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III. Band. 

Harze, Ole, Fette. 

Den Inhalt des ersten Bandes bildeten die metallischen und zum Teil auch die metalloid en 
Elemente und ihre Verbindungen, die Mineralsubstanzen, denen sie entstammen, und die Be
-i'Ichreibung der Industrien, die sich mit der Gewinnung und Verwertung der Metalle und 
Minerale befassen. Der zweite Band umfaJ3te in erster Linie die stickstoffreie Cellulose und 
die stickstoffhaltige Lederfaser, ferner die iihnlich zusammengesetzten Naturstoffe und die 
jeweils zugehorigen Ersatzprodukte. 

Bildeten im ersten Bande die Mineralstoffe, im zweiten Bande vorwiegend Produkte des 
pflanzlichen und tierischen Lebens das Ausgangsmaterial, so sind im dritten Bande Stoffe 
aller drei Reiche vereinigt, vertreten durch die so wie die Cellulose aus Kohlenstoff, Wasser
stoff und Sauerstoff aufgebauten Ole und Fette und die Kohlenwasserstoffe von Art des 
Kautschuks, TerpentinOles und ErdOles. Zwischen beiden Reihen stehen die wenig Sauerstoff 
enthaltenden Harze, das sind Stoffgemenge, die sich haufig vom Terpentinol und liberhaupt von 
den Terpenkohlenwasserstoffen ableiten und die durch ihren Alkohol-, Phenol- oder Carbon
sii.urecharakter gekennzeichnet sind. 

Urn sich ein Bild liber die Wechselbeziehungen zu schaffen, die zwischen den einzelnen 
Stoffen bestehen, kann man von den wasserstoffreichsten Korpern, den Paraffinen ausgehend 
folgende Reihe aufstellen: 

I Aus tierisch.pflanzlichen Resten entstanden, noch 
Erdol (und seine Polymerisationsprodukte): im. Ausgleich begriffen, als der w?,sserstoff

relchste Kohlenwasserstoff z. B. mIt dem Grund-
korper, von der Zusammensetzung CloH". 

TerpentinOl (Pinen) Coniferenprodukt CloH16' 
Kautschuk (Hevea) {EUPhorbiaceensekret (CloHIO ) mit geringem Ge-

· halt an s au e r s t 0 if reichen Harzen. 
Guttapercha Sapotaceensekret, Kautschuk mit 20% sauerstoff· 

· haltiger Harze. 
Balata Mimusopssekret, Kautschuk mit 80% sauerstoff. 

· hal tiger Harze. 

Balsam, Harz . . . . . . . . . . . . . Coniferensekret sauerstoffhaltige Korper mit 
~:~:wra~~; . 1\~:::::t } 
Linolensaure) "tt' t F'" steigendem Wasserstoffgehalt. Linolsii.ure ungesa 19 e ettsauren mIt 
Olsaure 3,2 und 1 Doppelbindung 

Stearinsaure 
Palmitinsaure 

Caprinsii.ure 

Essigsaure 
Kohlensiure 

gesattigte Fettsauren mit steigendem Sauerstoflgehalt. 

1* 



IV Einleitung. 

Diesem chemischen Zusammenhang der Naturprodukte entspricht ·auch ihre technische 
Verwendbarkeit auf Grund ihrer physikalischen Eigenschaften und mancher Beziehung, die 
sich in der Verwandtschaft der jene Stoffe verarbeitenden Industrien kundgibt. In diaser 
Hinsicht erscheint as zweckmaCig auch wegen der zahlreichen tThergange, die sich ergeben, 
Kautschuk, Harze und Lacke (Farbschichten, Anstriche, Tinten) vereint abzuhandeln und an 
diesen Abschnitt das Erdol anzuschlieCen, dessen Produkte ebenso wie die bituminosen Stoffe 
(Erdwachs, Asphalt, auch Teer und Pech) durch die Schmiermittel und Kerzenindustrie mit 
den eigentlichen Fetten und Olen und den sie verarbeitenden Industrien in Verbindung stehen. 
1m AnschluC an die der Seifenindustrie nahestehenden Abschnitte: Riechstoffe und Kosmetik 
folgen dann jene iiber Desinfektion (Sterilisation, Konservierung und Vertilgung, Wasser und 
Abwasser) die den tThergang zum vierten Bande und zu dassen ersten Abschnitt: Diingemittel 
bilden. 
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391. Textilole, Literatur, Allgemeines, Anforderungen . 
392. WollschmiiJzole, Herstellungsbeispiele . . . . . . . 
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Inhalt. 

Kapltel Nr. 
393. Spinn., Spick., RingOie (.fette), Duronschmiilzen . . . 
394. Literatur und Allgemeines tiber Ttirkischrotol . . . 
395. Herstellung des Tiirkischrotoles und der Monopolseife . 
396. TiirkischrotOiersatz ............... . 
397. Turkon61, TiirkischrotOlpraparate (WalkOle, Tetrapol) . 
398. Schneide· und BohrOle . . . . . . . . . . . . . .. .... . .. 
399. Hartpetroleum (Brennmaterial) mit leimigen und saugenden lfullstoffen 
400. Hartpetrolenm (.spiritus) mit Seife.(Fettsii.ure. )bindemitteln. . . . . . . . 

Seife. 
AlIg"melner Tell. 

401. Literatur, Geschichte der Seife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
402. Seifenindustrie· Rohstoffe: Fette, nichttrocknende Ole, Ja,Pantalg . . . . 
403. Trocknende Ole, Abfallfette, Olsii.ure; Seife· und Rohstoff·Eln. und ·Ausfuhr 
404. Kriegsfettquellen fUr die Seifenindust.rie . . . 
405. Verseifungsvorgang,"alkalische Hilfsstotl~ 
406. Ammoniakverseifung, Salmiakseifen . . . . . 
407. Carbonatverseifung. . . . . . . . . . . . . 
408. Das Krebitzverfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . 
409. Besondere Verseifungsverfahren. Olfruchtseifen. . . . . 
410. Wasch wirkung der Seifen. Schaumkraftbestimmung. 
411. Seifenlosungen klii.ren, bleichen, desodorieren 
412. Seifen fii.rben . . . . . . . . . . . . . 
413. Seifenriechstoffe und deren IfixierUl!Lg . . . 
414. Moschus· und andere Riechseifen.. . . . . 

Spezieller Ten. - Rernsellen. 
415. Literatur, Einteilung der harten Seifen; Grundvorschrift fUr Kernseife 
416. Kernseifeneinteilung, .fabrikation, .abfallverwertung. . . . . . . . . 
417. Einzelheiten der Fabrikation; Kalilaugesud ....... . 
418. Kaliversottene Riegel., ferner Spar. und Wachskernseife 
419. Andere (Oranienburger, Grund., Kaltwasser. usw.) Kernseifen 
420. Fettsii.ureseifen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
421. Eschweger Seife . .'. . . . . . . . . . . . . . 
422. Marseiller Seife. - Seifenblasen. . . . . . . . . 
423. Harzhaltige Kernseifen allgemein. Grundvorschrift 
424. Beispiele zur Herstellung von Harzkemseifen 
425. Toile tteseifen allgemein . . . . . . 
426. Beispiele zur Herstellung von Toiletteseifen 
427. Transparente Glycerinseifen . 
428. Einige Seife·Handelsmarken 
429. Schwimmseifen .... 

Lelm- und Schmlerselfen, niisslge und Pulverselfen. 
430. Leimseifen allgemein, Gewinnung aus olhaltigen Bleicherden. . . . 
431. Beispiele zur Herstellung von Leim.(Mottlet., Fa/3· )seifen . . . . . 
432. Allgemeines tiber Schmierseifen. Grundvorschrift ... . . . . 
433. Fett. und Fiillstoffe der Schmierseifenfabrikation. . . . . . . . . . . . 
434. Fabrikationseinzelheiten. Harz- und Fettsii.ureschmier. und feste Ka.liseifen 
435. Weitere Vorschriften zur Herstellung von Schmierseifen . 
436. Fltissige Seifen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
437. Seifenpulver allgemein. Seifenblatter, .papier. 
438. Vorschriften zur Herstellung von Seifenpulvern . 

FiiUende und wirksame Selfenzusiitze. Saponin, Waschmlttel. 
439. Literatur und Allgemeines tiber gefiillte Seifen und Waschmittel . 
440. Literatur und Allgemeines tiber Sapo nine . . . . . . . . . . 
441. Quillaja., Bulnesia., Sulfitablaugesaponin 
442. Kastaniensaponin . . . . . . . . . . . . . . . 
443. Saponinseifen., prii.parate, ·waschverfahren . . . . 
444. Andere Schaum· und organische. Seifenersatzmittel 
445. Cellulose. (Kleie., Sii.gemehl., Wurzelpulver. )seifen . . . 
446. ~lluloseablaugen.(Torfextrakt.), Weizenkeim., Mehlseifen 
447. Malzextrakt., Zucker., Casein. usw. Seifen . . . . . 
448. Was sergI as • Seifenfiillung, Kieselsaure·Waschmittel 
449. Soda.(Pottasche. )waschmittel, Bleichsodaprii.parate . 
450. Glaubersalz., Bittersalz·, Kalkwaschpulver . . . . . 
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XVI Inhalt. 

Kapltel Nr. 
451. Talkum·, Borax·, Phosphat. usw. Waschmittel . . . . . . . . . 
452. Ton-(Sapropel.)waschmittel ............... . 
453. Aluminium· und Magnesiumhydroxyd.Waschmittel ...... . 
454. Bimsstein., Sandseife, Scheuerpulver - Chlorhaltige Waschmittel 
455. Sauerstoffabgebende Waschmittel allgemein ....... . 
456. Perboratseifen und ·waschmittel. (Andere Persalzprii.parate) 
457. Perboratpriiparate mit organischen Siuren . . . . . . . . 
458. Superoxydseifen und .waschmittel. . . . . . . 
459. Perpriparate mit anorganischen Siuren (Salzen) 

Textllselren. 
460. Literatur und Allgemeines. Textilseifenrohstoffe . . . . . . . 
461. Verschiedene Textilseifen. Sauere Seife . . . . . . . 
462. Wa1kseifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
463. Trockenwasche, Hilfsmittel. - Ben z i n entwii.ssern, reinigen, denaturieren • 
464:. Benzinlosliche und Benzin.(Kohlenwasserstoff., Hydrokohlenwasserstoff)seifen 
465. Halogenkohlenwasserstoffseifen und ·emulsionen. • . . . 
466. TerpentinOl-(Salmiak. )seifen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
467. Erdol.(Mineral~lp'rod~t-)seifen . . .' .' . . . . . . . . . . . . . 
468. Ather· und Spmtusselfen. H ar t s p 1 rI t us. . . . . . . . . . . . 
4:69. Galle. - Gall· und Ferment.(Eiweil.lspaltprodukt·)seifen. . . . . . 

Medlkamentose (deslnflzlerende, kosmetlsche) Selren. 
4: 70. Literatur, Allgemeines. - Grundseife . . . . . . . . . 
471. Neutrale Seifen allgemein, neutralisierende Zusitze . . . 
472. 'Oberfettete Seifen . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 
473. Eiweil.lseifen allgemein. Hiihuereiwei1.i., Albumosenseifen 
474:. Andere Eiweil.lseifen . . . . . . . . . . . . . . . . 
475. Metall· (.salz-,>, Metalloidseifen. - ~'ormaldehydseife . 
476. Quecksilber· und Silbersalzseifen . 
477. Schwefel. (Selen., Tellur· )seifen . . . . . . 
478. Phenol. (Kresol.), Salicylsii.ureseifeu . . . . 
479. Teerseifen. . . . . . . . . . . . . . . . 
480. Rasierseifen. . . . . . . . . . . . . . . 
481. Rasiercreme, ·wtlol:!l:!er, .pulver. - Alaunstein 

Riechstoft'e, Kosmetik. 
Wohlgeriiche, Gewinnung, Verarbeitung. 

482. Literatur und Allgemeines iiber Riechstoffe . . . . . . . . . . 
483. Riechstoffeinteilung und .herkunft. . . . . . . . . . . . . . . 
484:. Bliitenolgewinn ung allgemein. Enfleurage und Maceration .. 
4:85. Bliitenolgewinnung durch Extraktion und Destillation ...... . 
486. Rosen·, Pfefferminz., Eucalyptus., Ylang., Cassie., Hyacinthenbliitenol 
487. Andere Bliiten· und RiechstoffOle ..... . 
488. Weiterbehandlung der BliitenOle ............ . 
·B9. S yn thetische, kiinstliche und, Ersatzriechstoffe . . . . . . 
-1-90. Beispiele zur Herstellung kiinstlicher Riechstoffe . . . . . . 
491. Kolriisches Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
492. Wohlgeruchmischungen auf verschiedenen Riecholgrundlagen. 
493. Wohlgeruchmischungen mit Spezialpriiparaten ............. . 
494. Alkoholersatz, spritfreie und spritarme Riechstoffmischungen. - Fermenturen 
495. Raucher· und Zerst&uberpriiparate .......... . 
496. Feste Riechstoffgemenge (Sachets). Riechsalz. Toiletteessig . . . . . . . . . 

Kosmetik (Hausheilmittel). 
Hautpflege. 

497. Literatur und Allgemeines iiber Schonheitspfiege. Rohstoffe. 
498. Badwasserzusitze (Moorbider), Bades~z; FuLlbider ... 
499. Wasch.(Schonheits,)w8.sser. Hautmilchpriparate . . . .. . . 
500. Kohlensiiure·, Eisen.(Stahl. )Kohlensiurebider ...... . 
501. Sauerstoffbider allgemein. Organische Katalysatoren . . . . 
502. Anorganische Katalysatoren und Zusiitze zu Sauerstoffbii.dern 
503. Schwefelbider. - Irrigal.(Holzessig.)priparate . . . . . 
'-;04. Salben und Linimente allgemein. Salbengrundlageu .. 
505. Mineralfett· (vaselin. )haltige Salbengrundlagen. Vasogen 
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Inhalt. 

Kapltel Nr. 
506. Wollfettsalben. Laneps. Kolloidales Wollfett. • . . . . . . . . . . . 
507. Fettfreie Salbengrundlagen. Glycerin. und Fettersatzsalben . . . . . . 
508. Heilmittelsalben: Quecksilber, Edelmetallkolloide . . . . . . . . . . . 
509. Heilmittelsalben mit vorwiegend anorganischen wirksamen Bestandteilen 
510. Organische Zusatze zu Heilmittelsalben . . 
511. Fett.(seife. )haltige Hautcremepraparate . . . . . . . . . . . . . . . 
512. Emulsine, Gelees, Pasten, Camphereis usw.. . . . . . . . . . . . . . 
513. Fettarme (.freie) Hautcremepraparate ................ . 
514. Hautschutz· (Frost., Nasenrote.)salbe; Lippenpomade; Massierhilfsmittel . 
515. Korperbemalung (Tafowierung), Schminken, Abschminkmittel . . . 
516. Puder, Grundstoffe. Puderpapier .............. . 
517. Beispiele zur Herstellung von Puder, .kosmetische Waschpulver usw. 
518. Hautbleichmittel, Beseitigung von Hautverdickungen. - Nagelpflege 

Baar- (Bart-)pfiege. 
519. Hsarpflege allgemein. Haarwiisser ....... .......... . 
520. BayOlpraparate, schaumende Haarwii.sser. . . .. .......... . 
521. Mittel gegen den Haarausfall . . . . . . . . " .......... . 
522. Haarole (.puder); Haarbefestigung (Krauselwasser); Frisiercreme. Haarfette. 
523. Pomaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
524. H a a r far b e mit tel allgemein. N aturprodukte ........... . 
525. Metallsalzhaltige Haarfarbemittel • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. '. 
526. Organische Verbindungen (Phenole, Basen) zur Haarfarbung. Bleichen der Haare 
527. HaarwuchsbefOrdernde Mittel . . . 
528. Enthaarungsmittel 
529. Bartpflege 

Mund- und Zahnpflege. 
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530. Literatur und Aligemeines, Zahnstein, Zahnbiirstenersatz, Mundpillen . 613 
531. Zahnpulver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 
532. Zahnpasten (-seifen) . . . . . . . . . . . . . . . . 615 
533. Sauerstoffabgebende Zahnpasten. - Einige Handelspraparate 616 
534. Mundwasserwirkung, Mundwassertabletten . . . . . . . . . 617 
535. Herstellung einiger Mundwiisser. . . . . . . . . . . . . . 618 
536. Einige Handelspraparate. - Alkoholfreie Mundwasser 619 
537. Zahnersatz, Zahnfiillungen. - Amalgame, Metallfiillungen 619 
538. Phosphat- und Silicatzemente. . . . . . . . . . . . . . 620 
539. Filliungen mit organischen und keimtotenden Zusatzen . . 622 
540. Kiinstliche Zii.hne, GebiJ3platten. - Zahnarztbehelfe. . . . 623 

Arznei-, Geheim-, BaushellmitteI. 
541. Literatur. - Einige Geheimmittel 625 
542. Einige Hausheilmittel . . . . . . . . . 626 
543. Speziell Schnupfen- und Gurgelpraparate 627 
544. Wundbehandlung: Gips, Bolus, Zucker 628 
545. Andere Wund- und SchweiJ3streupulver . . . . . . . . . . .. ..... 629 
546. SalbenfOrmige und fliissige Wundbehandlungspraparate. J odtinktur. Atzstifte. 630 
547. Brandwundenbehandlung . . . . . . . . . . . . . 630 
548. Pflaster, Leukoplast, Wundumhiillung . . . . . . . 631 
549. Verbandstoffe, Literatur, Allgemeines, Herstellung . 632 
550. Vex;.bandstoffimpragnierung • . . . . . . . . . . . . 633 
551. Verbandgewebeersatz. Men,struationsbinden . . . 635 
552. Guttaperchapapier (Kataplasma), Catgutfaden, Festverbande . 635 
553. Einreibungsfliissigkeiten, Restitutionsfluid 637 
554. Arzneipflanzenkultur . . . . . . . . 638 
555. Arzneimittelumhiillung; Stuhlzii.pfchen 639 
556. Arzneimitteltablettierung . . 639 

Desinfektion, Wasser (Abwasser), Vertilgung. 
Desinfektion, Sterilisation, Konservierung (Staubbinde- und EnWirbungsmittel). 

Desinfektion. 
557. Literatur und Allgemeines iiber Bakterienbekampfung 
558. MetaIle, Metallsalze .............. . 
559. Halogene und ihre Verbindungen ............. . 
560. Andere anorganische Desinfektionsmittel, Schwefelverbindungen, Sauren. 
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XVIII Inhalt. 

Kapltel Nr_ 
561. Ketone,. Alkohole, Naphthalin und seine Abkommlinge 
562. Halogenkohlenwasserstoffe, Basen, Teerprodukte . . . 
563. Phenole, neutrale Losungen. Phenol.Quecksilberdoppelsalze . 
564. Phenole in sauren Losungen (mit sauren Zusii.tzen). Pikrinsii.ure 
565. Phenole in alkalischen Losungen. - Kresoldesinfektionsmittel und 
566. Kreolin, Lysol (·ersatz), andere Phenolseifen .... 
567. Chlorierte Phenole . . . . _ . . _ . . . _ .. _ • . . . 

-seifen 

568. Phenole- (Naphthol-, Starke-) Formaldehydprii.parate .. . 
569. Formaldehyd und Tannin, Casein, 01, Seife, Teer .. . 
570. Formaidehyd und Basen (Hexamethylentetramin) 
571. Formaidehyd und Losungsmittel, Salze (Tabletten) . . . . 
572. Raumdesinfektion. - Formaldehydverfahren allgemein 
573. Spezielle Formaldehyd-Raumdesinfektionsverfahren 
574. Festformaldehyd-(Autan-)verfahren . . . . . . . . . . . 

'. 

575. Desinfektion durch Rauchern und Verdunsten ..... . 
576. Desinfizierende Anstriche .... _ . . . . . . . . . . . 

SterUisatioD uDd KODsenlerung. 
577. Hindesterilisation _ . . . . . . ... . . . . . . . . . _ 
578. Handumhiillungspraparate . . . . . . _ . . . . . . . . 
579. Gewerbliche und hausliche Hindewaschmittel ..... . 
580. Gebrauchsgegenstinde, Instrumente, Brauereileitungen sterilisieren 
581. Biumen (Pflanzenteile) konservieren. Baumkitt .. 
582. Frische Blumen (PflanzenteiIe) farben, odorieren . . . 
583. Kiinstliche und Strohblumen . . . . . . . . . . . . 
584. Leichen und Leichenteile konservieren (einbalsamieren) 
585. Zoologische Schauobjekte. _ . . . . . . . . . . 
586. Dauerpraparate verschiedener Art. . . . . . _ . 

Staubbekamplung. 
587. Stra13enbehandlung ............ .. . 
588. Olfreie Staubtilgungsmittel. - Scheuer- und Putztiicher 
589. StaubbindeOle. - Turn-, Tanz-, Rollbahnboden 

Entfarbungsmittel. 
590. Bleicherden, Wirkqng, Arten, Kunstprodukte . . . . . . . . . . 
591. Animalische Aktivkohle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
592. Vegetabilische Aktivkohle •. . • . . . . . . . . . . . . . • .... 
593. Aktivkohle aus Abfii.llen, Schiefem, Koks, Fii.kalien, Mischprodukten usw. 
594. Veredelung der Entfarbungspraparate . . . . . . . . 
595. Wiederbelebung der Entfarbungspraparate . . . . . . . . . . . . . . . 

Wasser und Abwasser. 
Wasserreinigung. 

596. Literatur und Allgemeines. Verfahrenvergleich. Reservoire und Leitungen 
597. Sando, Koks-, Eisen-, Pechblende-, Algenfilter. Alaunvorreinigung 
598. Hart- und Weichwasser; Kesselspeisewasser allgemein. . . . 
599. Literatur und Aligemeines iiber Kesseistein . . . . . . . 
600. Kesseisteingegenmittel mit organischen Zusatzen _ . . . . . 
601. Anorganische Kesselsteingegenmittel. - Kesselinnenanstriche. 
602. Chemische Wasserenthartung allgemein. . . . 
603. Kalk-Sodaverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . 
604. Kalk-Baryt- und andere Enthii.rtungsverfahren . . . . 
605. WasserentIiiftung und -entsauerung . . . . . . . . . 
606. Permutit-(Alagit-)verfahren allgemein ..•........ 
607. Permutit, Wirkungsweise, Arten, Herstellung allgemein .... 
608. Herstellung kiinstlicher und V orbehandlung natiirlicher Zeoli the 
609. Wasserenteisenung und -entmanganung .......... . 
610. Speziell: Wasserenteisenung. _ .............. . 
611. Wasserreinigung mit Metallen und Metallsalzen (-verbindungen) 
612. Spezialgebrauchswii.sser: Papier- und Gasfabrikation ... 
613. Textil- und Lederindustrie-Gebrauchswasser . . . . . . . . . 
614. Brauerei- und Garungsgewerbe-Gebrauchsw8.sser. . . _ 
615. Trinkwassersterilisierung,. Literatur und Allgemeines. Armeetrinkwasser 
616. Permanganat und Superoxyde. . . . . 
617. Metalle und Metallsaize (-verbindungen) 
618. ChlorkaIk, Chlorkalkpraparate 
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Inhalt. 

Kapltel Nr. 
619. Alkalihypochlorite • . . . . . . . . . . . . . 
620. Chlorgas. - Brom und Bromsalze. . . . . . . 
621. Wassersterilisierung durch Elektrizitat und Ozon 
622. Ultralicht-Wasser-(Fliissigkeits- )sterilisation 

Abwasser. 
623. Literatur und zusammenfassende Arbeiten .....•.... 
624. Allgemeines fiber AbwiiSser, Einteilung . • . • . • .. 
625. Allgemeines fiber Abwasserbehandlung. Rieselfel~er, Fischteiche 
626. Garung, Filter, Oxydationskorper . . . . . . . . 
627. RaIk, Schlacke, Asche . . . . . . . . . . . . . 
628. Kolloidton . . . . . '. . . . . . ~ . . . . • • 
629. Andere anorganische Abwasserkli.r- und -fallmittel 
630. Elektrelytische Abwasserbehandlung. . . . . . . 
631. Abwasserdesinfektion. Torf- und Humusbehandlung 
632. Abwasserschlammaufarbeitung •......•••.••..•.• 
633. Spezialabwasser: Konserven-, Leim-, Kunstdiinger, Lederindustrie . 
634. Farbenindustrie-, Farberei-, Textilfabriksabwii.sser. . . 
635. Papier- und Cellulosefabrikationsabwasser . . . . . . 
636. Zuckerfabriks-, Brauerei-, Brennerei-, Molkereiabwii.sser 
637. Erz- und Metallverarbeitungs-, Kokereiabwasser .... 
638. Leuchtgas-, Erdol-, Sprengstoffabriksabwasser. . . . . 

1>39. Anhang: Kfichenabfall- und Miillverwertung .... 

SchAdlingsvertilgung. 
Chemlkallen. 

640. Literatur und Allgemeines. - Giftbefestigung . • . . 
641. Blausaureraucherung. . . . • . • . . . . • . . . . 
642. Andere. Raucherungspraparate. Trockenluft . . • . . 
643. Schwefelkohlenstoff (Schwefelallyl), Schwefel, Sulfitablauge 
644. Chlorkalk, Gaskalk, Schwefelkalk • . . . . . . . . . . . 
645. Meta1le, Metalloide und ihre Verbindungen. . . . . . 
646. Kupferkalk-(Bordeaux-)briihe und -ersatz . . .... 
647. Benzol-(Naphthalin-)derivate. Phenolharz. Chlorpikrin 
648. Teerolbasen, Alkaloide . . . . . . . . . . . . . . . 
649. 01-, Seife-, ErdOl-(Naphthensaure- )emulsionen .... 
650. Insektenpulver rind -ersatz . . . . . . . . . . • . . 

Verwendungsgruppen, Schidllngsarten. 
Saatgutbeize . . 
GetreideschadIinge .... . 
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Kautschuk. 
Allgemeines, Synthese, Gewinnung. 

Literatur und Allgemeines tiber Kautschuk (Guttapercha usw.). 
1. Literatnr; heimisehe Milehsaftpflanzen. 

Deutschl. Kautschukindustrie 1/2 1914 E.: 22485; A.: 105 ~78 dz. 
Deutschl. Kautscbuk (rob und rein) 1/2 1914 E.: 110488; A.: 24695 dz. 
Deutscbl. Guttapercba (rob und rein) 1/2 1914 E.: 11 289; A.: 1188 dz. 
Deutscbl. Balata (rob und rein) l/z 1914 E.: 4108; A.: 1168 dz. 
Deutscbl. Kautscbuk usw. -abfilIe l/S 1914 E.: 28482; A.: 20218 dz. - (Vgl. Bd. I, 

S. XVIII.) 

Vaas, Wilhelm, Die Kautschukwarenindustrie Deutschlands. Berlin 1921. - Wolf
Czapek, K. W., Der Kautschuk, seine Gewinnung und Verarbeitung. Berlin 1912. - Hofer, R., 
Kautschuk und Guttapercha. Wien 1908. - Esch, Werner, Der Gummitechniker (frillier 
Handbuch der Gummifabrikation). Hamburg 1912. - Heil, H. und W. Esch, Handbuch der 
Gummiwarenfabrikation. Dresden 1906. - Ditmar, R., Der Kautschuk. Eine kolloidchemische 
Monographie. Berlin 1912. - Die Eigenschaften des Kautschuks sind in iibersichtlicher Weise 
beschrieben von E. Marckwald und F. Frank in der Arbeit iiber Herkommen und Chemie 
des Kautschuks. Dresden 1904. (Sonderabdruck aus der Gummizeitung.) - Hinrichsen, F. W. 
und K. Memmler, Der Kautschuk und seine Priifung. Leipzig 1910. - Vgl. das analytische Werk 
von Di~mar, Wien und Leipzig 1909. - Hassack, Der Kautschuk und seine Industrie. Wien 
1901. - Herbst, E., Die Technik des Weichkautschuks. Wien. - Gottlob, K., Technologie 
der Kautschukwaren. Braunschweig 1915. - Materialienkunde fiir den Kautschukchemiker. 
Ein Hand- und Nachschlagebuch. Bearbeitet von R. Marzahn. Dresden 1920. 

Dber Paragummikultur berichtet A. Dominikus in Gummiztg. 1920, 871. 
Die Herstellung und Eigenschaften von reinem Kautschuk beschreiben F. Heim und R. Mar

quis in Gummiztg. 80, 265. 
Dber Kautschuk und Kautschukersatzstoffe siehe A. Klages, Zeitscbr. f. angew. Cbem. 1911, 

1505. - Vgl. K. Dieterich, Der Kautschuk usw., Pbarm. Post 1904, Nr. 19; Chemie und Techno
logie des Kautschuks und der Ersatzstoffe, Chem.-Ztg. 1916, 869. 

Die Beschreibung einer Musteranlage zur Herstellung von jahrlich 500000 lbs. Kultur
kautsch uk bringt mit allen Details L. Smith in Gummiztg. 29, 457. 

Eine aHgemein verstandliche Beschreibung iiber die Anlage einer Kautschukkultur bringt 
A. Dominikus in Gummiztg. 84, 944 ff. 

Uber die Gewinnung, Herkunft und Aufarbeitung des Rohkautschuks, ebenso wie iiber den 
Beginn der Entwicklung der Kautschuksynthese und -analyse berichtet S. Axelrod in Zeitscbr. 
f. angew. Chem. 1908, 767. 

Dber die Geschichte des Kautschuks, die Kautschuk liefernden Pflanzen, die Gewinnung 
des Materiales an Ort und Stelle und weitere Einzelheiten, die sich auf die Eigenschaften der Kaut
s<?hukmilch und auf deren ortlich vollzogene Verfalschungen, ferner auf die Vulkanisatio~ und 
dIe Fabrikation verschiedener Kautschukwaren (Schlauche, Balle, Pumpenklappen, Kinder
sauger usw.) beziehen, siehe A. Prinzborn, Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, 190 u. 286. 

Dber die Entwicklung der Chemie und Technologie des Kautschuks von 1905-1910 siehe 
G. Hiibener, Chern.-Ztg. 1911, 418, 469, 486 u. 494. Es werden besprochen: Die Natur und die 
Aufbewahrung des Latex, die Ursachen der freiwilligen Verii.nderung des Rohkautschuks, seine 
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2 Kautschuk. 

Trocknung, sein Verhalten zu Quellungsmitteln, die Vorgange bei der Vulkanisation, die Synthese 
des Kautschuks, seine Regenerierung aus AbfiiJlen und die Analyse des Kautschuks, der vullmni
sierten Kautschukarten und der Filllmittelo 

Ein Kautschuk- und Guttaperchabericht iiber die Arbeiten der Jahre 1916--1918 von G. H. 
Hillen findet sich in Zeitschr. f. angew. Chem. 1919, SOl If. 

Die seit Ausbruch des Krieges belmnnt gewordenen Patente iiber Kautschukgewinnung, 
-vulkanisation, -regeneration und Kautschukersatzherstellung stellt G. Wilhelm in Knnststoffe 
9, 11S zusammen. 

Dber verschiedene Guttaperchasorten, mit besonderer Beriicksichtigung der Tjipetir
g uttapercha., unterrichtet eine eingehende, mit zahlreichen Analysendaten gestiitzte Arbeit 
von R. Ditmar in Z. I. Kolloide 10, 2SS. 

Uber die Guttapercha, ihre Gewinnung und Verwendung in der Seelmbelfabrilmtion berichtet 
H. Thurn in Knnststolle 1, 7 u. Sl. 

Wahrend des Krieges tauchten immer wieder Vorschlage auf, die heimischen W 0 If s mil ch
arten zur Gewinnung einer kautschukiihnIichen Substanz anzubauen, doch nahmen diese Ideen 
nie greifbare Form an, da der Milchsaft dieser Pflanzen ein vollig minderwertiges Produkt liefert. 
So hat z. B. der Vorschlag von Schermesser, aus einheimischen Euphorbiaceen Kautsch uk zu 
gewinnen und diese Gartenwolfsmilcharten auf brachem Gelande anzubauen, nach K. Dieterich 
fiir die Praxis keine Bedeutung, da das Verfahren zu kostspielig nnd der gewonnene Kautschuk 
minderwertig ist. (Pharm. Ztg. 60, 620.) 

Auch die dicke Wurzel der Atraktylis gummifera (Mittelmeerpflanze) liefert einen 
lmutschukartigen, an der Luft gerinnenden Milchsaft. 

Uber die Gewinnung von Kautschuk aus Rutenlattich, der als zweijiihrige Pflanze im Elb
tal und an der Donau heimisch ist, und auf das Trockengewicht der Pflanze berechnet etwa 19,1 % 
eines lmutschukartigen Stoffes enthalten solI, berichtet I. Schiller in Knnststolle 6, 172. 

Uber den wilden Lattichgummi aus Lactuca canadensis (Amerilm) oder scariola (Europa) 
und die Vorteile, die die Erzeugung des sehr festen und starken Kautschuks aus der Pflanze fiir 
nordliche Gegenden bringen wiirde, siehe C. P. Fox, Jonm. Ind. Eng. Chem. 0, 477. 

Vgl. auch den Bericht von C. F. Otto iiber das schwedische Verfahren von Langlet und Erichson 
zur Herstellung von Kautschuk aus heimischen Pflanzen in Gnmmiztg. SO, 420. 

2. Bezeichnung, Vorkommen, Handelssorten. 
Das Wort "Kautsch uk" ist dem urspriinglichen Ausdruck nachgebildet, mit dem die 

Indianer des Ama.zonenstroms das ihnen langst belmnnte Naturprodukt bezeichneten. Es stellt 
eine Umbildung des Wortes "caucho" dar, das soviel bedeutet wie flieJ3endes Holz, und findet 
sich in iihnlicher Form in allen Kultursprachen: franzosisch caoutchouc, italienisch caucciu, 
spanisch caucho und cauchuc. Der Englander benennt den Kautschuk hauptsiichlich mit "india 
rub be r", ein Ausdruck, der an die erste allgemeine Verwendung des amerilmnischen Rohproduktes 
aIs Ra.dier~ummi zum Entfernen von Bleistiftstrichen erinnert. Das deutsche "Gummi" wie 
das franzoslSche "gomme" sind demgegeniiber Universalbegriffe, die zu fortwahrenden Verwechs
lungen mit der friiheren Bezeichnung fiir Harze (z. B. Gummilack = Schellack) fiihren. Man 
stellte den Kautschuk aIs Gummielastikum dem "Gummi arabicum" gegeniiber. 

Unter "Guttapercha" (getah-putcha = Milchsaft aus Sumatra) versteht man den ein
getrockneten Milchsaft einer indischen Pflanzenart, der Inosandra Gutta, die zur Familie der 
Sapotaceen gehort; im iibrigen zeigt die Guttapercha chemisch und physikalisch groJ3te Uber
einstimmung mit dem Kautschuk. Unter dem Namen "Balata" ist ein der Guttapercha sehr 
iihnlicher Naturstoff belmnnt, der von der in Hollandisch- und Britisch-Guyana wachsenden 
Sapotaceenart, der Mimusops globosa, gewonnen wird. 

Die Herkunft, Gewinnung und Behandlung der Balata, einer im nordlichen Siidamerika 
heimischen Gummipflanze, beschreibt M. Ohm in Apoth.·Ztg. 1908, SSe Balatagummi ist in warmem 
Benzin und Schwefelkohlenstoff lOslich, laJ3t sich in der 'Wiirme beliebig formen .und oehiiJt diese 
Form beim Erkalten, so daJ3 das Handelsprodukt haufig in· den abenteuerlichsten Tierformen 
auf den Markt kommt. Die Balata unterscheidet sich grundlegend von der Guttapercha durch 
ihre Bestii.ndigkeit an der Luft, wiihrend letztere harzig und fest wird. 

Die industriell wichtigen, eigentlichen kautschukproduzierenden Pflanzen finden sich in 
den Tropen; in erster Linie in Zentral- und Siidamerika, dann im indisch-malaischen Gebiet, in 
Afrika, Australien und Siidasien als strauchartige Klettergewachse und miichtige Baume. Ein
heimische Pflanzen, unter ihnen am ehesten noch Lowenzahn- und Wolfsmilcharten kommen 
als Kautschukproduzenten nicht in Frage (s. v~rst. Kapitel). In groJ3er Mehrzahl gehoren die 
Kautschukpflanzen zur Familie der Euphorbiaceen (Hevea brasiliensis im FluJ3gebiet des 
Amazonenstroms [und Orinoco]: Parakautschuk); der Artocarpeen (castilloa elastica in Ecuador 
[Columbia, Nikaragua, Guatemala, Mexiko, Honduras]: Guayjaquilkautschuk); der Apocyneen 
(afrikanische Landolphiaarten, auJ3erdem Ficusarten; Senegambien, Goldkiiste, Kongo; Indien, 
Borneo besonders Ficus elastica). Der aus so verschiedenen Pflanzenfamilien stammende und 
je nach den ortlichen Verhii.ltnissen nach wechselnden Koaguliermethoden gewonnene Roh
kautschuk ist kein einheitlicher Korper, sondern stellt ein nach Reinheit, Eigenschaften 
und HandeIswert verschieden bewertetes Rohprodukt dar. 
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Diese und andere Pflanzen der verschiedensten Familien sondern beim Anschneiden ihrer 
Rinde einen dicklichen, weiLlen bis gelblichen Milchsaft abo In dem Milchsaft der Kautschuk liefern
den Pflanzen ist ein fliissiger Korper in Olform suspendiert, der aber noch nicht den fertigen, 
festen Kautschuk darstellt. Erst durch die weitere Operation der Koagulation wird dieses im 
Baft (L ate x) suspendierte diinnfliissige 01 zum elastischen festen Kautschuk polymerisiert. 

Die fiihrende Kautschuksorte entstammt dem Milchsaft der brasilianischen Heveaarten 
aus dem Amazonasgebiet. Sie wird in grollen, runden, etwas abgeflachten Broten von 
10--50 kg ~wicht als Parakautschuk auf den Markt gebracht, wobei noch zwischen 
Islandsware yom inselreichen Unterlauf und Upriver yom Oberlauf des Amazonenstroms 
unterschieden wird. Milder geriLucherte Ware wird als soft cure, starker geriLucherte als hard 
cure bezeichnet. Ruckstande aus den ArbeitsgefiLllen heillen sernamby (coarse). Minder
wertige Abfii.lle der Koagulation kommen zu Klumpen geformt (negrohead, cabeca de negro) 
ala Negerkopf, hellere VarietiLten als ca!Deta, stark verunreinigte aus der Provinz Ceara als 
manicoba, flache viereckige, durch SiLuren koagulierte ala mattogrosso in den Handel. 

Weitere sud- und zentralamerikanische Sorten aus der Heveafamilie sind der Peruvian
und Mangabeirakautschuk. Grolle Mannigfaltigkeit zeigen die afrikanischen und asiatischen 
Vorkommen, de:t;en bekannteste, industriell wichtigste Vertreter die indischen Kautschuke (Assam, 
Rangoon aus Birma) sind. Patang, und Penangkautschuk stammen aus den FicuswiLldem 
der Halbinsel Malakka. Neben dem wildwachsenden Naturprodukt kommt ,seit dem gesteigerten 
Kautschukbedarf aller verarbeitenden Industrien der kiinstliche Anbau im Plantagenbetrieb zu 
wachsender Bedeutung. Nach anfii.nglichen Millerfolgen gelang es der indischen Regierung im 
Jahre 1876 in ihrer Versuchsstation auf Ce ylon die ersten rationellen Kautschukpflanzungen 
anzulegen. tTnter Berucksichtigung giinstiger Bodenart und Hohenlage wurden Heveaarten, 
Funtumia, Manikot Glaziovii und castilloa elastica angepflanzt. Der Plantagenbau des Kautschuks 
verbreitete sich rasch nach Australien, Sumatra, Java und Borneo. Der Wert des Plantagenkaut
schuks liegt in der grolleren Reinheit und fortwiihrenden Verbesserungsmoglichkeit des erzielten 
Naturproduktes. 

"Handelskautsch uk" ("Rohkautschuk") ist ein ~misch aus chemisch reinem Kautschuk 
mit den Verunreinigungen aus dem Milchsaft, der bei der Koagulierung Harze, Pflanzeneiweill. 
Zuckerarten, Farbstoffe, Wasser u. dgl. mitreillt. Allein der Reinkautschukgehalt des Han
delsproduktes bestimmt seine Gute; der Trager der Elastizitii.t. WasserunIoslichkeit, Vulkani
sationsfii.higkeit ist lediglich der reine Kautschuk. 

3. Statistik, Markt, Verwendung. 
Zum Vergleich zwischen Kautschuk-Welterzeugung und Weltverbrauch diene 

folgende Statistik: 

In Tonnen 1913 19U 1916 1916 I 1917 I 1918 1919 1920 

Welterzeugung • .\108440 120380 158702 201598 I 2569761 280000 339000 368000 
Weltverbrauch. . 108440 120380 158702 189782 255675 240000 333000 303000 

Vom Weltverbrauch entfielen auf die einzelnen Lander: 

Vereinigte Sta.a.ten 48000 62940 101292 120475 183375 175000 I England ••.• 18640 18000 15072 26782 25983 20000 
Frankreich. . 6500 5000 10770 14000 17000 11000 
Italien .••. . 2000 4000 6500 9000 9000 7000 
Japan ...• 1300 2400 2500 4500 4500 5000 
Rulliand .•• . 9000 11610 10000 7500 7500 5000 
Mittelma.chte. • 18500 13400 6000 3000 3000 10000 
'Obrige Lander • 4500 3000 6568 4525 5323 7000 

Die Ausfuhr an Parakautsch uk, der etwa ein Drittel der Weltproduktion ausmacht, 
betrug nach H. Baclesse, Zeitschr. f. angew. Chem. 1910, m, 441 schii.tzungsweise in den Jahrenl 

Gesamtexport 
Tonnen 

1910. 38039 
1911 • 35859 
1912. 43362 
1913. 39216 
1914. 60000 

Europa 
Tonnen 

22979 
19758 
22008 
22115 

Amerlo 
Tonnen 

15060 
16101 
21354 
17101 

. Von der Weltkautschukernte verbrauchten im Jahre 1914 in Tonnen bzw. Prozenten 
*-e Vere!nigten Sta.a.ten 61 000 (51), England 18000 (15), Rulliand und Deutschland je 11 000 (9) 
~a.nkreICh 5000 (4), Italien 4000 (3), Osterreich, die Nordlander, Japan, Australien und Canad~ 
Je 2000--2500, das sind 1 bzw. 2%. 

1* 



4: Kautschuk. 

De utschlands Einfuhr an Rohkautschuk betrug 1913 (1912): 155903 (153338) dz; 
Balata 8190 (2265) dz; Guttapercha 17023 (1942) dz; GummiabfiiJle 36391 (49219) dz. Aus
gefiihrt wurden in den gleichen Jahren 1913 (1912): 29277 (36951) dz Rohkautschuk, 1599 
(1954) dz Guttapercha, 2809 (1644) dz Balata, 39010 (42124) dz. AbfiiJle. 

Die de utsche A usfuhr an Kautschukwaren betrug u. a. 1913 (1~12): Weichkautschuk
waren 7888 (6162) dz, Schlauche fiir Kraftfahrzeuge 2829 (2673), Gummischuhe 216 (222) dz, 
Vollgummireifen 7744 (13756), Automobillaufdecken 27329 (23856), Fahrradlaufdecken 12629 
(9347), Kautschukwaren mit Gespinsten 45 674 (32770) dz. Hartkautschukwaren 11 086 (12238) dz. 
Die Produktion an Kautschuk in den friiheren deutschen Schutzgebieten betrug: 

1000 kg 

Deutsch-Ostafrika . 1203 
Kamerun • 2811 
Togo .•... 165 
Deutsch-Guinea 23,8 
Samoa . 12,2 

Insgesamt 0 4216 
Ausfuhr nach Deutschland ~ 3492 

1912 
1000 n. 

8391 
11497 

185,7 
162,8 
110,7 

21148 
16828 

I 
I 
I 

1000 kg 

855,9 
2707,9 

144,6 
11,4 
1,4 

3721 
3412 

1911 
1000 lIIk. 

4781 
11 030 

832,3 
91,2 
13,0 

16748 
13458 

I 1000 kg 

1743,7 
1962 

135 
8,6 

-
2849 
2516 

1910 
1000 n. 

6194 
11071 
1147 
79,4 
-

18492 
16774 

Unter den Marktplatzen des Kautschukhandels steht London an erster Stelle. In den an der 
Themse gelegenen Lagerhausern wird der Rohkautschuk in groLlen, von Temperaturschwankungen 
nicht beeinfluLlten, moglichst lichtabgeschlossenen GewOlben gelagert, denen der Kaufer seine 
Proben zur Begutachtung und Bewertung der Sorte (Wasser-, Schmutzgehalt) entnimmt. AlIe 
14 Tage finden offentliche Versteigerungen statt, bei denen der Kaufer die gewUnschte Ware 
ersteigert. Weitere Handelsplatze fiir Kautschuk sind: Antwerpen, Liverpool, Hamburg, 
New York, Rotterdam, Le Havre und Bordeaux. 

Die brasilianische Rohkautschukausfuhr iiber die Hii,fen von Para und Manaos 
betrug 1919 38470 t, 192028770 t, 1921 19400 t; davon ging mehr ais die HiUfte nach den Ver
einigten Staaten, etwa je ein Drittel nach Frankreich, England und Deutschland, der Rest nach 
Italien, Holland, Belgien und Spanien. (Chem.-Ztg. 1922, 440.) 

Die Kautschukeinfuhr der Vereinigten Staaten betrug in den Monaten Januar mit 
November 1921 (1920) 162673 t (210060). Die gesamten Kautschukverschiffungen aus Britisch
Malaya beliefen sich (in 100 engl. Pfund) 1921 auf 3993942 gegen 4622449 im Jahre 1920. Der 
sichtbare Riickgang der Rohkautschukerzeugung ist durch die Krise auf dem Rohkautschukwelt
markt zuriickzufiihren. Einzelheiten iiber die Verteilung der Rohkautschukausfuhr auf die ein
zelnen Lander finden sich in Chem.-Ztg. 1922, 364. 

Die Verwendung des Kautschuks im taglichen Leben ist allbekannt. Aus einfach ge
walzten Kautschukplatten werden durch Stanzen Gummifii.den, Dichtungsscheiben, Flaschen
stopfen, FuLlbodenmatten, Gummiringe, Spielbii.1le, Tabakbeutel, Handschuhe fiir die Elektro
technik, Gummistempel, Radiergummi, Vulkanasbest und Schwammgummi fabriziert. GroLler 
Bedarf besteht an Gummiwalzen fiir die Papierfabrikation, Druckerei, Weberei, Tuchfabrikation, 
Wascherei usw. Gespritzt oder gepreLlt aus dem erweichten Kautschuk werden Radfahr- und 
Autoschlauche, Laufdecken, Gummidrahte und -hebel. In LOsung aufgetragen wird der Kaut
schuk bei der Herstellung von gummierten Geweben wie Gummimanteln, Betteinlagen, Luft
kissen, Bespannungsstoffen fiir Flugzeuge, Luftballons und Lenkluftschiffe. Gummischuhe werden 
aus kraftigen Gewebstoffen mit Hilfe von Spezialmaschinen hergestellt. 

tJber mit Kautschuk belegte StraLlen siehe die Notiz in Chem.-Ztg. 1922, 266. - Vgl. [28J. 
Nahtlose Gummiartikel entstehen durch Eintauchen einer entsprechenden Form in eine 

Kautschuklosung und Verdunstenlassen des Losungsmittels. Hierher gehoren Sauger, Fingerlinge, 
Operationshandschuhe, Praservative, Flaschenkappen usw. 

Hartgummi (Ebonit, Vulkanit) dient zur Fabrikation von Kammen, Platten, Gaumen
platten in der Zahntechnik, als Behii.1ter fiir elektrische Batterien und Akkumulatoren, Hii.hne, 
Fiillfederhalter, Isoliermaterial fiir elektrische Zwecke u. a. m. 

4. Gesehiehte des Kautsehuks und seiner Verarbeitung. 
Den Volkern der alten Kulturlander scheint der Kautschuk nicht bekannt gewesen zu sein. 

Die ersten sicheren Zeugnisse von diesem neuen Rohstoff brachten die portugiesischen und spani
schen Seefahrer einige Jahrzehnte nach der Entdeckung der neuen Welt. 1m Jahre 1535 berichtet 
Fernandez d'Oviedo y Valdas iiber das Ballspiel der Indianer, die sich der Gummiballe bedienten. 
1601 teilt Antonio y TordeslUas mit, daLl in Mexiko Baume wachsen, aus denen beim Anschneiden 
eine weiche Masse flie13t, die sich beim Stehen in Gummi verwandelt. 15 Jallre spater gibt uns 
Torquemada ausfiihrlichen Bericht iiber den Kautschukbaum, dessen Milchsaft von den Einge
borenen gesammelt werde. Interessant ist, daLl dieser Saft von den spanischen Eroberern zum 
Wasserdichten ihrer Mantel verwendet wurde. 
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Eingehender berichteten.die Forscher Condamine und Bouguer liber den Kautschuk auf 
ihrer Expedition nach Peru und Brasilien (1735--1745). Condamine sandte der franzosischen 
Akademie einige BaUen des schwarzlichen amorphen Kautschuks aus der Provinz Esmeralda 
mit ausfiihrlichem Bericht liber die Gewinnung und Verwendung dieses Naturproduktes durch 
die Indianer. Angeregt durch Condamines Forschungen fand der in Cayenne ansassige franzo
sische Ingenieur Fresneau den merkwiirdigen Korper auch in den Waldern Guyanas und lieLl an 
den Forscher genauen ausfiihrlichen Bericht liber die Kletterpflanze ergehen. In der Folgezeit 
wurde aus Brasilien und Guyana das neue Material reichlicher importiert. In den siebziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts finden franzasische Chemiker die Loslichkeit des Kautschuks in Terpentinol 
und Ather. Einer derselben, Macquer, steUte bereits 1768 auf Grund seiner Erfahrungen Kaut
schukrohren her, indem er einen zylindrischen Wachskernmit Kautschuklosung bis zur gewUnschten 
Dicke bestrich und hierauf das Wachs mit kochendem Wasser ausschmolz. Einige Jahre spater, 
1772, zeigte der Englander Priestley, daLl.der exotische Stoff geeignet sei, urn Papier von Blei
stiftstrichen zu reinigen. (Wie schon erwahnt, riihrt von dieser Eigenschaft des Kautschuks 
seine englische Bezeichnung "Indianrubber" her.) 1791 steUte Grossart Kautschukrahren dadurch 
her, daB er geeignete Platten urn einen zylinderformigen Stab wickelte, mit Ather befeuchtete und 
so die freien Plattenenden miteinander verband. Dieser primitiven "Schlauche" muBten sich 
Chemiker wie Berzelius, Liebig, Wohler bei ihren Arbeiten bedienen. 

Die technische und chemische Bearbeitung des neuen Materials nahm mit dem Jahre 1818 
in England raschen Aufschwung. Vor aUem durch Thomas Hancok und Charles Makintosh; 
ersterer bearbeitete die technische Seite des Problems, preLlte und schnitt den Kautschuk zu diinnen 
Platten, mit denen er Stoffe belegte. Er ist der Konstrukteur der Knetmaschine - "Wolf" -
und mischte erstmals Kautschuk mit Mineralstoffen. Makintosh fiihrte als billigere Losungs
mittel fiir Kautschuk Benzin und die leichtsiedenden Fraktionen des Steinkohlendestillats ein. 
1m Jahre 1836 wurden weitere Verbesserungen der Knetmaschinen usw. vorgenommen. 

Den durchschlagendsten Fortschritt verdanken wir dem Amerikaner Charles Goodyear, dem 
Erfinder der Vulkanisation. Durch Zufall und das Zusammentreffen einer Reihe gllicklicher 
Umstande fand er im Jahre 1834, daB Kautschuk beim Erhitzen mit Schwefel auf 140-150° 
unter Beibehaltung seiner Elastizitat wesentliche Verbesserung anderer Eigenschaften erfiihrt. 
Ahnliche Beobachtungen hatte zwar schon einige Jahre vorher Liidersdorf, der einer Kautschuk
lOsung 3 % Schwefel zusetzte, gemacht, und nach ihm Bensinger und Hayward. Den entscheidenden, 
wesentlichen Schritt tat aber Charles Goodyear im Jahre 1842, indem er den Kautschuk bei 
haheren Temperaturen von 130-150° wahrend mehrerer Stunden im Autoklaven unter Druck 
mit 7-15% Schwefel behandelte ("vulkanisierte"). Diese ganz neuartige Behandlungsmethode 
des Kautschuks erregte besonders in England berechtigtes, neidvolles Interesse; es gelang 1842 
dem vorerwahnten Hancok in dem Vulkanisationsprodukt Schwefel analytisch nachzuweisen und 
ein neues Verfahren auszuarbeiten, das 1843 patentiert wurde. Nachdem auch Goodyear 1844 
sein Verfahren patentiert hatte, gelangten diese Patente bald in den Besitz der Industrie, die in 
kurzer Zeit einen betrachtlichen Aufschwung nahm. 1845 vulkanisierte Keene Kautschuk mit 
Schwefeldii,mpfen. 1851 stellte der Sohn Goodyears, Nelson Goodyear, durch lii,ngeres Erhitzen von 
Kautschuk mit groBeren Schwefelmengen den Hartgummi, E b 0 ni t, her. EbenfaUs auf Grund der 
Goodyearschen Versuche arbeitete der Englander Alexander Parkes zwei Jahre darauf (1846) eine 
neue Vulkanisationsmethode ohne Zuhilfenahme von Warme aus. Es gelang ihm mit Hilfe des 
gegenliber ungesattigten Verbindungen aul3erordentlich reaktionsfahigen Schwefelchloriirs S2Cl2 
ohne auLlere Warmezufuhr vulkanisierte Produkte zu erhalten, die dem heiLlvulkanisierten Kaut
schuk in keiner Weise nachstanden (sog. "kalte Vulkanisation"). 

Die Vulkanisation des Kautschuks war der letzte groLle Fortschritt, umwalzende Entdeckungen 
iihnlicher Art sind auf dem Gebiete seither nicht mehr gemacht worden. 

Die chemische Untersuchung des Kautschuks setzte in den sechziger Jahren des 19. Jahr
hunderts ein. Ihr Endergebnis war die S y nth e s e des Naturproduktes, eine GroLltat chemischer 
Forschung, deren praktische Auswertung jedoch noch nicht gelungen ist. Der synthetische Kaut
sc~uk wird aber auch nach Beseitigung aUer noch bestehenden Schwierigkeiten in absehbarer 

'ZeIt nicht in Wettbewerb mit dem Plantagenkautschuk treten kannen, da dieser bei weiterer 
Vervollkommung der Aufbereitung vorerst wesentlich billiger sein wird als das Kunstprodukt. 

Die Einfuhr der dem Kautschuk sehr ahnlichen Gut tap e r c h a erfolgte erstmals durch den 
Arzt W. Montgommery im Jahre 1843 nach England, woraus sich in der Folgezeit die englische 
9-uttaperchaindustrie entwickelte. Etwa ein Jahrzehnt spater wurde ein der Guttapercha sehr 
a~nlicher Karper, die "Balata", bekannt, der, im Jahre 1857 nach Europa eingefiihrt, bald den 
wlChtigsten Ersatzstoff fiir die Guttapercha ergab. 

Kautschuksynthese. 

o. Literatur, Entwicklung, Gang der Kautschuksynthese. 
Ditmar, R., Die Synthese des Kautschuks. Dresden und Leipzig 1912. - Harries, C., 

Untersuchungen liber die natiirlichen und kiinstlichen Kautschukarten. Berlin 1919. - Geis-
1er' V., Kiinstlicher Kautschuk fiir elektrische Isolierungszwecke. Berlin 1922. 
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tlber den synthetischen Kautschuk siehe auch die Arbeit von E. Stern in Chem •• Ztg. 87, 789. 
Zur Geschichte des synthetischen Kautschuks siebe die Ausfiihrungen von F. Hofmann in 

Zeltschr. f. angew. Chem. 1920, 77 und von C. Harries, ebd. S. 228. 
Zusammenstellungen der Patente und wichtigsten Publikationen iiber synthetischen Kaut

schuk bringen z. B. O. Kausch bzw. Lowen und Rassfeld in Kunststoffe 1912, 841 (1914, 47) 
bzw. ebd. 1911, 66 und 1912, 121; siehe besonders die Arbeit von C. Harries und F. Hoffmann 
in Zeltschr. f. angew. Chem. 26, 1467. - Vgl. von demselben Autor: Die synthetischen Kaut
schuke, ihr Werdegang und ihre technische Verwendung in Chem.·Ztg. 1919, 488. 

Die wii.hrend des Krieges bekannt gewordenen patentierten Verfahren zur synthetischen Her
stellung von Kautschuk bringt O. Kausch in Kunststoffe 9, 88. 

Eine kurze Zusammenfassung iiber die Entwicklung des kiinstlichen Kautschuks im Kriege 
brachte Dulsberg auf der 24. Hauptven. der Bunsen·Gesellschaft Berlin 1918. 

Bei der Destillation von Kautschuk fand im Jahre 1860 Wllllams ein fliichtiges 01 von der 
Molekularformel C5HS' Etwa 20 Jahre spiter gelang Bouchardat erstmals die Synthase des Kaut
schuks aus diasem niederen Kohlenwasserstoff durch Erwirmen mit verdiinnten Siuren und Kochen 
dell Produkts mit Wasser. Diese Synthese wurde 1882 von TUden und Wallach wiederholt, die 
Isopren aus amerikanischem TerpentinOl herstellten. 1892 lieS sich George ein englisches Patent 
erteilen fiir ein Verfahren zur Herstellung von Kautschuk durch Behandlung des Isoprens mit 
Salzsiure. 

Das Molekiil des Reinkautschuks ist eine hohe Polymerisationsstufe des leichten Kohlen
wasserstoffes Isopren vonder Formel CJ!Is (p-Methyldivinyl, Siedepunkt 37-38° C, Dichte 0,67 
bis 0,68). Weber schlng dafiir 1903 den .I.'\Iamen Polypren vor. Dieses Polypren (der Kautschuk) 
ist weder der MolekulargroSe noch der Konstitution des Molekiils nach bekannt. Unsere Erkenntnis 
muJ3 sich damit begniigen den Kautschuk als Polymerisationsprodukt des Isoprens 
bzw. eines Terpens CloRl' (Dipenten) von der Formel (CloRl'lx &nZusehen, wobei die GroSe des x 
eine variable Unbekannte bleibt. (Weber setzte, fuJ3end auf Versuchen iiber Vulkanisationsstufen, 
diases x = 10.) Eine weitere, fiir die moderne Synthese grundlegende Klirung auf diasem Gebiete 
brachten die Arbeiten von Harries, der bereits 1902 Kautschuk aus Myrcen (CloR18) hergestellt 
hatte. Heinemann lieS sich 1907 ein Verfahren zur synthetischen Darstellung von Kautschuk 
in England und Frankreich patentieren. Die bedeutsamste praktische Forderung des Problems 
kam von der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen (englisches Patent 1910) und den 
Elberfelder Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & Co. Sie erhielten 1909 ein deutsches Patent fiir 
die Herstellung von Isopren aus Forma.ldehyd (Hofmann u. Coutelie) und meldeten 1910 mehrere 
Verfahren (Harries) an, so die Herstellung von Kautschuk durch Erhitzen des Isoprens mit 
Eisessig im Druckrohr, bezw. mit Verwendung von Erythren· und Aceton als Ausgangsprodukt 
fiir die Synthese. 

Auf wissenschaftlich sicherem Grunde steht die Kautschuksynthese erst seit dem konsti
tutionsaufklirenden Untersuchungen Harries. Er baute mit seinen Schiilern den Reinkautschuk 
iiber das Ozonid zu Livulinsiure ab: 

CH •• C-CH.-CH.-CH 
II ~-HC-CH.-CH,-C. CHi 

Kautachuk 

CH3 • C-CH.-CH.-CH 

CH,. C-CH,-CH.-CH 
II II 
0, 0.-
II II 

HC-CH.-CH..-C· CHa 
Ozonld 

II II - CH,-CO-CH.-CH.-CHO 
0-0.=0 L&vulInaidehyd 
LlvullDaldehydperoxyd t 

CH.-CO-CH.-CH.-COOH 

Andererseits gelang die Polymerisation des Isoprens 

CH~ • C-CH=CH. 

zorn 1,5-Dimethylcyclooktadien 

II 
CH2 

L&vuliDeIure. 

II II - I 
CHi . C-CH.-CH.-CH [ CH.=C-CH=CH. ] 

HC-CH.-CH.-C. CHI CH. I 

das seinerseits bei der Oxydation nur Livulinaldehyd und weiter Livulinsiure gibt, so daB ge
schlossen werden muB: Zwei oder mehrere Isoprenmolekiile treten bei der Bildung des Kaut
schukmolekiils unter Aufhebung je einer Doppelbindung zusammen. 
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Dureh Versehiedenheit der!.age der Methylgruppen beim Zusammentritt der Cyelooktadien
molekiile sind stereoehemiseh die zahlreiehen !somerien und Versehiedenheiten der natiirliehen 
Kautsehukarten erklii.rbar. Neben der Aehtringformel maeht Harries noeh die mogliehe An
nahme, da.13 im Kautsehukmolekiil ein komplizierter Kohlenstoffring vorliegen konnte: 

CHa . C-CH.-CH.-CH 
.11. .II. 
II II 

HC-CH.-CHt-C· CH3 

in dem die punktierten Linien eine Anzahl Zwisehengruppen der Formel 

CHI • C-CH.-CH.-CH 
II II 

darstellen. 
Nach Pickles soll dem Kautsehuk keine Ringformel, sondern eine Kettenformel 

[=C(CHa)-CH.-CH.-HC =]x 

zukommen, zu deren Begriindung er u. a. die engen Beziehungen des Kautsehuks zu den Terpenen, 
seinen leiehten Ubergang in !sopren und Dipenten und das Wiederauftreten der doppelten Bin
dungen bei der Polymerisation (eine bei ehemisehen Umsetzungen mit A.thylenbindungen enthalten
den Korpern allgemein eintretende Reaktion) anfiihrt. Gegen die Pieklessehe Theorie spricht, 
daB die Vorstellung eines Molekiils mit einem einzigen Ring von 40 Kohlenstoffatomen nicht be
friedigt, wie auch Polymerisation und Depolymerisation daraus schwer zu erklaren sind. 

Eine weitere Theorie der Struktur des Kautschukmolekiils stammt von Lebedew, der durch 
Polymerisation von Kohlenwasserstoffen mit zweifacher .Athylenbindung (: C=G-C=C: ) Pro
dukte erhielt, fiir die er einmal die Bildung eines Sechsringes mit drei Doppelbindungen (Formel I), 
das andere Mal einen Achtring mit zwei Doppelbindungen annimmt (Formel II): 

~C" C C 
II c C 

'\.0".." 

b 
II (I) 

-C-

c-c 
I I c C 
II II c C 
I I 

C-C x (II) 

Ein symmetrisch gebautes Molekiil kann nur ein Dimeres aus einem Sechsring entstehen 
lassen. Ein solehes ist das Divinyl CHa =CH-CH =CH. und das Diisopropenyl CHI=<?--~=CH, 

und diese geben in der Tat polymerisiert kautschukartige Substanzen. 
CHi CH3 

Diese verschiedenen Ansiehten iiber das Kautschukmolekiil beziehen sieh hauptsachlich auf 
den Parakautsehuk. Neuere Arbeiten von Harries scheinen darauf hinzuweisen, daB neben dem 
Naturprodukt isomere Kautschukmolekiile synthetisch darstellbar sind, die ihre Doppelbindungen 
in anderer Stellung als der Naturkautschuk haben und andere Zersetzungsprodukte ergeben. 
Neben den "Normalkautschuken" erhielt Harries dureh Polymerisation von Butadien, Isopren 
und anderen Derivaten des Butadiens mit Natriumdraht, Amalgamen usf. Kautschukarten, die 
viel schwerer Ozon addieren und Spaltungsprodukte noch unbekannter Natur geben. 

Der !soprenkautschuk entspricht dem Naturprodukt, andere auch aus Erythren, Piperylen, 
Diisopropenyl, aa-Dimethylbutadien, aa-M-Tetramethylerythren und Phenylerythren synthe
tisierten Kautschuksorten sind die in der Natur bisher nicht gefundenen sog. "Homologenkaut
sehuke". Silberrad erhielt dureh Polymerisation von Acroleinmethylamin ein zahes, harzartiges 
Produkt, das er mit "Pyridokautschuk" bezeichnet. Hodkinson kondensierte !sopren mit Alkali
amiden oder Nitriden von Magnesium oder Eisen zu ahnlichen Stoffen. 1m Laufe der Unter
suchungen fand sich die sonderbare Tatsache, daB gegen aIle Voraussicht eine Anzahl organischer 
Substanzen wie EiweiBstoffe, Blutserum, Starke, Harnstoff, Glycerin u. a. die Polymerisation 
der Kohlenwasserstoffe der Butadienreihe zu Kautschukkorpern stark anregen und katalytisch 
beschleunigen. 

Der Kautsehuksynthese stehen zusammengefaBt drei Wege offen: 1. Die Erzeugung 
kautschukartiger Substanzen au,s !sopren, das seinerseits aus !soamylalkohol gewonnen wird. 
Die Verwertbarkeit dieser Methoden ist von der Auffindung eines billigen Verfahrens zur Gewin
nung jenes Alkohols abhii.ngig. 2. Die Umwandl~ von Bl,ltylalkohol, der nach der Methode 
von Fernbach durch Garung leicht und billig zuganglich ist in Butadien. 3. Die tJberfiihrung von 
Aldehyd iiber Aldol in Butadien. (W. H. Perkin jun.) 
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6. Herstellung von Isopren, Butadien und anderen Ausgangsstoffen. 

Fiir die praktische S y nth e s e des Kautschuks ist wirtschaftlich vor alIem die billige Her
stellung seiner Grundsubstanz, des Iso pre n s, entscheidend. Wer von den billigsten, in hin
reichender Menge vorhandenen Ausgangsmaterialien ausgeht, wird am ehesten Aussicht haben 
den Naturkautschuk im Welthandel den Rang streitig zu machen. Ais solche Rohstoffe kommen 
in Betracht: Steinkohlenteer, Starke, Terpentinol, Acetylen und Erdol. 

Isopren CHz=9-CH=CH2 wurde schon im Jahre 1860 von G. Williams als fliichtiges 01 

CHa 
bei der trockenen Destillation des Kautschuks erhalten; spii.ter, im Jahre 1882, fand es Tilden 
beim Durchleiten von Terpentinoldampfen durch rotgliihende Eisenrohren. Eine Ver
besserung dieser geringe Ausbeute liefernden Methode brachte die von Harries und Gottlob im 
Jahre 1911 konstruierte "Isoprenlampe", in der die Dampfe iiber eine gliihende MetalIdraht
spirale streichen und durch geeignete Kondensationsvorrichtung zugleich rektifiziert werden. Ein 
ii.hnliches Verfahren meldete Heinemann 1910 zum englischen Patent an. Jedoch stehen der be
schrii.nkte Weltvorrat und sein hoher Preis der wirtschaftlich billigen Verwendung des Terpentin
Oles zur Kautschuksynthese im GroJ3betrieb im Wege. Staudinger und Klever verwendeten durch 
Stickstoff oder im Vakuum verdiinnte Dampfe des gereinigten Limonens (und Dipentens) zur 
Synthese. Unter dem Druck von 2-3 rom erhielten sie beim Dberleiten iiber gliihende Platin
spiralen eine Ausbeute von 60% fast reinen Isoprens. Bei diesen pyrogenetischen Prozessen 
(z. B. auch beim Durchleiten der TerpentinOldampfe durch ein rotgliihendes Kupferrohr) spaltet 
sich jedes Molekiil Pinen in zwei Molekiile Isopren, d. h. es verdoppelt sich das Volumen, so daJ3 
die notige Spaltungstemperatur um so niedriger sein kann, je niedriger der Druck ist. Dies ist 
ein bedeutender technischer Effekt, da die Menge der als Nebenprodukte auftretenden Kohlen
wasserstoffe der Olefinreihe, Harze und Gase um so geringer ist, je niedriger die Temperatur 
wii.hrend des Prozesses gehalten wird. Neben dieser Gewinnung des Isoprens treten die anderen 
DarstelIungsweisen der Kohlenwasserstoffe dieser Gruppe, von rein synthetischen Methoden ab
gesehen, vollig zurlick. 

Die schon genannten Elberfelder Chemiker Hofmann und Coutelles beniitzten als Ausgangs
material das p-Kr e sol. Durch Reduktion und nachfolgende Aufspaltung zu fJ -Methyladipinsaure 
erhielten sie liber das fJ-Methyl-tetramethylendiamin bei erschopfender Methylierung das Iso
pren. Mehrere Patente weisen andere Wege: erschopfende Alkylierung quarternarer Ammonium
hydroxyde und Abbau derselben nach der Hofmannschen Methode; 2-Methyl-2-3-Dichlorbutan 
wird mit Anilin erhitzt; halogensubstituierte Vinylkohlenwasserstoffe werden mit Magnesium 
behandelt; Eintropfen von Methyl-l-cyklohexanol in ein auf 600 0 erhitztes Eisenrohr usw. 

Mehr theoretisches Interesse haben die Versuche des Englanders Heinemann aus Starke, 
Zucker, Sii.gespanen usw. Lavulinsaure darzustelIen und diese iiber Methylthiophen zu Isopren zu 
verwandeln. Das Verfahren hat wegen seinem geringen Ausbeuten keinen praktischen Wert. 
Derselbe Forscher bearbeitete die Darstellung des Isoprens aus Ace t y len, das, durch gliiheude 
Rohren geleitet, in Divinyl und mittels Methylchlorids in den Grundkohlenwasserstoff ver
wandelt wird. 

Aus A I k 0 hoI stellte Harries Isopren dar in der Richtung Alkohol 04- Essigsaure 04- Acetoll 04-

tertiaren Amylalkohol 04- Trimethylathylen 04- Isopren. Aus Ketonen synthetisierten Perkin, 
Matthews und Strango das Isopren. Letztere erhielten es auch durch Erhitzen von Kolophonium 
auf sehr hohe Temperaturen; ferner aus Chlor- und Bromderivaten des Isopentans durch Behandeln 
mit Halogen und nachfolgende Abspaltung von Halogenwasserstoff. 

Die Verfahren zur Gewinnung von Rohbutadien, Isopren und seinen Homologen aus Di
penten, ferner Erythren und anderen zur Polymerisation zu synthetischem Kautschuk geeigneten 
Kohlenwasserstoffen aus natiirlichen Ausgangsmaterialien, z. B. FuselOl, Rohbenzolvorlauf bzw. 
Olsaure, Wollfett oder TerpentinOl, sind z. B. in den D. R. P. 249947, 264246, 264902, 266172, 
266402, 266403, 267079, 267080, 268722, 268099, 269240, 274348 usw. beschrieben. Man 
arbeitet etwa in der Weise, daJ3 man das Terpen, z. B. TerpentinOl oder russisches FichtennadelOl, 
durch einen eintauchenden, elektrisch im Gliihen gehaltenen Silundumstab derart zur Zerlegung 
bringt, daJ3 sich die gebildeten Diolefine (bei Anwendung von Dipenten das entstandene Isopren) 
nicht zersetzt. Man erhii.lt, wenn man das TerpentinOl vor der Zersetzung etwa 4 Stunden im 
Emailautoklaven auf 250° erhitzt, nach Beendigung des dann folgenden Zerlegungsprozesses 
Ausbeuten bis zu 40%. 

Oder man erhitzt z. B. zur Herstellung von B u tadie n und seinen Homologen die Dampfe 
des rohen Erdoles oder seiner Destillate (Petrolii.ther, BrennOl, SchmierOl usw.) oder seiner 
Riickstii.nde (Masut) im Vakuum auf hohe Temperaturen und verwendet die von 100-200° 
iibergehenden Teile aIs TerpentinOlersatz, wahrend die von minus 20-1000 iibergehenden Butadiep
kohlenwasserstoffe unmittelbar nach Zusatz geeigneter Katalysatoren auf Butadienkautschuk 
verarbeitet werden konnen. Nach Bildung der kautschukii.hnlichen Massen kann man dann die 
Athylen- und Paraffinkohlenwasserstoffe, deren Beseitigung vorher schwierig gewesen ware, ent
fernen. (D. R. P. Anm. St. 17282, Kl. 120.) 

Zur Herstellung kautschukii.hnlicher Stoffe behandelt man eine bis 25° abgenommene l<'raktion 
des Benzolvorlaufes nach Entfernung des Schwefelkohlenstoffes allein oder in Gegenwart von 
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Ammoniak mit soviel Natrium, da13 seine Menge die zur Dberfiihrung der Acetylenkohlenwasser
stoffe in ihre Natriumverbindungen erforderliche Menge Alkalimetalles iibersteigt. Man erhii.lt so 
auch aus einem Gemisch ungesattigter Kohlenwasserstoffe, wie es bei der Destillation von Kohlen
teerdestillaten entsteht, eine kautschukahnliche Substanz, wobei die iibrigen Kohlenwasserstoffe ent
weder unverandert bleiben oder mit Natrium leicht abscheidbare Metallverbindungen ergeben. 
(D. R. P. 248 178.) Vg1. D. R. P. 264241): Verfahren zur Dberfiihrung des aus natiirlichen Aus
gangsmaterialien stammenden Rohbutadiens in eine zur Polymerisierung geeignete Form darin 
bestehend, da13 man nach Entfernung des Schwefelkohlenstoffes das vorhandene Cyclopentadien 
durch Erhitzen in 'ein hoher siedenden Polymeres iiberfiihrt, die Acetylenkohlenwasserstoffe mit 
Hilfe der Natriumverbindungen entfernt und das Butadien fraktioniert destilliert. 

7. Polymerisation bei Gegenwart indiHerenter oder alkaliseher Mittel. (Ultralieht.) 

Das erste brauchbare technische Verfahren zur Herstellung synthetischen Kautschuks 
wurde von den Chemikern Hofmann und Coutelles del' Elberfelder Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer & Co. gefunden. Der Patentanspruch (D. R. P. 250690) lautet: Verfahren zur Herstellung 
von kiinstlichem Kautschuk, darin bestehend, daJ3 man synthetisches Isopren mit oder ohne 
Zusatz von die Polymerisation befOrdernden Mitteln auf Temperaturen unter 250° C erwarmt. 
Man erhitzt z. B. Isopren im Druckkessel 10-12 Stunden auf 200° oder 6 Tage auf 90-100° 
und erhii.lt so eine sehr zahe, elastische, noch klebrige Masse, die beim Durchleiten von Wasser
dampf bzw. bei der Wasserdampfdestillation unter vermindertem Druck, solange als das Kondensat 
noch Oltropfen abscheidet, eine von natiirlichem Kautschuk nicht zu unterscheidende Substanz 
liefert. Nach dem Zusatzpatent erwarmt man zur Nachahmung der Koagulation des natiir
lichen Latex das Isopren in Gegenwart viscoser Fliissigkeiten und erhalt so, ebenso auch 
aus Butadien durch Polymerisation kautschukahnliche, zahe, elastische und wenig klebrige Pro
dukte. (D. R. P. 2M 672 und 21)1) 129.) OdeI' man erhitzt 100 T1. Isopren und ebensoviel abge
kiihltes Erythren im Autoklaven 480 Stunden auf 120° und gewinnt aus der zahen, elastischen 
Masse mittels Wasserdampfes ein dem natiirlichen Kautschuk nahestehendes Produkt. (D. R. P. 
21)1) 679.) 

Zur Herstellung einer kautschukartigen Substanz erhitzt man verdichtetes Erythren oder 
seine Losung in Benzol im Druckgefii13 100 Stunden auf 90-100° bzw. 10 Stunden auf 150°, destil
liert Ausgangsmaterial und Losungsmittel ab und erwarmt noch einige Zeit im Wasserdampf. 
Diese elastischen Substanzen werden allgemein aus Stoffen yom Typus 

>C=C-C=C<, 
I I 

bei denen die freien Valenzen teils mit Wasserstoff, teils mit Alkylresten abgesattigt sind, durch 
Erwarmen mit oder ohne Zusatz von Verdiinnungsmitteln oder katalytisch wirkenden Stoffen 
erhalten. (D. R. P. 231) 423 und 231) 686.) Nach dem Zusatzpatent behandelt man Butadien und 
seine Verwandten in der Kalte oder Warme mit sonst als indifferent geltenden Stoffen von Art 
der Starke, des EiweiJ3es, Harnstoffes oder Glycerins. (D. R. P. 2M 048.) Siehe auch Zusatz 
D. R. P. 21)S 11)1 [10]. 

Zur Gewinnung einer dem Kautschuk nahestehenden Substanz erhitzt man py-Dimethyl
butadien fiir sich am Riickflu13kiihler 10 Tage zum Sieden oder mit del' gleichen Menge Benzol 
gemischt 10 Stunden unter Druck auf 200°, entfernt durch Zerstaubung der farblosen viscosen 
Masse in einen Vakuumkessel odeI' durch Wasserdampfdestillation im Vakuum die Nebenprodukte 
und erhalt den Kunstkautschuk als Riickstand. (D. R. P. 21)0331).) 

Schon im Jahre 1900 beobachtete Kondakow die fallweise explosionsartig erfolgende Bil
~ung eines weiss en, festen Korpers beim Stehenlassen von Dimethylbutadien. Das Produkt, das 
Jedoch nicht identisch ist mit jenem, das man durch Warmebehandlung des Dimethylbutadiens 
erhalt, diente in der Folge als Ausgangsmaterial fUr gewisse Kantschuksynthesen. 

Bei der Polymerisation des Kondakowschen Produktes (Journ. f. prakt. Chern. 64, 109) 
vollzieht man die Reaktion mit py-Dimethylerythren als Ausgangsmaterial unter Zusatz des 
fertigen Produktes und fiihrt dann das Material durch Behandlung mit alkalischen Mitteln oder 
durch Vulkanisieren in Kautschuk- oder Guttaperchaersatzstoffe iiber. (D. R. P. 21)4371.) 

Oder man macerisiert das Kondakowsche Produkt wahrend 24 Stunden mit der zehnfachen 
Menge 2proz. Anilin-, Ammoniak- oder Dimethylaminwassers oder auch mit entsprechend starker 
Natronlauge und walzt das so vorbehandelte Produkt Zll einem gut haltbaren Fell. (D. R. P. 
2~ 920.) Nach einer Abanderung behandelt man 1000 T1. des py-Dimethylerythrens schon 
":!I'hrend der Polymerisation und nicht erst nachher bei hochstens 40° mit 5 '1'1. Anilin und er
hii.lt nach einiger Zeit ein durch Autopolymerisation entstandenes, gut halt bares und vulkanisier
bares weiJ3es kautschukartiges Produkt. Nach dem Zusatzpatent walzt man 100 T1. des Kondakow
schen Produktes mit 6 T1. Tan nin auf del' Walze zu diinnen Fellen, die sich an der Luft gut halten 
und als Kautschukersatzmittel dienen. (D. R. P. 256413 und 21)9 722.) Nach dem weiteren Zu
satzpatent verwendet man bei Herstellung eines nicht kriimlichen, nicht verharzenden Kaut
schukersatzmittels statt der alkalischen Mittel nat iir lie hen Kautschllk, der vor jenen den 
Vorzug der Nichtgiftigkeit besitzt. (D. R. P. 278 70S.) 
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Auch zur Beschleunigung der Polymerisation des But a die n s setzt man der Masse mit oder 
ohne Zusatz anderer befOrdernder Mittel Kautschuk oder dem Kautschuk nahestehende Substanzen 
zu. (D. R. P. 248399.) 

Nach D. R. P. 329693 unterwirft man Butadien oder iihnliche Stoffe evtl. mit Wasser emulgiert 
oder bei Gegenwart organischer Losungsmittel unter Kiihlung langsam bis auf 600 Atm. ansteigen
dem Druck. Man arbeitet z. B. im Kolbenraum einer hydraulischen Presse oder in zugeschmolzenen 
Metallrohren. 

Zur Erzeugung kautschukartiger Produkte polymerisiert man Butadien bei Gegenwart der 
katalytisch hoohst wirksamen nach D. R. P. 287 787, 294816-818 und 296787 [8] erhalt
baren, von Alkalimetallen befreiten Produkte. (D. R. P. 329676.) Nach dem Zusatzpatent 
bringt man 200 Tl. 2,3-Dimethylbutadien-l,3 im geschlossenen Gefii.f3 bei Luftabwesenheit mit 
2 Tl. alkalifreiem, trockenem Natriumkohlensa.ure-Butadienkautschuk und 2 Tl. Dipyperidyl 
bei 65° wii.hrend etwa 3 Wochen zur Wechselwirkung, bis sich eine weil3e schwammige Masse 
gebildet hat. (D. R. P. 329 676 und 333496.) 

Zur Polymerisation von Isopren und seinen Homologen setzt man ihm hochstens 0,2% 
Schwefel zu und steigert so dieAusbeute an Rohkautschuk ummehralsdasDoppelte,wiihrend 
mit 2% Schwefel in schlechter Ausbeute ein schmieriges, auch durch wiederholtes Umlosen aus 
Benzol nicht fest erhaltbares Produkt resultiert. (D. R. P. 261370.) 

Zur Erhohung der Ausbeute setzt man dem Isopren und iihnlichen Korpern wiihrend der 
Polymerisation etwa 2% Amylni trat oder Amylhalogenide zu und erhitzt 3-8 Stunden bei 
etwa 130° unter Druck. (D. R. P. 301 088.) 

Zur Darstellung von Kautschuk polymerisiert man p. Myrcen, das man erhiilt, wenn man 
Isopren mit oder ohne Katalysator bei gewohnlicher Temperatur stehen liil3t oder auf hochstens 
1500 erhitzt oder der Einwirkung von ultraviolettem Lichte aussetzt. Die Polymerisation er
folgt spontan oder unter dem Einflul3 von Wiirme, Licht oder Elektrizitiit in Gegenwart oder 
Abwesenheit von Katalysatoren. (F. P. 476666.) 

8. Polymerisation bei Gegenwart metallischer Stoffe. 
Zur Herstellung von Kautschuk bringt man Kohlenwasserstoffe von Art des Isoprens oder 

Divinyls evtl. in Gegenwart von Metallen oder Legierungen mit Alkali. oder Erdalkalimetall 
oder einem Amalgam in Reaktion. Die Polymerisation der Kohlenwasserstoffe, die in der KiUte, 
besser jedoch bei gelinder Wiirme verliiuft, fiihrt zu Produkten, die wie natiirlicher Kautschuk 
in Benzol loslich und aus einer solchen Losung durch Aceton fiillbar sind, jedoch grol3ere Harte 
und Elastizitiit zeigen, ohne aber die Zugfestigkeit des Naturproduktes zu erreichen. (D. R. P. 
249868.) 

Man schiittelt oder riihrt 20 Tl. Butadien (oder Isopren) mit 4--5 Tl. der Doppelver. 
bindung aus Zinkiithyl und Natriumiithyl bei Luftabschlul3 im geschlossenen Gefiil3 und 
arbeitet, wenn nach wenigen Stunden eine erhebliche Volumabnahme und Verdickung der Masse 
eingetreten ist, in iiblicher Weise auf. (D. R. P. 266786.) 

Oder man schiittelt 100Tl. Isopren bzw. 500 Tl. Erythren mit 1 Tl. kolloidalem Queck
silber, gelost in 100 Tl. Wasser bzw. mit 10 Tl. einer 0,5proz. Losung von kolloidalem Platin 
in Benzol bei gelinder Wiirme und erhiilt so den bekannten Butadienkautschuk. (D. R. P. 
264969.) 

Man versetzt die Losung von 5 Tl. polymerisiertem Vinylbromid in 75 Tl. Chlorbenzol 
bis zum Auftreten der Triibung mit 15-20 Tl. reinem Alkohol, fiigt die doppelte theoretische 
Menge, das ist 6 Tl. Zinkstaub, hinzu und kocht 2-3 Stunden bis eine filtrierte Probe mit Alkohol 
kaum mehr einen weil3en Niederschlag gibt. Man filtriert dann vom Zinkstaub, destilliert mi~ 
Wasserdampf von 120-150° das Losungsmittel ab und erhiilt so eine ziihe, elastische, etwas 
klebrige Masse, die wie der natiirliche Kautschuk in den iiblichen Losungsmitteln leicht lOslich 
ist. Man kann auch aus der vom Zinkstaub filtrierten Losung mit Spiritus den kautschukiihnlichen 
Stoff als leichtfliel3endes 01 erhalten, dem man dann erst mit Wasserdampf das Chlorbenzol ent
zieht. Das Produkt ist um so leichter vulkanisierbar, je reiner das Ausgangsmaterial war. (D. R. P. 
264123.) 

Zur Herstellung von synthetischem Kautschuk behandelt man Isopren in Dampfform 
mit Alkali. oder Erdalkalimetallen, ihren Legierungen oder Amalgamen, wobei unter gewohnlichem 
Druck gearbeitet werden kann, sofern man nur dafiir sorgt, dal3 die Diimpfe des Isoprens iiber das 
reine Kalium, Natrium, Calcium oder Calcium·Natrium streichen. (D. R. P. 280969.) 

Zur Gewinnung kautschukartiger Produkte schiittelt man 100 Tl' Isopren mit 3 n. 
drahtformigem Natrium und 4--5 Tl. wasserfreiem Atznatronstaub bei gewohnlicherTemperatur 
2-3 Tage, iiberliil3t die zahfliissige Fliissigkeit, in der das Natrium fein verteilt ist, der Rube 
und hebt nach etwa 6 Tagen die iiber dem abgesetzten Metall und Atznatron stehende Masse abo 
Man entfernt dann im Vakuum eine kleine Menge fliichtiger Bestandteile, wascht evtl. mit Alkali 
und erhiilt ein sehr nerviges Produkt, das in Losungsmitteln kaum lOslich ist, in ihnen stark auf
quillt und sich so von den bekannten Natrium.Isoprenkautschukprodukten unterscheidet. (D. R. P. 
281966.) 

Ka u tsch u kartige, in Benzol und Chloroform kaum lOsliche Substanzen erhiilt man 
durch Behandlung von B u tadie n und seinen Homologen mit Natrium bei Gegenwart von Kohlen-
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saure, bis die Masse in Benzol fast unloslich geworden ist. Die erhaltenen Produkte sind verschieden 
von jenen, die man mit Natrium allein oder Kohlensaure allein nach D. R. P. 287 787 (7] her
stellt. (D. R. P. 807 841.) Nach einigen Zusatzpatenten verwendet man zur Darstellung weiterer 
Mengen der kautsck~tigen Substanzen an Stelle der Metalle die nach dem Hauptpatent un
mittelbar entstehenden dunkelgefarbten Produkte, iibergieBt diese z. B. mit der fiinffachen Menge 
Dimethylbutadien und laBt in einer Kohlensaureatmosphare stehen, bis die Fliissigkeit verschwun
den ist. Oder man verwendet Gemische oder Legierungen von Alkalimetallen unter sich oder 
mit anderen Metallen und arbeitet weiter wie eben erwahnt (nach dem weiteren Zusatz bei er
hohter Temperatur), schiittelt also z. B. 100 Tl. Isopren mit 5 Tl. Natriumdraht und 5 Tl. Eisen
feilspanen, wij.hrend 3-4 Tage in einem mit Kohlensaure gefillltem GefaB, befreit das schwarze 
voluminose Produkt durch Eintragen in Wasser vom Alkalimetall und zugleich mechanisch von 
einem . Teil des Eisens und entzieht dem Riickstand den Eisenrest durch Nachbehandlung mit 
Salzsaure. Statt des Eisens konnen auch andere Metalle, statt des Isoprens Kohlenwasserstoffe 
der Butadienreihe verwendet werden. (D. R. P. 294816, 294817 und 294818.) Nach dem 
weiteren Zusatzpatent bewirkt man die Polymerisation der Butadienkohlenwasserstoffe mit 
Alkalimetallen und Kohlensaure unter mechanischer Bewegung in Gegenwart von Korpern aus 
Glas, Ton, Quarz und 8hnlichen nichtmetallischen Materialien. (D. R. P. 296787.) 

Zur Dberfiihrung der nach D. R. P. 287 787 und seinen Zusatzen erhaltenen kautschuk8hn
lichen Verbindungen in eine gut vulkanisierbare Masse unterwirft man die Produkte als Roh
material oder in Fellform bis zur Aufnahme von etwa 3-4 % Sauerstoff einer gelinden 0 x y -
dation. Diese Natriumkautschuksorten sind zahe Kautschuke von groBer Elastizitat und ReiB
festigkeit. Gegen Oxydation verhalten sie sich ganz anders als die Normalkautschuke und addieren 
Ozon wesentlich schwerer. 

9. Nacbbebandlung (Verbesserung) der polymerisierten Produkte. 
Zur Verhinderung des Klebrigwerdens und Verharzens des Isoprenkautschuks 

legt man die durch Erwarmen von Isopren in Gegenwart von Essigsaureanhydrid erhaltenen 
dUnnen Felle 24 Stunden in 2proz. Ammoniakwasser und trocknet dann an der Luft oder im 
Vakuum. (D. R. P. 257813.) 

Dasselbe Verfahren laBt sich auch auf {Jr- Dimethylbutadien anwenden. Nach dem Zu
satzpatent arbeitet man jedo«;lh besser statt mit alkalischen Mitteln in der Weise, daB man das 
{Jr-Dimethylerythren mit 3% Tannin einwalzt. (D. R. P. 264820 und 266153.) 

Zur Trennung des vollwertigen synthetischen Kautschuks von Nebenprodukten 
setzt man dem Isopren vor der Polymerisation Athylacetat zu oder behandelt das fertige 
Polymerisationsprodukt mit Athylacetat. Die Produkte von niederer MolekulargroJ3e, die weich 
und klebrig sind, lassen sich mit Athylacetat, das den wirklichen Kautschuk nicht lOst, leicht ent
fernen. (D. R. P. 276678.) 

Zur Verbesserung des synthetischen Kautschuks behandelt man die Butadienprodukte 
mit Atzalkalien oder Alkalialkoholaten in der Warme, wascht nach erfolgter Polymerisation aus 
den Produkten das Alkali aus und erhalt so nicht mehr weiche oder klebrige, sondern trockene, 
in Benzol schwer oder unlosliche, in bekannter Weise weiterverarbeitbare Produkte. (D. R. P. 
280197.) Vgl. F. P. 448974 und E. P. 29213/1911 

Man erhitzt z. B. die nach D. R. P. 250690 aus Isopren gewonnene kautschukartige Substanz, 
in einem Nickelkessel, im Olbade, unter einem Vakuum von 40 mm wahrend 5 Stunden auf 140° 
und dann noch weiter 3 Stunden auf 140-160°, leitet vom Beginn des Erhitzens bis zum Erkalten 
einen maJ3igen Ammoniakstrom durch die sich aufblahende Masse und erhalt so eine hellbraun
liche, ziihe, auf warmen Walzen leicht verarbeitbare Substanz, die sich vom Ausgangsmaterial 
durch ihre schwere Quellbarkeit in Benzol unterscheidet. Nach dem Zusatzpatent D. R. P. 272899 
arbeitet man bei gewohnlichem Druck, jedoch unter AusschluJ3 von Luft, in indifferenten Gasen 
in der Weise, daB man das nach F. P. 440178 erhaltene Polymerisationsprodukt unter Durch
leiten von Ammoniak oder Stickstoff 4 Stunden auf 185° (Olbadtemperatur) erhitzt, 3 Stunden 
auf dieser Temperatur belaBt und die Masse, wie oben erwiihnt, auf warmen Walzen verarbeitet. 
Man erhii.lt so beim Arbeiten unter vermindertem Druck, evtl. bei Gegenwart von Stickstoff
verbindungen, mit oder ohne indifferenten Gasen, Korper, die beim Lagern nicht verharzen 
und bei der' Verarbeitung auf der Walze leicht abnehmbare Felle liefern. (D. R. P. 271 849.) 
Nach dem Zusatzpatent kann man auch bei Gegenwart oder Abwesenheit von Stickstoffverbin
dungen statt im Vakuum bei gewohnlichem Druck oder Dberdruck unter AusschluB von 
Luft evtl. in einer indifferenten Gasatmosphare arbeiten. (D. R. P. 272899.) Zur Verbesse
rung synthetischen Kautschuks behandelt man ilie Produkte, die z. B. durch Polymerisation 
VOz;t Butadienen mit Alkalimetallen in Gegenwart von Kohlensaure oder durch Autopolymeri
s.atIoz;t oder nach D. R. P. 271 849 und 272399 entstehen und in Benzol ganz oder zum Teil unlOs
lich s~nd, mit organischen Sauren oder saurenDerivaten mit Ausnahme der Kernkarbonsauren 
oder}~er Derivate. (D. R. P. 279 780.) Nach dem Zusatzpatent unterwirft man die Produkte 
den ublichen Vulkanisierungsverfahren und erhalt so z. B. bei Anwendung von etwa 8% Schwefel 
unter Umstanden an Stelle der normalen hellgrau gefarbten auch schwarze Weichgummi
prod ukte, zu deren Darstellung sonst Filll- und Farbestoffe notig waren. (D. R. P. 279835.) 
N ~ur Verbesserung des Butadienkautschuks erhitzt man 100 Tl. des aus Isopren mit 

atnum nach Entfernen des Natriums und des Alkalis und Trocknen erhaltenen Natriumkaut-
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schuks mit 100 Tl. Benzol und 5 Tl. eines Terpenozonides oder -diozonides einige Tage 
im geschlossenen GefaJ3 auf 100° und isoliert das kautschukartige Material durch Behandlung mit 
Wasserdampf. (D. R. P. 265325.) 

Zur Verbesserung der Eigenschaften von nicht ausreichend polymerisiertem oder depoly
merisiertem Kautschukmaterial vermischt man 100 Tl. des 5-6% acetonlosliche Verunreini
gung enthaItenden geringwertigen Materials im Mischwerk mit 5 Tl. NatriummetaIl, erhoht, 
w~nn die Mischung innig ist, die Walzentemperatur auf 60-70° und erhalt so schon nach wenigen 
Minuten ein strammes, an den Walzen nicht mehr klebendes, beliebig diinn auswalzbares Produkt, 
das zur Nachbehandlung 24 Stunden gleichma13ig auf 60° erwiirmt wird. Aus dem so erhaltenen 
Produkt, das auch aus zu regenerierendem Material gewonnen werden kann, kann man das Natrium 
beseitigen oder wiedergewinnen und vermag sodann den veranderten Kautschuk wie iiblich zu 
vulkanisieren. (D. R. P. 278874.) 

Zur Verhinderung der Oxydation synthetischer kautschukartiger Produkte mischt man das 
voluminose schwarze wurmfOrmige Butatienkauschukpraparat des D. R. P. 287 787 nach dem 
Was chen und Entwassern mit 1% semes Gewichtes 2 - Naphthol und trocknet den so behan
delten Kautschuk bei 45°, worauf er sich wie iiblich vulkanisieren lii13t und ein haItbares, gegen 
den Luftsauerstoff bestandiges Produkt liefert. Nach dem weiteren Zusatzpatent kann man 
statt des Naphthols auch aromatische Nitroverbind ungen verwenden. (D. R. P. 330741 
und 332 305.) 

Urn synthetischem Kautschuk die guten Eigenschaften des natiirlichen Produktes zu geben, 
erwiirmt man ihn in Benzollosung bis zur Bildung einer gleichma13igen Emulsion mit 2% Protein 
oder einem anderen Eiwei13korper. (D. R. P. 312831.) 

Zur Herstellung hochelastischer. Vulkanisate aus synthetischem Kautschuk setzt man der 
Masse vor der Vulkanisation die 3-5fache Menge Teerol als elastisch machenden Bestandteil 
zu. Am besten eignen sich die mittleren Teer61e, die volle Elastizitat herbeifiihren und doch nicht 
so leicht fliichtig sind, wie die Leichtole. (D. R. P. 315321.) 

Zur Erhohung der Elastizitat der Vulkanisate kiinstlicher Kautschuksorten setzt man 
ihnen vor der Vulkanisation 10% und mehr eines oligen Korpers wie Erd61, Lein61, Rizinusol, 
Paraffin61, Hanf61 oder aromatische Basen zu. (D. R. P. 301 757.) 

10. Vulkanisation, Verwendung des synthetischen Kautschuks. 
Nach einer besonderen Methode der Behandlung von klebrigem oder verunreinigtem s yn

thetischem Kautschuk erhitzt man ihn bei Abwesenheit von Luft evtl. unter Zusatz 
sauerstoff - oder stickstoffhal tiger Beimengungen mit S c h w e f e I , 0 h n e jedoch eine V u I -
kanisation des Kautschuks herbeizufiihren. Das Walzen des so erhaltenen klebfreien Produktes 
kann dann bei Temperaturen bis zu 60° vorgenommen werden, ohne da13 die einzelnen Schichten 
des anvulkanisierten Kautschuks unter dem Walzendruck zusammenflie13en. Nervigkeit, Zerrei13-
festigkeit, Elastizitat und Spannung beim Zusammendriicken werden bei diesem Verfahren ge
steigert, und man kann dem Kautschuk nunmehr die in ihm enthaltenen fremden Kohlen
wasserstoffe durch Extraktion oder Behandlung mit Dampf (im Mastikator) entziehen. Schlie13-
lich wird das Produkt durch Trocknen im Vakuum bei 40° voIlkommen ausgetrocknet und bleibt 
dann beim Aufbewahren an der Luft unverandert. (D. R. P. 273774.) 

Naeh einer Abanderung des D. R. P. 254 548 [7J lost man z. B. 5 Tl. des bei der Polymeri
sation des Erythrens erhaltenen kautsehukahnlichen Produktes in 100 Tl. Benzol, vermiseht 
mit einer Losung von 1 Tl. Sehwefelchloriir in 50 Tl. Schwefelkohlenstoff, gie13t nach P/2-2 Mi
nuten in Alkohol und erhalt ein dem vulkanisierten Kautschuk nahestehendes Produkt, das ziiher 
und widerstandsfahiger gegen versehiedene Agentien ist als das Ausgangsmaterial. (D. R. P. 
258151.) 

Zum Vulkanisieren des aus Kondakows Korper naeh D. R. P. 250920 und den Zus.-Pat. [7] 
erhaltenen Butadienkautsehuks erhitzt man 20 Tl. des mit basischen Mitteln polymerisierten 
Pr-Dimethylbutadiens mit 2 Tl. Sehwefel etwa 1 Stunde auf 135°. Die erhaltene elastische Platte 
zeigt gute Festigkeit. (D. R. P. 255680.) Ein hartgummiahnliehes Produkt erhalt man aus 
100 Tl. des Kondakowsehen Polymerisationsproduktes mit 25 Tl. Schwefel und 0,75 Tl. Piperidin 
naeh 2 Stunden bei 160--165°. Naeh einem Zusatzpatent geben 100 Tl. des Produktes mit der
selben Piperidinmenge und 10 Tl. Sehwefel in 1 Stunde bei 120-125° (21/4 Atm.) oder in 15 Minuten 
bei 135-145° (31/ 2 Atm.) ein weiehgummiartiges Produkt. (D. R. P. 266618 und 267945.) 
Statt des Piperidins verwendet man auf 100 Tl. des Kondakowschen Produktes und 50 Tl. Schwefel 
1,5 Tl. piperidyldithioearbamidsaures Piperidin und erhalt durch zweistiindige Vulkanisation bei 
155° (5-6 Atm.) ein hartgummiartiges Produkt, das in diinner Schicht poliert Sehildpatteffekte 
zeigt. (D. R. P. 268 387.) Bei 120-125° wahrend 1 Stunde oder 135-145° in 15 Minuten erhalt 
man ebenso einen gut ausvulkanisierten Weichgummi. (D. R. P. 266619.) 

Zur Gewinnung von dem vulkanisierten Kautschuk ahnliehen Produkten vulkanisiert man 
die mit Atzalkalien, Alkalialkoholaten oder organischen Sauren erhaltenen Polymerisations
produkte aus Butadien und seinen Homologen in iiblicher Weise. (D. R. P. 276 775 und 276960.) 

Zur Gewinnung kautschukartiger Produkte vulkanisiert man polymerisierte Aeryl
sii.ureester. (D. R. P. 262707.) Naeh der Zusatzpatent-Anmeldung unterwirft man die poly
meren Acrylsaureester statt sie zu vulkanisieren wii.hrend 1-2 Stunden unter Druck bei 120 0 
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der Einwirkung der doppelten Menge gesattigten Bromwassers und erhi.i.lt so ohne auf der Misch
walze zu arbeiten miissen, weiJ3 bleibende Ester. (D. R. P. Anm. 39587, KI. 39 b.) 

Auch durch Behandlung der Alkaliverbindung des 3,7 - Dimethylxanthins mit Allyl
bromid bei Temperaturen unter 100° ohne Druckanwendung soll man nsch A. P. 1415 700 
kautschukahnliche Stoffe erhalten konnen. 

ill einer Dbersicht: Acht Jahre Arbeit am synthetischen Kautschuk (Gummiztg. 33, 508 If.) 
ist vieles, was wahrend des Krieges verschwiegen werden muJ3te, iiber die Kautschuksynthese, 
Aufarbeitung und Verwendung des Produktes enthalten. Es handelt sich urn die von den Elber
felder Farbenfabriken herausgebrachten Methylkautschuksorten, und zwar das Kaltpoly
merisat A, verwendet vor aHem zur Herstellung von Akkurnulatorkasten, und das HeiJ3polymeri
sat W, das nicht nur fiir viele Zwecke der Weichkautschukverarbeitung, sondern auch als Kleb
mittel fiir das sehr trockene sog. Penterregenerat Verwendung fand. Nicht leicht war es dem Pro
dukt das wichtige Gebiet der Ballonstoffimpragnierung zu eroffnen, wie iiberhaupt die Gewinnung 
vulkanisierbarer Produkte, wie es anfanglich schien, fast uniiberwindliche Schwierigkeiten bot. 
Ebenso wird in der genannten Arbeit iiber den Natriurn-Kohlensaure-Dimethylbutadienkautschuk 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, der die Bezeichnung Marke B erhielt, ausfiihrlich berichtet. 
Es zeigte sich, daJ3 diese synthetischen Produkte durch Zusatz gewisser organischer Basen von 
Art des Dimethylanilins, aber auch der Toluidine (Elastifikator I usw.) vulkanisierbar wurden, 
und da/3 ferner im Diphenylamin ein Korper vorlag, der die elektrische Durchschlagsfestigkeit 
der synthetischen Korper wesentlich zu erhohen imstande war. ill der letzten Zeit des Krieges 
gelang es schlieJ3lich auch Autodecken aus dem Material herzustellen und damit im groJ3en ganzen 
alle Produkte zu fabrizieren, zu deren Erzeugung der natiirliche Kautschuk frUber unentbehrlich 
schien. Nach einer Notiz in Autotechnik 9, Nr. 16 kann man aus dem synthetischen Kautschuk 
wohl Vollreifen, jedoch keine Luftschlauche herstellen. 

Wlssenschaftlich ist das Problem der Herstellung kiinstlichen Kautschuks gelost. Der hohe 
Preis der Ausgangsprodukte, die,geringe Ausbeute an Isopren, Myrcen, Erythren und die Schwierig
keit der Vulkanisationstahigkeit synthetischen Kautschuks machen ihre Synthese unwirtschaft
lich und damit ungeeignet zum Wettbewerb mit dem Naturprodukt. Eine vollkommene An
naherung an alle physikalischen und chemischen Vorziige des Naturkautschuks, der bekannt
lich aus einem Gemenge verschiedener Polymerisationsstpfen des Isoprens besteht, wahrend das 
Kunstprodukt einheitlich zusammengesetzt ist, wurde bisher nicht erreicht, die Losung der Frage 
scheint einigermaJ3en zweifelhaft. 

Rohkautschukgewinnung und -eigenschaften. 
11. Latexgewinnung und -eigenschaften. 

Der Kautschuk ist eine lebende Substanz, die in dauernder, jedoch nicht urnkehrbarer 
Veranderung begriffen ist, wodurch sich die Schwiarigkeit der Untersuchung und wissenschaft
lichen Bearbeitung dieses Materiales ergibt. Von bedeutendem EinfluJ3 auf seine Beschaffenheit 
ist daher auch die gesamte Vorgeschichte des Kautschuks, beginnend mit der Herkunftsortlichkeit 
der Art der Pflanze, der Koagulationsmethode usw. und endigend mit der Beschaffenheit der 
Fertigware. 

Nach der Ansicht Webers ist der Kautschuk als solcher nicht im Latex vorhanden, sondern 
in Form einer Emu lsi 0 n als diinnfliissiges 01. Dieses diinnfliissige 01 wird durch die Koagu
l~tion polymerisiert, d. h. die kleineren Molekiilgruppen lagern sich unter chemischer Neu
bI~dung zu groJ3eren Komplexen urn in den festen, elastischen Kautschuk. Der Kautschuk
llllichsaft bestitnde demnach aus der viscosen wasserigen Losung eines Kolloids von Art des Ei
weiJ3es oder Peptons, in der Kautschuk in Form feiner Kiigelchen emulgiert ist, fiir die die urn
gebende EiweiJ3fliissigkeit ein Schutzkolloid bildet, so daJ3 sie nicht aneinander kleben konnen. 
Beraubt man nun diese Kiigelchen ihres Schutzes, koaguliert man also das EiweiJ3 der Schwimm
fliissigkeit, so vereinigen sich die Kautschukteilchen und bilden eine feste Masse, die das rohe 
Handelsprodukt darstellt. 

Demgegeniiber meint .Harries auf Grund neuerer Arbeiten, daJ3 die Grundsubstanz des 
~utschukmolekiils in den meisten Milchsaften fertig vorgebildet sei und die Umwandlung des 
olartigen Kautschuks des Milchsaftes in den festen technischen Kautschuk wahrscheinlich kein 
cJ;1emischer Vorgang, sondern eine physikalische Modifikationsanderung der Substanz sei, bei der 
dIe MolekulargroJ3e bei abweichenden physikalischen Eigenschaften gleich bleibt. 

Wird die Rinde einer Kautschukpflanze verletzt, so flieJ3t aus den Milchsaftgefi.i.J3en der Saft 
(L.ate x) aus, der bei den verschiedenen Arten und illdividuen gleicher Spezies je nach Jahreszeit, 
~Itterung und Klima wechselnde Zusammensetzung aufweist. Zur Gewinnung des Kautschu~ 
Wlrd der Baurn angezapft, wobei man sich je nach der Eigenart des Landes und Klimas verschie
d~ner Methoden bedient. Der brasilianische Pflanzer macht 2 m iiber dem Boden mehrere V-fOrmige 
EillSchnitte rings urn den Baurn und befestigt unter jedem einen kleinen Becher aus WeiJ3blech 
?der !on ( .. tigelinha"), in dem sich der Milchsaft sammelt. Die Inhalte der Tigeli~as werden 
In groJ3ere GefaJ3e entleert und die allmahlich verklebten Einschnitte durch Nachritzen erneut 
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geOffnet. Das Nachritzen der Einschnitte muJ3 bis zum Ende der zwischen den Monaten Ma.i 
und November iiblichen, etwa 5 Monate dauernden Zapfsaison, alle 2-3 Tage wiederholt werden. 
Heveaarten konnen vom 25. bis 100. Lebensjahr ausgeniitzt werden; sie liefern pro Baum jihr
Hch 7 I Milchsaft im Durchschnitt, was einem Quantum von 3-4 kg, ungetrockneten Kautschuks 
entspricht, der beim Trocknen und Walken noch 20-40% seines Gewichts einbill3t. Castilloa 
werden vom 30. bis 40. Jahre angezapft und liefern 18-20 kg nassen Kautschuk jihrlich. Bei 
Manihoba kann die Nutzung schonim 6. Lebensjahr begonnen werden. Der etwa 100-150 Biume 
umfassende Bezirk eines Kautschuksammlers liefert durchschnittlich bei rationeller Ausbeutung 
ohne Raubbaumethoden einen Jahresertrag von 700--1000 I Milchsaft, die etwa ;100--400 kg 
nassem Rohkautschuk entsprechen. 

Jedenfa.lls schwanken die Milchsaftausbeuten bei den einzelnen Biumen je nach dem Alter 
der Kultur und der Pflanzenart in weiten Grenzen; in einem besonderen Fall wird von einem 
40 Jahre alten Heveabaum berichtet, der in 25 Monaten eine Gesamtausbeute von 78 kg Roh
kautschuk lieferte. 

Andere Zapfmethoden ortlicher Verschiedenheit, die zum Teil eine Schonung der kautschuk
Hefernden Pflanze anstreben, sind z. B. der Gratenschnitt und Halbgratenschnitt. Ersterer be
steht in V -formigen, iibereinander in kleinen Abstanden gelegenen Einschnitten, die in eine ge
meinsame Mittelrinne ihren Sait abgeben. Beim halben Gratenschnitt miinden die nur auf einer 
SE-ite angebrachten Kerben ebenfalls unter steilem Winkel in den gemeinsamen Mittelkana.l. 

Nach D. B. P. 260987 liiJ3t sich die Milchsaftausbeute bedeutend steigern, wenn man die 
iuJ3ere Borkenschicht der Heveastimme entfernt. Das Verfahren liefert auch bei Manihotbaumen 
giinstige Ergebnisse. (H. Zimmermann, PDanzer, 10, 180.) 

Eine Analyse des Latex von Heves. brasiliensis (nach Faraday) ergab: 56% Wasser und Saure, 
32% reinen Kautschuk, 7% fiirbende, stickstoffhaltige Bitterstoffe, 3% in Alkohollosliche Stoffe 
und 2% eiweif3artige Substa.nzen. Der Milchsaft reagiert sauer; seine Polymerisation ka.nn durch 
Ammoniak, das die Koagulation infolge seiner Alkalitat verhindert, zuriic~ehalten 'Werden. 
Das spezifische Gewicht des Latex ist zwischen 1,012~1,041, und zwar um so medriger, je hoher 
der Kautschukgehalt ist. 

Eisessig koaguliert den Latex rasch; Jod und Brom verindern die kautschukgebende Sub. 
stanz. Von einigen Forschern wurden aus asiatischen Milchsiften wasserlasliche Substanzen iso
liert, die aJs Dimethylather des Inosits (Hexaoxybenzol) angesehen werden. 

12. Latexkoagulation allgemeine Bobkautschukkrankheiten. 

'Ober neuere Erfahrungen und Arbeitsweisen auf dem Gebiete der Rohkautschukaufbereitung 
berichtet E. Frank in Chem. Indo 80, 889. 

'Ober Kautschuklatexkoagulierungsiehe Kunststoffe 1911, 280 und 1912, 109 und 129 (0. Kausch 
und F. Frank). Besprochen werden: Das Ausschleudern des Milchsaftes, die Anwendung der 
Sonnenwiirme oder der kiinstlichen Wii.rme, Zusatz von kaltem oder warmem Wasser, von Salz
lasungen, anorganischen oder organischen Sauren oder von Pflanzensiften zum Latex und schlief3-
lich die Elektrolyse des Milchsaftes. 

Der Ausdruck Kautschuk-Milchsaftkoagulation ist insofern berechtigt, als es sich tat
sichlich um eine Gerinnung der im Latex enthaltenen Eiweif3substanzen handelt. Die Gerinnungs
mittel, die in dieser Weise wirken, miissen jedoch gleichzeitig, wenn sie auf die Eiweif3stoffe zer
setzend einwirken konnten, noch ein Konservierungsmittel enthalten. Ganz allgemein voIlzieht 
sich die Kautschuksaftgerinnung am besten durch Rauchern, Trocknen und Abscheidung auf 
mechanischem Wege oder durch Zusatz von Chemikalien. 

Bei der Koagulation des Milchsaftes spielen ebenso die proteinartigen Substanzen eine 
bedeutende Rolle, wie auch die Menge der Sauren und Salze im Serum zur Zeit der Gewinnung 
die physika.lischen Eigenschaften des Koagulates beeinflussen. Nur dem Gehalt des brasilianischen 
Rohkautschuks an Protein und Mineralsalzen diirfte seine llberlegenheit gegeniiber dem nicht 
so nervigen Plantagenkautschuk zuzuschreiben sein. (N. W. Barritt, Ref. in Zeltschr. f. angew. 
Chem. 28, 24.) 

Zur Koagulation der Kautschukmilch am Baume dient vorzugsweise der Sait der 
einheimisch wildwachsenden Citrone, wiihrend Essigsaure zu kurzlebigen Kautschuksorten fiihrt, 
der weiter vorgeschlagene PerubaJsam zu teuer ist und Chlorca.lcium vor AbschluJ3 weiterer Ver
suchsreihen mit Vorsicht verwendet werden muJ3. Die Koagulation des abgezapften Latex bewirkt 
man durch Ausschleudern des Milchsaites, Raucherung, also Anwendung kiinstlicher Wiirme oder 
Sonnenwiirme, Zusatz von Meerwasser, Alaun, Kochsalz, Magnesiumsulfat oder anderen Salzen, 
weiter durch Zusatz anorganischer oder organischer Sauren oder auch von Pflanzensiften und 
schlief3lich auf elektrolytischem Wege. Unverwendbar sind nach E. Marckwald und F. Frank 
aIle Mittel, die auf dem Verdiinnen der Milch mit Wasser beruhen, wie auch beim Plantagen
kautschuk die bei Kickxia bewiihrte Methode des Eingief3ens des Latex in kochendes Wasser 
versagt. Nach einem zum Patent angemeldeten Verfahren scheint es, als wiirde die Zufiihrung 
von Magnesiumsa.lzen oder Ca.lciumphosphaten zum Kautschuk wiihrend der durch Citronensaure 
oder Wiirmezufuhr bewirkten Gerinnung besonders gute Resultate ergeben. (E. Marckwald und 
F. Frank und letzterer mit O. Kausch, Gummlztg. 26, 1666 bzw. Kunststoffe 2, 109, 129, 148, 169.) 
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Die Koagulierung des Milchsaftes geschieht am Amazonenstrom in primitiver Weise durch 
Rii.ucherung. Nachdem zur Entfernung von groben Verunreinigungen der rohe Latex 
gesiebt ist, wird in einem kleinen Rauchapparat (Fumeiro) mit Niissen der Urukuripalme ein 
stark rauchendes Feuer erzeugt. Bei der Verbrennung bilden sich aus dem schwelenden Brenn
material u. a. Sauren und Phenole; erstere koagulieren den Latex, die Phenole wirken auf die 
zur Faulnis neigenden EiweiBstoffe konservierend. Ein keulenartiger Holzkniippel wird in den 
Latex getaucht, iiber den Rauch gehalten, bis die Milch geronnen und das Wasser aus dem in 
diinner Schicht niedergeschlagenen Koagulum entwichen ist. Das Verfahren wird wiederholt, 
bis ein keulenformiger Kautschukblock von 2-5 kg Gewicht entstanden ist. Durch maschinelle 
Ausfiihrung dieser primitiven Raucherung kann dieselbe rationeller gestaltet werden (Costaver
fahren). 

, Neben dem genannten Koagulationsverfahren sind in einzelnen Produktionsgebieten folgende 
Methoden in Ubung: Kochen des Latex (Mexiko, Westafrika); Abscheidung des Kautschuks 
durch Verdunsten oder Versickerung des Wassers in Erdgruben (Angola); Abscheidung auf dem 
menschlichen Korper (Kongo, Angola); Verdiinnung mit Wasser, Filtrieren und Pressen (Bahia); 
Zentrifugieren (Ceylon); Koagulation durch organische, anorganische Sauren und Pflanzenextrakte 
(Peru, Guatemala, Madagaskar, Gambia, Ceylon). Der nach diesen Koagulierverfahren und aus 
den variierenden Milchsiiften verschiedener Pflanzenfamilien erhaltene Rohkautschuk ist natur
gemaB ein Gemisch der verschiedenartigsten Substanzen. Vor der weiteren Verarbeitung wird 
die Rohware mechanischer und chemischer Reinigung unterworfen, auf die im folgenden zuriick
gekommen wird. 

In einer zusammenfassenden Arbeit kommt O. de Vries zu dem Resultat, daB unter den Koa
gulationsmitteln Salz- und Ameisensaure, letztere besonders wenn sie Formaldehyd enthii.lt, 
schlechte Resultate geben, Milchsaure hochstens in Form von Pflanzensaften verwendet wird 
und dann gute Produkte liefert, Alkohol wegen der Kosten nur zu Versuchszwecken in Betracht 
kommt, dann aber eines der besten Koagulationsmittel darstellt, Essigsaure aus Holz, ebenso 
wie saurer Kaffeesaft dunkle Koagulate liefert und aus Alkohol bereitet, ahnllch wie gegorenes 
Cocoswasser, zu guten Produkten fiihrt. Unter de,n iibrigen Mitteln kommen noch Alaun und 
Schwefelsaure in Betracht, von denen di,e letztere den Nachteil hat, daB sie die Eisenapparatur 
angreift und daB stii.rkere Dosen die Vulkanisationszeit und Viscositat herabsetzen, wii.hrend Alaun 
in der Menge von 0,3-1,2% im allgemeinen befriedigend wirkt. (Zentr.-BI. 1920, 344.) 

Bei der Gewinn ung des Kautsch uks muJ3 im ganzen sehr sorgfii.ltig gearbeitet werden, 
nicht nur um Verluste zu verhiiten, sondern auch um gewisse Zersetzungen zu vermeiden, denen 
namentlich Kautschuk, der mehr wie 0,5% Feuchtigkeit enthii.lt, unterliegt, da unter ihrem Ein
fluB Bakterien und Keime der verschiedensten Art in dem im Rohkautschuk befindlichen Zucker 
und in den EiweiBstoffen giinstige Nii.hrboden finden. Die haufig auftretenden braunen, roten 
oder schwarzen Stellen sind solche Punkte lokaler bakterieller Zersetzung, die sich vermeiden laBt, 
wenn man den Kautschuk bei der Aufbereitung schnell und vollstandig trocknet. Vgl. hingegen 
G. St. Whitby, nach dessen Angaben ebd. ein Enzym die Dunkelfarbung des Kautschuks ver
ursacht. (N. L. Siihngen und I. G. Fol, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 28, 249.) 

Zum Konservieren von Kautschuklatex eignen sich das zu Briketts gepreBte weiBe Pulver, 
das man durch Erwarmen von 2 TI. Phenol und 1 TI. festem Atznatron erhalt. Diese Phenol
natriumformlinge werden vor dem Gebrauch in Wasser gelost. (E. P. 178337.) 

Uber das Klebrigwerden von Rohkautschuk und die Verhiitung dieses Dbelstandes ent
~eder durch Zufuhr einer gewissen Feuchtigkeitsmenge oder besser noch durch Zusatz von 2-3% 
elller wasserigen Tanninlosung mit oder ohne etwa 10 ccm Formaldehyd, siehe Zeitschr. f. 
Chern. u. Ind. d. Koll.1911, 81. Kautschuk, der 4% Tannin enthii.lt, kann nach diesen An
gaben wochenlang an Luft und Sonne Hegen ohne klebrig zu werden. 

Zur Verhiitung des Klebrigwerdens von Rohgummi arbeitet man bei der: Gewinnung des 
~utschuks in der Weise, daB man die Milch auf das innigste mit dem Polymerisationsmittel 
~scht, geringe Milchmengen bei Verfahren anwendet, bei denen Klumpenbildung eintreten 
~onnte, die Einwirkung von Licht und Wii.rme auf den schon koagulierten Kautschuk ausschaltet, 
Ihn in rohem Zustande bei der mechanischen Bearbeitung am Gewinnungsorte moglichst schont 
und schlieBlich das vorteilhaft etwas Feuchtigkeit enthaltende Material nicht im Schiffsraum warm 
lagert, sondern in Kisten verpackt. (F. Frank, Gurnmiztg. 25, 32.) 

. Nach Ansicht von F. Frank und E. Marckwald verursachen die bei Verarbeitung des Latex 
rucht geniigend koagulierten Anteile, ferner auch katalytisch wirkende Stoffe das Leimigwerden 
des ~utschuks. Das beste Schutzmittel gegen diese Erscheinung ist demnach sorgfii.ltige Ver
y-beltung des Latex und die Anwendung gutwirkender Koagulationsmittel. (Z. f. Kolloide 5, 189.) 

gl. auch die Angaben von K. Bing in Z. f~ Kolloide 1909, 260. 
Nicht zu verwechseln mit dem Leimigwerden des Kautschuks das durch Waschen mit heiBem 

WPrass~r leicht beseitigt werden kann, ist das sog. Rosten, das nicht durch einen Uberzug von 
.otelnen, sondern durch eine Zersetzung der Serumsubstanz unter dem Einflusse aerober 

~kroorganismen hervorgerufen wird. Uber die Bedingungen des Entstehens dieses Kautschuk
dehlers, die Ubertragung des Rostfehlers durch Infektion, die Ernii.hrung des Mikroorganismus 

urch den Riickstand des verdiinnten Serums und die Verhinderung des Rostens durch Des-
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infektion des frischgewalzten Kautschuks mit Formaldehyd, Chinosol, Bisulfit, Dii.mpfe kochen
den Wassers, oder 600 warmes Wasser, weniger erfolgreich durch Rauchern, siehe H. I. Hellen
doorn, Gummiztg. 1920, 868. 

Jedenfalls soUte schon bei der ersten Milchsaftaufarbeitung darauf gesehen werden, daB eine 
zu groBe Verdiinnung des Latex vermieden, nur mit einem Minimum an Koagulationsmitteln 
unter Zusatz von Bisulfit gearbeitet, daB nur unter den besten Bedingungen getrocknet und daB 
schlief3lich der Kautschuk wahrend etwa 14 Tagen bei einer Temperatur von nicht iiber 55° ge
rauchert wird. (E. de Wilde mann, Zentr.-BI. 1919, IV, 414.) 

Auch O. de Vries empfiehlt in Gummiztg. 1921, 821, den Rohkautschuk, urn sein Rosten zu 
verhiiten, moglichst schnell im Schatten an der Luft oberflachlich zu trocknen. Sog. gerosteter 
Kautschuk soIl iibrigens in der Beschaffenheit gegeniiber dem nicht befallenen Rohprodukt keine 
Verschlechterung zeigen. 

13. Koagnlationsverfahren: Mechanisch, Rauch, elektrolytisch, fermentativ. 
Der Milchsaft der verschiedenen Hevea·, Castilloa-, Haucorniaarten usw. wird aufgefangen 

und an Ort und Stelle durch Raucherung, durch Einwirkung der Luft oder durch Zusatz 
gewisser fermentativ wirkender Pflanzensafte zum Gerinnen gebracht. 

Ein Kautschukgewinnungsverfahren aus Pflanzenteilen, bei dem die Rinde oder iihnliche 
Pflanzenteile bis zur Zerfaserung und Wegschwemmung der Holzmasse mit kochendem Wasser 
gestampft und gequetscht werden, ist in D. R. P. 116914 beschrieben. 

Verfahren und Vorrichtung zur Kautschukmilchsaftkoagulation sind dadurch gekennzeichnet, 
daf3 in den Milchsaft iiberhitzter Wasserdampf, evtl. in Mischung mit antiseptischen Stoffen 
(Aluminiumchlorid, Alkohol, organische Sauren) unter Druck eingeleitet wird. (D. R. P. 116226.) 

Ein Verfahren zur Gewinnung von Grasgummi und ahnlichen Gummisorten durch Ent
femung der in ihnen enthaltenden Pflanzenteile durch Reif3wOlfe an Stelle der sonst benutzten 
Mahlvorrichtungen, die nicht geniigen, da der klebrige Kautschuk grof3e Mengen des feinzer
quetschten Holzpulvers bei der folgenden Wasserreinigung festhalt, ist in D. R. P. 186962 be
schrieben. 

Die Koagulation des Kautschuks in geschlossenen Gefaf3en bei Luftabschluf3 wird in E. P. 
104323/1916 vorgeschlagen. 

Ein Verfahren zum Koagulieren des Kautschuks aus den frischgewonnenen Milchsaften, 
bei dQm man Milchsaft und Koagulierungsmittel zerstaubt und die beiden Strahlen so leitet, daf3 
sie sich kreuzend aufeinandertreffen, ist in D. R. P. 242019 beschrieben. 

Zur Koagulation des Milchsaftes setzt man ihn in unverdOOntem Zustande der Einwirkung 
von Luft und Sonne aus, spannt den nach Verdunstung der verdampfbaren Bestandteile zuriick
bleibenden Kautschuk in Filmform auf Rahmen und pref3t die dOOnen Blatter nach beendigter 
Nachtrocknung in Plattenform zusammen. (E. P. 12002/1916.) 

Zur Herstellung von Standard Plantagenkautschuk Iaf3t man den Milchsaft nach einem 
neuen, dem sog. M. C. T.-Prozef3 ohne Saurezusatz in moglichst vollgefilliten Behaltern bis zur 
beendeten Koagulation etwa 3 Tage stehen, wobei man hochstens zur Beschleunigung des Vor
ganges etwas Calciumsal~e zusetzt, verarbeitet das Koagulat dann auf Krepp und erhalt ein nicht 
faulendes Produkt, das sich hochstens an der Oberfliiche dunkel farbt. (M. Borrowcliff, Zentr.-BI. 
1920, II, 136.) 

tlber Aufarbeitung des Kautschuks und die Koagulierung des Milchsaftes durch R a u -
chern siehe Gummlztg. 26, 902. Vgl. F. P. 427 879 und 428701. 

Vber das Derry - Raucherverfahren fiir Kautschukmilchsaft unter gleichzeitiger An
wendung von Hitze und Rauch und Benutzung von endlosen Bandern, deren Oberflache in den 
Milchsaft eintauchen, ferner iiber allgemeine Anweisungen zur Behandlung der Kautschukmilch
safte und zum Rauchern von Rohkautschuk siehe Gummiztg. 29, 1000 bzw. 876. Vgl. die Vorrich
tung zum Koagulieren von Rohkautschuk auf in einer Rauchkammer umlaufenden Trommel 
nach D. R. P. 290856. 

Zum Koagulieren des Kautschuksaftes in Schichten bder zum Rauchern von geronnenem 
Rohgummi setzt man den Stoff Dampfen aus, die durch die Vergasung von HoI z tee r oder 
rohem Holzessig erhalten werden. (D. R. P. 320170.) Vgl. dazu E. P. 11 616/1916. 

Zum Trocknen von Rohkautschuk verwendet man nach D. R. P. 332 974 gut gereinigte, 
namentlich ruf3- und schwefeldioxydfreie entweder abgekiihlte oder erhitzte Rauchgase. (D. R. P. 
332974.) 

Uber eine Anlage zur Latexbehandlung mit trockenem Gas zwecks Feuchtigkeitsentziehung 
und Zusammenballung der Latexteilchen siehe A. P. 1 423 626 •. 

Da es auf manchen Plantagen an chemischen Koagulierungsmitteln fehIt, verdiinnt man den 
?,lilchsaft mit Wasser, leitet einen schwachen elektrischen Strom durch die Fliissigkeit und 
erzielt so glatte Abscheidung des Kautschuks als helle durchsichtige Ware. (Gummlztg. 30, 266.) 

Zum elektrolytischen Abscheiden von Kautschuk aus dem Milchsaft bewirkt man 
in einer besonderen Vorrichtung im kontinuierlichen Betriebe den Niederschlag des Kautschuks 
auf einer bewegten Anode, von der man den gebildeten Kautschukiiberzug als diinnes Band ab
hebt, zusammenpref3t und, wenn notig, wii.scht und trocknet. (D. R. P. 218927.) 

Vber elektrolytische Abscheid ung des Kautschuks aus dem Milchsaft unter Anwendung 
einer beweglichen Anode und einer Kathode, die aus einem endlosen Bande besteht, siehe E. P. 
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6804/1910. Diese Versuche zur Koagulation des Kautschukmilchsaftes durch Elektrizitii.t be
schreibt O. de Vries in Gummiztg. 1921, 669. Als Elektroden dienten die porosen mit Kohlen
stlickchen gefilliten Gefil3diaphragmen von Leclancheelementen, als Elektrolyt wurde verdiinnter, 
30% Kautschuk enthaltender Milchsaft mit 0,5 g Thiosulfat verwandt. Beim Durchleiten eines 
Stromes von 110 Volt Spannung gerann der Milchsaft schichtenweise an den beiden Polen und 
bildete zwischen ihnen eine feste Masse. Die zitierte Arbeit enthilt Angaben liber die giinstigen 
Eigenschaften dieses Koagulates in Vergleich zu dem mit chemischen Mitteln gewonnenen. 

Vgl. ferner E. P. 27898/1909: Koagulierung unter der Einwirkung von Mikroorganismen, 
ferJ].er A. P. 948 668 und F. P. 422 486. 

Zur Herstellung von Gummifermenten, die zur Bereitung von Kunstkautschuk dienen 
sollen, aus dem Milchsaft von Pflanzen, fiiJ.lt man ihn nach Zusatz von Bromelin oder anderen 
proteolytischen Fermenten mittels eines durch die Mischung gefiihrten Luftstromes, filtriert 
von dem gebildeten Niederschlag und fiiJ.lt das Gummiferment aus dem Filtrate aus. Zur Er· 
hohung der Loslichkeit des Gummifermentes setzt man nach dem Zusatz des Bromelins Glycerin 
und evtl. weiter zur Beforderung der Fallung des Gummis in fein verteiltem Zustande Ammo· 
niumpersulfat zu, das man nach dem Filtrieren des durch den Luftstrom gefiiJ.lten Niederschlages 
unschii.dlich macht, worauf die Fallung des Gummifermentes durch kalten Alkohol erfolgt. Man 
kann so frisch abgezogenen Saft verarbeiten, den man sofort mit sterilisiertem Wasser vermischt 
oder kann auch Milchsaft verwenden, der nach seiner Abzapfung mit Natriumarsenit konserviert 
und in evakuierten Gefal3en aufbewahrt worden war. (D. R. P. 244 470.) - Vgl. [60]. 

14. Sauren, SaIze, Alkalien. 
'Ober Koagulatex, ein aus SchwefeIsii.ure und wenig Salzsii.ure bestehendes Milchsaft

Koagulierungsmittel, ferner liber Entfii.rbung stark gefii.rbter roher Kautschuksorten mittels 
Formaldehydhydrosulfitnatriums, siehe J. Soc. Chm. Ind. 1916, 1164 und 1166. 

Besonders zii.he und elastische Kautschukblii.tter erhii.lt man bei Koagulation des Milchsaftes 
mit etwa 10% Schwefelsaure. Zahlreiche Vergleichsdaten liber diese Art der Kautschuk
gewinnung bringt V. Henri in Caoutchouc et Guttap. 17, 10196. 

Nach D. R. P. 287 789 bewirkt man die Koagulierung des Latex statt durch organische oder 
anorganische Sii.uren durch Kohlensii.ure, die man mit den Dampfen wii.sseriger Salzsii.ure 
belii.dt und wahrend etwa 1 Stunde in den ca. 30° warmen Latex einleitet. Der gewonnene Kaut
schuk zeigt bessere Eigenschaften und lii.l3t sich auf diese Weise schneller fertigstellen. 

Zur Koagulierung von Kautschukmilch verwendet man Losungen der milchsauren Salze 
des Aluminiums, besonders das normale Aluminiumlactat, und vermeidet so die Nachteile, 
die sich durch die Benlitzung anorganischer AluminiumdoppeIsalze (Alaun) oder organischer 
Salze anderer Basen (Magnesiumcitrat) ergeben. Mit 250 ccm einer 5proz. Aluminiumlactat
losung vermag man aus 3 kg Milchsaft in 8 Minuten ein sehr helles, gutes Produkt zu erhalten. 
(D. R. P. 276 716.) 

Nach einem Referat in Gummiztg. 26, 888, bewii.hrt sich aIs ausgezeichnetes Mittel zum Koagu
lieren gewisser Milchsii.fte eine I-P/.proz. ChlorcalciumlOsung, die ihrer neutralen Reak
yon wegen die Bii.ume nicht schii.digt und auch die Eigenschaften des gewonnenen Kautschuks 
In keiner Weise ungiinstig beeinflussen soIl. 

Zur Gewinnung von Kautschuk, Guttapercha und Balata koaguliert man die entsprechenden 
Pflanzenmilchsii.fte mit Fl uorverbindungen, die eine reine Vergii.rung der in den Sii.ften enthaltenen 
Zuckerarten bewirken und so die unangegriffen bleibende Gummisubstanz vor Faulnis bewahren. 
Es geniigen geringe Mengen, so daD der sofort versandfertige Kautschuk fast frei von Fremdstoffen 
bleibt. (D. R. P. 189286.) Dieses Porubverfahren der Konservierung und Koagulierung des 
Kautschukmilchsaftes mit Fl uorverbindungen soIl sich gut bewii.hrt haben. (Frank, Zeitschr. 
I. angew. Chem. 1909, 44.) 

'Ober Behandlung des Kautschuklatex mit einem lOslichen Sulfit oder Hyposulfit und 
einem Desinfektionsmittel zur Reinigung der Masse siehe E. P. 26266/1911 • 

. Zur Konservierung und Verbesserung des Kautschukmilchsaftes setzt man der frischen 
Mllch nach D. R. P. 204 196 pro Liter etwa 4 g Natriumhydrosulfitpulver zu, wodurch 
O~dation verhindert wird. Die Losungen konnen lsngere Zeit aufbewahrt werden und geben, 
nut Essigsaure gefallt, hellen, der Oxydation wenig ausgesetzten Kautschuk. Nach Zusatz 266 904 
kann der Latex auch mit den organischen Abkommlingen der im Hauptpatent genannten 
Reduktionsmittel konserviert und wesentlich verbessert werden. Man versetzt z. B. 10 I Kickxia
la~ex mit 40g in Wasser gelOstem Natriumformaldehydsulfoxylat, riihrt durch, stellt 
nut Essigssure schwach sauer und scheidet unter Umriihren durch langsames Erwii.rmen den 
Kautschuk ab, der dann wie liblich mit Wasser gewaschen und ausgewalzt wird. 

Ein Verfahren zur Gewinnung von Guttapercha und Balata aus den Blii.ttern und Holzteilen 
de.~ ?etreffenden Bii.ume und Strii.ucher ist dadurch gekennzeichnet, daD man das Material unter 
Inii.l31gem Druck so lange mit verdiinntem At z a I k a Ii oder Sodalosung erhitzt, bis die Kautschuk
produkt,e austreten und an die Oberflii.che der Fliissigkeit steigen, woselbst sie ohne weitere Be
handlung abgeschopft werden. Das Verfahren macht die in tropischen Gegenden schwer anwend
b(aren Extraktionsmethoden liberfliissig und fiihrt zu harzfreien Produkten in guter Ausbeute. 

D. R. P. 166997.) Nach C. Beadle und H. P. Stevens neigen vulkanisierte Kautschukwaren, die 
Lan g e. Chem.-techn. Vorschriften. S. Auf!. III. Bd. 2 
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aus mit Atznatron oder Soda koaguliertem Kautschuk bereitet sind, zum Verderben und sind 
daher minderwertig. (Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 29, 474.) 

"Ober Abscheidung des Kautschuks aus dem Milchsafte durch Zusatz von Alkali 
und Ausfillung mit Schwermetall. oder ErdaJkaJisalzen siehe D. R. P. 269268. ZweckmiiBig 
setzt man den Milchsiiften neben Entfiirbungsmitteln und antiseptischen Stoffen auch noch Seife. 
EiweiJ3stoffe oder dgl. Emulgierungsmittel zu, die die feine Verteilung der Agenzien bewirken. 
DaB Koagulationsverfahren des Hauptpatentes kann na.ch der Zusatzpatent.Anmeldung auch auf 
Mischungen der Hemiterpene mit Ka.utschukmilch oder anderen Emulgierungsmitteln, wie 
z. B. EiweiJ3stoffen, bzw. auf Mischungen der Hemiterpene mit Kautschukmilch und mit EiwejB
stoffen iibertragen werden. Das Verfahren beruht a.uf der Tatsache, daB auch die Hemiterpene 
von kleiner Molekula.rgroBe wiihrend der Polymerisierung der Milchsiifte sich zu Molekillen von der 
GroBe jener des Kautschuks zusammenballen. Der Vorgang erfolgt jedenfalls in del". Weise, da/3 
gewisse, in den Milchsiiften vorha.ndene Kontaktkorper, und zwar besonders in alkalischer LOsung. 
die Polymerisation bewirken. (D. R. P. Anm. C. 28 221, KL 89 b.) Man erhiiJt so den koagulierten 
Gummi frei von zersetzlichen EiweiJ3stoffen und frei von sa.uren Bestandteilen ala ein haltbares, 
weder klebrig noch hart werdendes nerviges Produkt von guter Vulkanisierfiihigkeit. (D. R. P. 
269203.) Na.ch dem Zusatzpatent verwendet man statt des Alkalis und der Erdalkali., Erd. 
oder Schwermetallsalze beliebige Komponenten, die unter Bildung wasserunlOslicher Nieder. 
schliige aufeinander einwirken und denen man, falls sie neutral sind, geringe Mengen eines Alkalis 
zusetzt. Verwendbar sind fiir diesen Zwack WasserglaB, Borax, Trinatriumphosphat oder Natrium
sulfat und ein Erdalkali., Erd· oder Schwermeta.llsalz in beliebiger Reihenfolge, ebenso fiihrt auch 
Kohlensaure zum Ziele. DaB a.us dem gefillten Kautschuk sich abscheidende Serum kann ma.n 
zum Koa.gulieren neuer Milchsiifte beniitzen. Man versetzt beispielsweise 1 kg Kickxiamilch mit 
85 {lcm einer 25proz. ChlorcalciumlOsung oder a.uJ3erdem mit 20 cern einer 20proz. Trinatrium. 
phosphatlOsung und neutralisiert in ersterem Falle mit 60 cem einer 10 proz. AlkalilOsung, wiihrend 
bei Anwendung der Phospha.tlosung die Milch vorher neutralisiert wird. Fa.lls die Koagulation 
nach 20 Minuten nicht eingetreten sein BOllte, fiigt man noch 10 ccm AlkalilOsung zu. (D. R. P. 
280 848.) 

Zur Milchsaftkoagulation bedient man sich alkalischer Salze (Alka.lipolysulfide), die 
beim folgenden Zusatz der die Koagula.tion des Kautschuks bewirkenden Sil.uren oder sauren Salze 
Schwefel abgeben. Man kann nach einer anderen Ausfiihrungsform des Verfahrens auch noch 
andere a.lka.lische Salze, z. B. Alkali ph e n 0 I a. t e allein oder in Mischung mit Formaldehyd zu
setzen und erhiiJt, wenn man schlieJ3lich den koagulierten Kautschuk mit Wasser neutral w8.scht, 
ein steriles, von EiweiBstoffen freies, sehr elastisches und nerviges Produkt, daB schon ausgefillten 
Schwefel beigemischt enthiiJt, wie man ibn so innig der Masse im Walzwerk nicht einzuverleiben 
vermag. DaB hindert natiirlich nicht, daB dem Produkt vor der Vulka.nisa.tion weitere Schwefel. 
mengen beigesetzt werden. (D. B. P. 272 996.) 

Andere Verfahren der Koa.gulierung des Kautschukmilchsaites sind femer z. B. in F. P. 
400 462, 421 660 und Zusatz Nr. 16 662, 460 661 usw. beschrieben. 

15. Organische Losungsm.ittel. Gase. 

Bei der Koagulation der Milchsiifte verschiedener Euphorbia.ceen bewiihrte sich unter 
za.hlreichen versuchten Mitteln (orga.nischen und anorganischen Sauren, Lauge, Phenolen und 
SalzlOsungen) nur der Alkohol oder an seiner Stelle a.ls wesentlich billigeres Agens einer 
1-2proz. Ta.nninlosung. (A. Zimmermann, Der POanzer 7, ?42.) 

Na.ch E. P. 10066/1910 wird der Milchsaft, um ibn zu koagulieren, in diinnem Strahle in ein 
Gemisch von Methyl. und Athylalkohol eingegossen. 

Na.ch einem neuartigen Verfahren koaguliert man den Milchsaft unter LuftabschluJ3 im ge
schlossenen GefiiB durch zwolfstiindiges Stehenlassen mit einer Mischung von Wasser, Athyl
und Amyla.lkohol, behandelt daB Koagulat dann 30 Minuten mit der LOsung von !sopren, Dipenten 
und Butadien in Fuselol und schlieBlich wiihrend 20 Minuten in einem Schwefeldioxydreduktions. 
bade. DaB in den Eigenschaften besonders hervorragende Produkt entsteht in einer die norma.le 
Ausbeute um 10% iibersteigenden Menge. t)ber die theoretischen Grundlagen dieses von ncken 
angegebenen Prozesses siehe daB Referat in Zentr.·BL 1920, II, 494-

Zur Zerlegung von Rohka.utschuk in wertvolle und minderwertige Anteile bedient ma.n 
sich eines Gemisches von LOsungsmitteln wie, z. B. Chloroform und Alkohol oder Benzol und Alko. 
hoI, Benzol und Aceton, Schwefelkohlenstoff und Aceton usw., von denen das eine den Kautschuk 
lOst und daB andere ein LOsungsmittel fiir die Harze darstellt. Man setzt das Gemisch so zusammen, 
daB neben den Harzen ein vorher zu bestimmender Teil des Kautschuks mit aufgelost wird, wiihrend 
die wertvollen Teile des Gummis als weiche Masse unaufgelOst zuriickbleiben. Der ProzeB wird 
vorher analytisch ausge8l'beitet. (D. R. P. 229886.) 

Na.ch D. R. P. 268899 koaguliert und desinfiziert man den Sait des Gummiba.umes am besten 
durch Zusatz von 25proz. wiisserigem Holzessig. 

Oder man lOst zur Ka.utschukgewinnung 100 Tl. der Ausscheidungen kautschukmilch. 
haltiger Pflanzen (Apocina.ceen, Artocarpa.ceen, Euphorbia.ceen, Sapoteen, Lobeliaceen, Asclepia
deen) in 150 Tl. Benzol, setzt zur Begiinstigung der Polymerisation 5 Tl. Eisessig zu, erhitzt im 
Druckkessel 4 Stunden auf 140-150°, filtriert durch ein feines Sieb, wobei evtl. noch Benzol 
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hinzuzufiigen ist, urn die zurn Filtrieren geeignete sirupartige Konsistenz zu erhalten, und gie13t 
das Filtrat in Alkohol, urn die elastische polymerisierte Substanz niederzuschlagen, die man 
sammelt und nochmals mit Alkohol wiischt. (D. R. P. 268630.) 

Ebenso geeignet wie Essigsii.ure ist zur Koagulation des Milchsaftes Z u c k e r losung, der 
man zur Verhiitung des Verfii.rbens oder Schleimigwerdens der Kautschukoberflii.che etwas 
Bisulfit zusetzt. (0. de Vries, Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 1918, 141.) 

Die Abscheidung von Kautschuk aus Kautschukmilch kann auch durch Zerstii.uben der 
letzteren in der Atmosphii.re eines K 0 a g u Ii e run g s gas e s stattfinden. (D. R. P. 21)9 721.) 

Zur Aufarbeitung von Rohkautschuk behandelt man ihn mit Anilin unter Zusatz eines 
die Temperatur niedrig haltenden Mittels, das den Kautschuk nicht lost und fiUlend auf die 
Kautschuksubstanz wirkt, also z. B. Wasser, Aceton oder Alkohol. Man erwii.rmt das Gemenge 
nun auf eine Temperatur unterhalb des Kautschukschmelzpunktes und extrahiert so auch aus 
sehr harzreichen Rohstoffen die oligen, wachs- oder harzartigen Verunreinigungen, filtriert die 
Anilinlosung ab und behii.lt den Kautschuk zuriick. Bei der Guttaperchareinigung lost sich 
auch die Gutta in dem Anilin und kann dann durch Abkiihlung der Losung oder durch ein 
FiUlmittel gewonnen werden, wii.hrend die Anilinlosung durch Wasserdampfdestillation vom Anilin 
befreit wird. (D. R. P. 191) 230.) Nach dem Zusatzpatent setzt man dem zur Extraktion der 
Rohgummiarten bestimmten Anilin zurn Zwecke vOlliger Auflosung von Eiwei13-, Schleim-, Farb
und Bitterstoffen und zur Erzielung hellgefii.rbter Trennungsprodukte alkalische oder erd
alkalische Laugen zu. Auch aus Guttapercha- oder Balataarten erhiUt man so mit Losungen von 
Atzalkalien, Carbonaten, Ammoniak oder Erdalkalien und Anilin hellere, hochwertige Produkte 
und wesentlich helIere Harze als Nebenprodukte. (D. R. P. 231239.) 

16. Rohkautschuk (Guttapercha) reinigen, bleichen, verbessern. Jelutongaufarbeitung. 
Kautschukharze. 

Zurn Reinigen von Rohkautschuk fiigt man dem aIs Extraktionsmittel dienenden Amylalkohol 
zwecks Herabsetzung seiner Siedetemperatur und dadurch zur Schonung des Materials Wasser 
zu, das, wenn auch mit dem LOsungsmittel nicht mischbar, dessen Losekraft doch nicht ver. 
mindert. (D. R. P. 188981.) 
. Ein Verfahren der Extraktion von Rohkautschuk, bei dem der wii.hrend der Operation 
In flacher Schicht ausgebreitete und in dieser Lage festgehaltene Rohkautschuk mitteIs fliissiger, 
dicht unter ihrem Siedepunkt gehaltener Losungsmittel im Kreislauf behandelt wird, so da13 durch 
die Verringerung der Extraktionsdauer und Erniedrigung der Extraktionstemperatur ein Produkt 
besserer Qualitii.t als sonst erhalten wird, ist in D. R. P. 193224 beschrieben. 
. Zur Entfernung des Harzes aus Kautsch uk und Guttapercha bedient man sich des Ricinus
oles als Extraktionsmittel und erhiUt so in schnell verlaufendem Verfahren sehr reines Kautschuk. 
material, das nur noch mit wenig Alkohol vom RicinusOl befreit zu werden braucht, und in der 
RicinusOl-Harzlosung ein fiir die Seifenfabrikation wertvolles Produkt. (Th. Schopper, Gummiztg. 
30, 601.) 

Klebrige Kautschukarten werden nach D. R. P. 329171 leicht walzbar, wenn man sie auf 
mehr als 100° erhitzt und die Masse gleichzeitig wii.scht und knetet. 

Zur Erleichterung der Gurnmiextraktion aus den Blii.ttern und Zweigen des Guttapercha. 
baumes behandelt man das Material vorher mit einer 3 proz. Alkalilauge unter Druck bei hochstens 
1l0o, bringt so einen gro13en Teil der Pflanzensubstanz zur Losung und erleichtert das folgende 
Eindringen des Toluols oder Benzols. (D. R. P. 83092.) 

Zur B 1 e i c Ii un g der Gut tap e r c h a lost man sie in der 20 fachen Menge hei13en Benzols, 
sc.~iittelt die Benzolosung mit Gipsmehl, lii.13t absetzen und fii.Ut die hellgelbliche abgezogene 
Losung mit Alkohol. Die ausgefallene wei13e, weiche, zii.he Masse wird gesammelt, in einem 
PorzelIanmorser gut durchgeknetet und in Stii.ngelchen oder Platten geformt. (Dingl. lourn. 
166, 320.) 

Zum Bleichen von Guttapercha legt man das mit Aceton entharzte und aus Xylol mit Alkohol 
~gefiUlte Produkt in eine elektrolysierte Kochsalzlosung ein, die im Liter 18 g freies Chlor ent. 
h!Ut , wii.scht das Produkt dann mit ammoniak- oder bisulfithaltigem Wasser, trocknet und zieht 
dIe Masse zu reinwei13en diinnen Blii.ttern aus. (Zentr •• BI. 1920, IV, 17.) 

~ur Reinigung von Balata entzieht man ihr die Harze mittels eines Losungsmittels und 
b(efrelt die zuriickbleibende Masse durch mechanische Behandlung von den Verunreinigungen. 
A. P. 1 406604.) 

Zur Verbesserung der Plastizita.t und Klebkraft schlechtloslicher natiirlicher Rohkautschuk
~orte~, Guttapercha oder Balata erhitzt man das mit 10-20% Phenol verknetete Rohprodukt 
Ill?- Riihrautoklaven 3-6 Stunden auf 135°, knetet dann die Masse zur Entfernung und Riickge-
WWInn . ung des Phenoles bei erhohter Temperatur, bis sie homogen ist, und setzt das Produkt frischem 

elCh- oder Hartgurnmi oder deren Losungen zu. (D. R. P. 323 732.) 

Das Jelutongharz (Pontianac) wird nach Gummlztg. 26, 460 aus dem Naturprodukt, in 
d~m es neben 8-15% Kautschuk in der Menge von 25-40% enthalten ist, in ii.hnlicher Weise 
lVIe der Kautschuk"gewonnen. Man extrahiert das Harz z. B. mit Aceton oder anderen Losungs. 

2* 
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mitteln, in denen der Kautschuk selbst unloslich ist. Ameisensii.ureester, .Athylacetat und ii.hn~ 
liche LOsungsmittel sind jedoch unverwendbar, do. sie nur geringe Losungsfiihigkeit fiir die Harze 
besitzen. (Zeltschr. f. angew. Chern. 29, 474.) 

Urn Jelutong versand- und lagerungsfiihig zu machen, entfernt man aus dem Material 
zuerst den gro13eren Teil, jedoch nicht alIes Wasser (do. das Produkt sonst brocklig wird) durch 
Pressen, erwii.rmt den Pre13riickstand unter Vermeidung weiterer Wasserverluste, formt die Stiicke 
lmd iiberzieht sie mit einer schlie13lich zu hii.rtenden Gelatineschicht. (D. R. P. 200 222.) 

Nach D. R. P. 264 70S kocht man harzbaltigen Rohkautschuk (z. B. Jelutong) zur Ge
winnung reiner Ware mit demselben Gewicht 0 - Kresol (auch Phenol, Naphthol, Kreosot und 
ii.hnliche Korper sind anwendbar) und einer je nach dem Feuchtigkeitsgehalt des Rohmaterials 
zu bemessenden Wassermenge (zur Nebenextraktion von Eiwei13-, Farb- und Schmutzstoffen), 
wii.hrend 2 Stunden am Riickflul3kiihler unter bestii.ndigem Riihren und wiederholt das Verfahren, 
bis der Gummi nach Entfernung der wii.sserigen Phenolbriihe den gewiinschten Reinheitsgrad 
zeigt. Der reine Kautschuk wird dann gewaschen und kann direkt verarbeitet werden. V gl. 
D. R. P. 272 995. 

Zur Entfernung der Kautschukharze erhitzt man 100 kg des Rohmaterials (z. B. Jelu
tong) 5 Stunden mit 500 kg Pyridinbasen. 15 kg rohem o·Kresol und 15 kg Wasser auf 
80-S5°. (E. P. 6445/1911.) Vgl. F. P. 427 173. 

Zur HerstelIung von Linoleumzement, Lacken, Firnissen und Olfarben verwendbare Kaut
sch ukharzlosungen erhii.lt man nach E. P. 10947/1912 durch Erhitzen des geschmolzenen 
AbfaUproduktes der Kautschukextraktion fiir sich oder in Losung auf 200° unter gleichzeitiger 
Behandlung mit einem Luft- oder Sauerstoffstrom. 

Das Jelutong-(Pontianak- )harz ist ii.ul3erst widerstandsfiihig gegen Alkalien und gilt als unver
seifbar. Durch anhaltendes Erhitzen wird es dadurch, da13 sein Gehalt an ungesattigten Ver
bindungen steigt, in seinen chemischen und physikalischen Eigenschaften wesentlich verii.ndert. 
(Gummlztg. 30, 281.) 

Nach A. P. 999 708 erhalt dieses sonst unlosliche Harz durch etwa einstiindiges Erhitzen 
auf 312-320° unter Vetlust von etwa 20% seiner Masse die Eigenschaft, in Benzin und Benzol 
leicht loslich zu werden; diese Losung lii.13t sich dann wie eine normale Harzlosung in der Lack
fabrikation aUein oder besser noch als Zusatz zu anderen Harzlosungen verwenden. 

Nach einem eigentiimlichen Vorschlag von R. Dltmar, Chem.-Ztg. 1913, 1239, sollen sich die 
bisher kaum verwendbaren Kautschukharze von Art des Jel utong zur HersteUung von Schiffs
korpern eignen, die sich nach Eindringen von Geschossen selbsttii.tig auf Grund der Elastizitii.t 
des Materials wieder schlie13en. 

Vber Kautschukharze und ihre Verwendung als Harz-, TerpentinOl- und ErdOldestillations
ersatzprodukte siehe L. Klassert, Zeltschr. f. angew. Chem. 26, I, 471. 

17. Physikalische Eigenschaften des Handelskautschuks. BegleitstoHe. 
Der Rohkautschuk hat hellgelbe, dunkelbraune bis schwarze Farbe, je nach seiner Beein

flussung durch Licht und Luft. Die beim Zerschneiden der Bl6cke heUer erscheinenden Schnitt
flachen dunkeln am Licht rasch nacho 

Nach dem Bericht, den G. st. Whitby auf dem Kautschukkongre13 in Batavia 1914 gab, wird 
die dunkle Fii.rbung des Kautschuks, die iibrigens seine Qualitat nicht beeinflul3t, durch ein Enzym 
verursacht, das bei der Koagulation durch Natriumbisulfit neutralisiert werden kann, wodurch 
man ein wei13bleibendes Produkt erzielt. (Gummlztg. 29, 533.) 

Der G e r u c h der verschiedenen rohen oder gereinigten Sorten bietet dem Fachmann ein gutes 
Unterscheidungsmerkmal; charakteristisch ist der "Rauch"geruch des Paraprodukts und der 
widerliche Geruch mancher afrikanischer Sorten. 

Gereinigter Kautschuk ist ein guter Wii.rme- und Elektrizitii.tsisolator. 
Von den mechanischen Eigenschaften des Kautschuks interessieren seine Dehnbarkeit, 

Zii.higkeit, Zerrei13barkeit und Elastizitii.t. Fabrikatorisch wichtig sind die Kohii.sions- und Adhii.
sionskraft des Kautschuks. Seine Kohii.sionskraft zeigt sich darin, da13 frische Schnittflachen, 
aufeinandergepre13t und leicht erwii.rmt, sich zu unlosbarem Verband vereinigen (HersteUung der 
ersten Kautschukschlauche). Infolge seiner Adhii.sionskraft haftet Kautschuk beim Auf
pressen auf Gewebe fest an. Die Elastizitii.t des Kautschuks ist nach allen Richtungen gleich 
und gro13er als bei irgendeinem bekannten Korper. Innerhalb des Temperaturintervalls von 4 bis 
50° C betrii.gt die Dehnbarkeit eines Gummifadens das 7-Sfache seiner Lii.nge. Die Elastizitat 
ist abhii.ngig von der Temperatur; unter 40 0 C wiid der Kautschuk briichig, lederartig und sprode 
und verliert Adhii.sion und Kohii.sion an frischen Schnittflii.chen; iIl:,fliissige Luft getaucht (-IS00) 
wird er glashart und zerspringt beim Aufschlagen. Durch aUmii.hliches Erwii.rmen des abgekiihlten 
Kautschuks bis auf 40° erhiUt er aUmahlich seine alten elastischen Eigenschaften wieder zuriick. 
Bei etwa 100° wird der Kautschuk klebrig und schmierig; entziindet brennt er mit stark ruJ3ender 
Flamme. 

Scharfen Schmelzpunkt zeigen die Kautschuksorten nicht. Je unreiner ein Produkt, 
je niedriger die Stufe seiner Polymerisation, desto niederer liegt der Punkt seiner Verfliissigung. 
Oberhalb IS0° polymerisiert und schmilzt jeder Kautschuk zu einer dicken Fliissigkeit. Erhitzt 
man weiter, bis zur Destillation, so geht ein Gemisch von aliphatischen. und aromatischen 
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Kohlenwasserstoffen aIs RohkautschukOl, "Kautschukin", iiber. Durch Fraktionierung dieses 
RohkautschukOles erhii.lt man Kautschin, Trimethylii.thylen, !sopren, Terpen und Polyterpene. 
Bouchardat erhielt aus 5 kg Parakautschuk: 250 g !sopren C5H8 (Siedepunkt 37-38°, spez. 
Gewicht 0,68); 2 kg Kautschin CloHle (Dipenten). (Siedepunkt 171°, spez. Gewicht 0,84) und 
600~g andere, bei iiber 360° C iibergehende Produkte. 

Fiir Gase hat Kautschuk eine sehr geringe, aber mit der Temperatur wachsende Durch
d ri n g bar ke it, die von der Beschaffenheit und Reinheit des Kautschuks und Gases abhii.ngig ist. 
Besonders werden schlechte, harzreiche Kautschuksorten vom Luftsauerswff allein, rascher unter 
Mitwirkung von Licht und Sonnenwii.rme durch Oxydation an der Oberflii.che zersetzt und schmierig. 
Reinere Kautschukware verii.ndert sich zwar auf dem Transport zur Verarbeitungsstelle ober
flii.chlich, aber da keine Gewichtszunahme festgestellt werden kann, diirfte eine Oxydation des 
Kautschuks nicht in Frage kommen. Sicher ist, daB die Einwirkung des Lichtes und Luftsauer
stoffes auf das Naturprodukt abhii.ngig ist von seiner botanischen Herkunft und von der Abwesen
heit von Begleitsubstanzen. 

Verunreinigende Begleitstoffe des Rohkautschuks sind mineralische Bestandteile, 
Eiwei&toffe, Kautschukharze und Wasser. 

Trotz sorgfii.ltigen Waschens enthii.lt jeder Kautschuk 0,1-0,8% mineralische Stoffe 
in Form unlOslicher Salze, deren Basen nicht immer im frischen Milchsaft enthalten sein miissen, 
sondern im Laufe der Kautschukgewinnung von auLlen (durch den Boden) oder durch die bei der 
Koagulation verwendeten Reagentien hinzukommen konnen. 

Kleine Mengen EiweiBsubstanzen konnen durch LOsen des Kautschuks und Wiederaus
fii.llen entfernt werden. 

Einen nicht unbetrii.chtlichen Prozentgehalt erreichen die sog. Kautschukharze, die ent
weder aus der Pflanze selbst stammen, auch betriigerischerweise oder aus Unkenntnis dem Milch
saft beigemengt werden. Der natiirliche Harzgehalt wechselt mit der Kautschuksorte von 1,3% 
(Parakautschuk) bis 63,9% (Afrikasorten), die Bestimmung erfolgt durch Losen in 95% Alkohol 
nach dem Verfahren von Weber. Chemisch sind die Kautschukharze als Oxydationsprodukte der 
Kautschukkohlenwasserstoffe anzusehen, die IOslich in Alkohol, Aceton, Ather, Chloroform und 
Schwefelkoklenstoff sind. Da Aceton den Rohkautschuk nicht lOst, kann dieses Solvens zur Trennung 
der Begleitharze yom Kautschuk verwendet werden. Charakteristisch ist die Leichtigkeit, mit der 
Harze groBe Mengen Schwefel addieren. 

Guter, frischer Kautschukenthii.lt 0,5% alte, harte Ware 5--10% Was s er, das erst bei iiber 
100° C entweicht. 

Dber den EinfluB verschiedener chemischer Substanzen auf die physikalischen Eigenschaften 
des Kautschuks (Natriumsulfit, Formaldehyd, Soda, Natriumbisulfit, -hyposulfit, -acetat und 
Schwefeldioxyd) siehe O. de Vries, Caoutchouc et Guttap. 1918, 964:5. 

18. Chemische u~d Loslichkeitseigenschaften des Handelskautschuks. 
Der handelsiibliche Rohkautschuk enthii.lt aIle nicht fliichtigen Bestandteile des Latex, 

bei nicht sorgfii.ltiger Trocknung viel Wasser und die gesamten unloslichen organischen Substanzen. 
Die wichtigsten chemischen Eigenschaften des Kautschuks sind seine Oxydierbarkeit durch 
Luft oder Schwefelsii.ure, destruktive Losung der Substanz durch konzentrierter Salpetersaure, Ver
wandlung in ein alkohollosliches Produkt durch Behandlung mit Chromsaure, Persulfaten und 
Peroxyden, Depolymerisation durch Permanganate, Hitze und Kneten, Widerstandsfahigkeit 
gegen Alkalien, Verbindung mit Schwefel und deren Halogenderivaten (Vulkanisation), Loslich
keit in Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, TerpentinOl, Fetten und 
atherischen Olen, Paraffin- und Benzolkohlenwasserstoffen. Dber 180° IOsen Kautschuk (unter 
teilweiser Zersetzung) Phenole, Naphthalin, Kresol, MineralOle und Nitrobenzol. Nicht fliissig 
lOslich ist Kautschuk in Wasser, Alkohol und Aceton; doch nimmt er entsprechend seiner kolloid
ahnlichen wabenartigen Struktur betrachtliche, schwer entfernbare Mengen Fliissigkeit (Wasser 
bis zu 26%) auf und bildet mit ihr feste Losungen. Dabei vergroBert sich das Volumen bis zu 
16%, die Farbe wird heller und die Festigkeit der Masse nimmt abo Absoluter Alkohol wird bis 
zu 108% des Blockgewichtes unter etwa 10% VolumenvergroBerung adsorbiert. 

Von den sog. Losungsmitteln losen am besten in absteigender Reihe: ein Gemisch von 
S,chwefelkohlenstoff mit 6% konzentriertem Alkohol, 90% Handelsbenzol, reines Xylol, Terpen
tlDol und reiner Schwefelkohlenstoff. Bemerkenswert ist die Verschiedenheit der Loslichkeit 
der Handelskautschuksorten in den angefiihrten Solventien, die nicht unbedeutend yom Wasser
gehalt der Ware abhangt. 

Verdiinnte Mineralsauren greifen Kautschuk kaum an; konzentrierte Schwefelsaure 
z~r~etzt ihn unter Entwicklung schwefliger Saure in der Warme vollkommen, in der Kii.lte hartet 
sle Ihn oberflachlich. Konzentrierte Salpetersaure lost unter Gelbfii.rbung und Bildung von Stick
ll.toff,salpetriger Saure, Kohlendioxyd, Oxalsaure und verschiedenenNitroprodukten. Feuchtes Chlor
wasserstoffgas bildet in eine ChloroformlOsung von Kautschuk eingeleitet Polyprendihydrochlorid. 
Chlor und Brom machen ihn hart und briichig; unter besonderen Bedingungen geben sie Additions
produkte. 

Ein durch vollstandige Chlorierung des N aturkautschuks erhaltenes Produkt kommt unter 
dem Namen Duropren in den Handel. Es ist widerstandsfahig gegen Alkalien, Sauren und nitrose 
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Gasa, eignet sich zur Herstellung von Isolierpapier, zum Kitten von Porzellan und zur Bereitung 
wasserstoffwidurchllissiger Hii.utchen. (Gummiztg. 1922, 1266.) 

Alkalien IOBen besonders in a.lkoholischer Lijsung lediglich die Kautschukharze, ohne die 
Grundsubstanz zu vera.ndern. 

Das Verhalten des Schwefels und seiner Halogenderivate wird spater bei der Erzeugung 
geschwefelter oder vulkanisierter Kautschukprodukte besprochen werden. 

Von grof3ter Bedeutung fiir die Einsicht in den Aufba.u des Kautschukmolekiils und die Analyse 
der Handelswaren ist die Kenntnis der Nitrosite, das sind die Einwirkungsprodukte von gas
formiger salpetriger Saure auf Kautschuklosungen und ferner die Anlagerungsprodukte von 
Brom und Sauerstoff (0 z o'n) an das Kautschukmolekiil. Vber diese Nitrosite, Bromide und Ozonide 
stammen die grundlegenden Arbeiten von Weber, Harries u. a. 

Kautschukverarbeitung. 
V ulkanisation. 

19. Literatur. Theoretische Arbeiten. 
TInter der grof3en Zahl von Arbeiten fiber dieses Gebiet seien z. B. genannt: Henriques, 

Vulkanisation des Kautschuks, Chem.-Ztg. 1894, '101 u. 1160; ferner C. O. Weber, Chem.-Ztg. 
1894, 88'1 und Zeltschr. f. angew. Chem. 1894, 112 u. 142. 

Die zahlreichen Verfahren und Vorkehrungen zum V111kanisieren des Kautschuks sind unter 
besonderer Berficksichtigung der Patentliteratur tabellarisch zusammengestellt von O. Kausch 
in KnnststoUe 1912, 863 u. 886. 

Theoretische Arbeiten zur Chemie des Kautschuks und seiner Vulkanisation von D. Spence, 
J. Young, Woo Ostwald finden sich'in Z. f. Kollolde 10, 299 und 11, 28 bzw. 84. Erstere bringen 
ferner Bei~:urChemie des Kautschuks: Art der katalytisch.chemischen Reaktion bei der 
Kautschuk nisation und Bildung der Verbindung (C1oH1SS.) als Endprodukt jeder Vulka. 
nisation mit Schwefel in Z. r. Kollolde 18, 266. 

Weitere Beitrage zur Chemie des Kautschuks, Theorie der Vulkanisation und Kenntnis der 
Kautschukharze liefern D. Spence und J. H. Scott in Z. f. Kollolde 8, 804, ferner 9, 88; vgl. auch 
F. W. Hinrichsen und J. Marcusson in MltteUg. v. Materlalpriifungsamt 29, 121 und ersterer und 
C. Harries, ebd. 88, 40'1 bzw. Ber. 49, 1196. - Vgl. auch F. W. Hinrichsen, E. Klndscher, D. Spence, 
E. Stern, H. Loewen und G. Bernstein in Z. r. Kollolde 11, 28, 84, 191 und 12, 84 u, 198 bzw. Gumml
ztg. 2'1, 628 u. '144-

Zur Frage der Kautschuk·Heif3vulkanisation siehe auch die Bemerkungen zu den Veroffent
lich~en von C. Harries und F. Klrchhol in Kollold-Z. 1920, 168. 

Erne fibersichtliche Zusammenstellung fiber die HeiLl· und Kaltvulkanisation des Kaut· 
schuks bringt ferner E. Klndscher in Chem.-Ztg. 1921, 189 und 1922, .441. 

Die friiheren theoretischen Ansichten fiber die Vulkanisation begniigten sich damit. 
die Einwirkung des Schwefels bzw. Schwefelchloriirs auf den Kautschuk als rein physikalischen 
Vorgang aufzufassen. Gegensatzlich dazu haben neuere Forschungen (Weber) unzweifelhilit 
erwiesen, daf3 der Vulkanisationsvorgang eine Reihe von Additionen des Schwefels oder von 
Schwefel und Chlor (bei der Kaltvulkanisation) an das ungesattigte Molekiil des Kautschuks 
darstellt. Weber fand bei heiJ3er Vulkanisation je nach dem Verfahren an chemisch gebundenem 
Schwefel 2,3-32,6%, beim kalten Vulkanisieren mit Schwefelchloriir 4,3-23,5% Schwefel. 
Diese Tatsache der chemischen Bindung des Schwefels im Kautschukmolekiil ist besonders fiir 
das Problem der Entschwefelung gebrauchten, schon einmal vulkanisierten Kautschuks von Wich· 
tigkeit. Es ist damit erwiesen, daLl eine Herausnahme dieses chemisch gebundenen Schwefels 
aus dem Kautschukmolekiil nicht. ohne destruktive Zerlegung desselben moglich ist. Die sog. 
"Regenerierung" gebrauchten, vulkanisierten Kautschuks bleibt also ein physikalischer 
Vorgang. 

Neben der fiir seine synthetische Darstellung wichtigen Beziehung zu seiner Grundsubstanz 
Isopren, ist die Entdeckung der eigenartigen physikalischen Veranderungen der Eigenschaften 
des Kautschuks durch Beigabe von Schwefel zum Rohprodukt von umwiilzender praktischer 
Bedeutung geworden, Diese Verii.nderungen bestehen in einer Aufnahme von Schwefel in chemi
scher Bindung in das Kautschukmolekiil. Je nach der Einwirkungsdauer, Hohe der Temperatur 
und Menge des zugefiihrten Schwefels nimmt der Kautschuk mehr oder weniger Schwefel auf 
(Goodyear 1839); dadurch erfahrt das Produkt eine Erhohung seiner Elastiziti!.t innerhalb weiter 
Temperaturgrenzen (bis fiber 1500 C); es wird unloslich in allen Rohkautschuklosungsmitteln 
und schlief3lich entsteht bei 50% Schwefelgehalt und 6-12Btiindiger Erhitzung auf 1650 C der 
wertvolle hornartige. polierfiihige Hartkautschuk (Ebonit). 
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Bemerkenswert ist, daB gleiche Mengen aufgenommenen VulkanisationsschwefeIs bei der 
Verschiedenartigkeit der behandelten Rohkautschuksorten keineswegs Gleichheit des yulka
nisationsgrades bedingen~ Ebenso lassen verschiedene Mengen VulkanisationsschwefeIs in ver
schiedenen Sorten Kautschuk nicht notwendig Differenzen im Grade der Vulkanisierung erkennen. 
Zum Vergleich dieser Beziehungen fiihrte Weber die Vulkanisationskoeffizienten ein, die den 
Prozentbetrag der gefundenen Prozentzahl Vulkanisationsschwefel auf diesa gefundene Prozentza.hl 
Kautschuk darstellt. Fiir Weichgummi ist er 4-15%, fiir Hartgummi 20---50%. Ein stabiles 
Produkt der'ersten Vulkanisation des Kautschuks, also die Verhinderung des Alterns der Kaut
schukwaren, kann nur erreicht werden, wenn der Vulkanisationskoeffizient die Zahl 3 nicht 
uberschreitet. 

20. Technische Ausfiihrung der Vulkanisation. 

Sehr haufig bezeichnet man in den Patenten ein Gemenge als vulkanisierbar und ver
steht unter Vulkanisierung das Erhitzen einer beliebigen Substanz mit Schwefel (siehe 
z. B. F. P. 416644). In Wirklichkeit ist die Vulkanisation des Kautscpuks jedoch, wie erwihnt, 
ein Vorgang, der in der Anlagerung von Schwefel spezieU an das Kautschukmolekiil besteht. 

Der Beginn der eigentlichen Kautschukindustrie datiert jedenfalls erst von dem Zeit
punkt, aIs man die Vulkanisierung, die Verbindung des Kautschuks mit Schwefel, erland, 
denn nur mit Hilfe dieses Verfahrens ist es moglich geworden, die Elastizitat, Festigkeit, Dichte 
und alle sonstigen Eigenschaften des Naturproduktes innerhalb weiter Grenzen zu verandern. 

Die erste Kautschukvulkanisation voUzog, wenn auch unbewuBt, Jan van GeuDs, der im Jahre 
1836 zum ersten Male eine LOsung von Kautschuk und TerpentinO! mit Schwefel erhitzte. (We P. 
Jorissen, Gummiztg. 29, 1200.) 

Technisch sind drei Verfahren der Vulkanisation in Anwendung: die Dampfvulkani
sation, Vulkanisation in Formen in der Presse und im Schwefelbad. Bei letzterer 
Methode werden die geformten Gegenstande oder geschnittenen Platten in bei 110---115° C ge
schmolzenen Schwefel getaucht. Nach Bedarl wird der Gegenstand im Schwefelbad belassen. 
wodurch Schwefel allmahlich eindiffundiert. Nach dem Herausnehmen wird die Oberflii.chen
kruste abgekratzt und das Stuck allmahlich auf 120° C erwii.rmt, wobei der Schwefel chemisch 
gebunden wird. Bei der heiLlen Vulkanisation bestimmen angewandte Temperatur und Zeit die 
physikalischen Eigenschaften des behandelten Rohstoffes. Die jiingere Kaltvulkanisation 
nach Parkes (1846) arbeitet mit einer 1-2,5proz. SchwefelchloriirlOsung in Schwefelkohlenstoff 
{Benzin, Benzol), in die die Gegenstii.nde 1-3 Minuten getaucht und sofort bei maBiger Warme 
(25° C) getrocknet werden. 

Bei der Kaltvulkanisation des Kautschuks bildet die Schwefelchloriirkonzentration von 
0,3% die theoretisch notwendige Menge fiir die Umwandlung alles in einer 0,455proz. Kautschuk
lOsung enthaltenden Kautschuks, wenn man die von ffinrichsen und seinen Mitarbeitern beschrie
bene Verbindung (C1oHu).SICl. alB vollig abgesattigtes Vulkanisat ansieht. Do. nun das technische 
Vulkanisationsprodukt weniger Schwefel und Chlor enthaIt, muG es aIs eine Mischung dieser Ver
bindung mit unangegriffenem Kautschuk angesehen werden. (G. Bernstein, Kunststoffe 2, 287.) 

Das beste Verhii.ltnis zwischen Chlorschwefel und Schwefelkohlenstoff ist im allgemeinen 
3 : 97 bis 6 : 94, doch lassen sich allgemein giiltige Angaben nicht machen, do. die Starke der Ein
wirkung der schwefelnden Agenzien von der Art des Kautschuks und seiner Beimengungen ab
·hii.ngig ist. 

Das Vulkanisationsverfahren wurde in der Folge modifiziert durch Beigabe von Bleioxyd 
aIs Schwefeliibertrii.ger und Verwendung der Sulfide der Metalle, Erdalkalien und Alkalien; ferner 
durch geringe Zusatze von Atzkalk und Magnesia. 

Nach einem von J. Peachey angegebenen Verfahren vulkanisiert man Kautschuk dort, wo 
die HeiLlvulkanisation nicht anwendbar ist, ferner zur Herstellung von Kautschukzementen, 
wasserdichten Papieren und zur Bereitung eines Ersatzes fiir oxydiertes LeinO! fiir die Linoleum
fabrikation, in dUnnen Schichten, in der KaIte (bei gewohnlicher Temperatur) durch en t -
stehenden Schwefel, den man durch abwechselndes Einwirkenlassen von Schwefeldioxyd- und 
~chwefelwasserstoffgas evtI. bei Gegenwart von Benzol (oder Naphtha) durch Einleiten der Gase 
m die BenzollOsung des Kautschuks erzeugt. (Kunststoffe 1921, 17.) 

Dieser ProzeLl der Kautschukvulkanisation mit Schwefelwasserstoff imd Schwefeldioxydgas 
lii.Llt sich nach E. P. 162429 (Znsatz zu 129826) beschleunigen, wenn eines der Gase oder beida 
\Inter Druck Anwendung finden. 

Zur Herstellungeiner Dicht~masse, die auch bei hohen Temperaturen elastisch bleibt, 
vuIkanisiert man Kautschuk mit 50% C a I c i u m suI f i d und derselben Menge Calciumoxydhydrat 
(gelOschtem Kalk) bei 150°. Ein ii.hnliches Produkt erhii.lt man aus 25 Tl. Alkalibisulfat, 50 Tl. 
KaIk und 100 Tl. Kautschuk. (Polyt. Zentr.-BI. 1869, 1166.) 

Nach A. P. 1406197 vulkanisiert man Kautschuk durch Erhitzen mit Bariumthiosulfat. 
Vorrichtungen zum Vulkanisieren von Kautschukgegenstii.nden sind z. B. in A. P. 11181)03 

und 11181)04 beschrieben. 
. Zur Ausfiihrung der Kautschukvulkanisation erhitzt man den Kautschuk zunii.chst einige 

Zelt auf Temperaturen unterhalb 100° und setzt ihn dann heiLl einem zunehmenden Druck von 
et~a 11 kg aus, worauf schlieLllich unter Erhohung der Temperatur auf etwa.- 130° die Vulkani
satlOn beendet wird. (A. P. 1163 060.) 
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In E. P. 7914/1886 ist empfohlen zur Kautschukvulka.nisation nur 3,5-5% Schwefel 1111 
verwenden, dafiir jedoch mit Dampf von 7-8 Atm. ZI1 VIllkanisieren. 

Zur KautschukVlllkanisation arbeitet man in einer Fliissigkeit unter gleichzeitigem Zuleiten 
von Dampf unter Druck. (A. P. 11'l7678.) 

Nach D. R. P. 22869 VIllkanisiert man die aus Kal1tschuk und Schwefel hergesteUten Gegen. 
stinde zur Erziel~ gleichmiWiger Temperaturenin einem etwa 1500 heiBen Chlorcalci I1mbade. 

Zum Vulkanisleren von Kautschuk taucht man den aus der Mischung mit Schwefel ge
formten Gegenstand in eine geschmolzene, leicht schmelzbare Le~ierung, bringt diese zum Er
starren, schmilzt das Metall nach der unter dem Druck des helBen festen MetaUes erfolgten 
Vulkanisation durch schneUes Erhitzen und entfernt den VIllkanisierten Gegenstand. (A. P. 
1868 on.) 

Weich- und Hartgummifabrikate von besonderer Reinheit der Oberfliche ('Irhilt man da
durch, daB man Formung und Vulkanisierung der Kautschukmasse zwischen Blechen aus Al u
minium vornimmt. (D. R. P. 96670.) 

Seltsamerweise vermag molekulares S e 1 e n trotz seiner dem Schwefel so ii.hnlichen Eigen
schaften Kautschuk nicht in der gleichen Weise zu vWkanisieren, wohl aber verhilt siob seine 
Halogenverbindung iiJmlich wie Schwefelchloriir. 

Die KautschukVlllkanisation mit amorphem Selen bei Gegenwart eines organischen Be
schleunigers voUzieht sich bei der iiblichen Te~ratur von 1350 in etwa der doppelten Zeit wie 
mit Schwefel und fiihrt zu einem Produkt gleicher Zugfestigkeit und gleicher Dtihnung. Da das 
so erhaltene Material bei gleichen elektrischen Eigenschaften gegen das Altern widerstandsfihiger 
zu sein scheint als die Schwefelprodukte, konnte die SelenVlllkanisation technische Bedeutung 
gewinnen. (C. R. Boggs, Zentr.-BL 1919, n, 480.) 

Nach A. P. 1864 066 vollzieht sich die Vulkanisation mit Selen glatt bei Gegenwart eines 
Amines als Beschleuniger. 

21. Mischungszusitze, Kautschuk· und Schwefelvorbehandlung. 
Ditmar, R., Mischungsbuch fiir die Kautschuk-, Guttapercha-, Balata-, Kabel-, Isolier

und Faktisindustrie. Leipzig und Wien 1917. 
'Ober den EinfluJ3, den mineralische Stoffe auf die Eigenschaften des Kautschuks aus

iiben, findet sich ein Referat in Kunststolfe 1912, 211. 
Zur Verbesserung seiner Eigenschaften werden dem Kautschuk mineralische und 

vegetabilische Zusatzstoffe, zu der Verbilligung der Waren Faktis beibegeben. Der be
kannte Zusatz von Schwefel mit oder ohne Bleiglii.tte oder Magnesia als Vulkanisationsbeschleu
niger erhoht, wie schon erwiihnt, die Elastizitii.t, Wiinnebestindigkeit und Koharenz des Kautschuks 
wesentlich. Zur Erhohung der Festigkeit der aus Kautschuk hergestellten Waren werden mine
ralische Zugaben von Zinkoxyd, Lithopone, Schwerspat, Kreide, Kieselgur gemacht. Vegeta
bilische Stoffe, vor aUem die schon erw8hnte Balata aus dem Latex der Mimusops globosa (Sapo
taceen) und der ebenfalls aus brasilianischen, afrikanischen oder australischen Sapotacoon starn
mende Murac, beeinflussen Dehnbarkeit und Zihigkeit des Kautschuks ebenfalls giinstig. Zur 
Verminderung der Porositii.t des Kautschuks, Erhohung seiner Wasserfestigkeit und besseren elek
trischen Isolationsfihigkeit werden Asphalt, Bitumen und Toor verwendet. Verschiedene Farbu~ 
gibt Schwefel, der das bei lJ)O° VIllkanisierte Produkt in Mengen von 7-15% gelbbraun, bis 50% 
dunkelbraun bis schwarz farbt. Weichgummiwaren farbt man: Schwarz durch RuB, 
Bleisulfide, Pech, Asphalt; rot verschiedener Tonung durch Antimonsulfid, Zinnober und Eisen
oxyde; weill durch Lithopone oder Zinkoxyd; griin durch Chromgriin. Zartere Farben geben 
fettlOsliche Anilin- und Resinatfarben. Als Filllmassen, die nur eine Verbilligung der Ware keine 
Verbesserung bezwecken, kommen vor aUem die Olfaktise und der regenerierte Altgummi in 
Frage. Sie sind ebenso wie Toor, Pech, Wachs, 01 oder Harz als mhe, plastische, fliissige oder 
halbfliissige Produkte im Gegensatz zu den Kautschukfilllstoffen besser als Kautschuksverdiin
nungsmittel zu bezeichnen. 

Neuerdings wird durch Verarbeitung aller Zusii,tze in der Kolloidmiihle nach Plau80n 
eine wesentlich innigere Mischung des Kautschukkolloids mit dem Zusatzkolloid erreicht. Die 
damit hergestellte kolloide Emulsion ist nach Ditmar (Chem.-Ztg. 1921, Nr. 117, S. 948) nach den 
iiblichen LOsungs- und Filtriermethoden nicht mehr trennbar. Die fiir die Gummiindustrie sich 
ergebenden Vorteile sind: Erhohung der Elastizitii,t, raschere Bindung des Vulkanisationsschwefels 
und wesentliche Erhohung der Lebensdauer der Gummiwaren. 

Zur Vorbereitung des Kautschuks fiir die Vulkanisation werden die Felle mit Eisessig, 
Amylalkohol oder anderen Alkoholen unter Riickflull erhitzt. Der Siedepunkt der LOsung wird 
durch Zusatz von Wasser auf 1000 herabgedriickt. Die Harze werden aus der Losung durch Dampf
destillation unzersetzt abgeschieden. (A. P. 891 866.) 

Vor der Vulkanisation soIl man den Rohkautschuk nach A. P. 1188022 so lange walzen. 
bis die Platte eine runzelige Oberfliche zeigt. 

Zur Vorbehandlung des Schwefels fiir Vulkanisationszwecke mahlt man ihn mit 
3-4% Atzkalk zu einem unfiihlbaren Pulver. Solcher Schwefel behii.lt beim Lagern unbegrenzte 
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Zeit seine neutrale, bzw. alkalische Reaktion und kanndaher die Kautschukwaren nicht schidigen, 
wie es jeder reine Schwefel tut, da er sich auch bei gewohnlicher Temperatur langsam zu Schwefel. 
siure oxydiert. Diese Oxydation und damit die Schidigung der Gummiwaren liiJ3t sich auch nicht 
verhindern, wenn man den Gummimischungen zugleich mit dem Schwefel Calcium- oder Magne. 
siumoxyd zusetzt, da diese sich wiihrend der Walzenarbeit nicht so innig mit dem Schwefel ver· 
binden konnen. (C. O. Weber, Gummlztg. 1904, 343.) 

22. Anorganische Mischungszusstze (Ru8). 
Zur Erhohung der Widerstandsf8.lPgkeit gegen chemische Agenzien setzt man den Kaut. 

schukmischungen~eit langer Zeit Magnesia oder Kalk (etwa 3%) zu. 
Nach Gerard, Dingl. Journ. 104:, 78 erhilt man eine Kautschukmasse, die Temperaturen 

von 150-160° ertriigt, auf folgende Weise: Man gUiht gleiche Teile pulverisierte Kohle und 
Gips in einem geschIossenen Schmelztiegel, vermischt 2 Tl. der Masse mit 4 TI. Kautschuk, setzt 
zur Erhohung der Widerstandsfiihigkeit evtl. noch 2 Tl. Atzkalk zu und erhitzt das Ganze wiihrend 
·3-4 Stunden auf 150°. Ein weicheres, elastisches und geschmeidiges Produkt erhilt man aus 
100 Tl. Kautschuk, 50 TL Kalk und 25 Tl. Kalischwefelleber, wihrend eine ebenfa.lls hitze-
bestindige, aber nicht so widerstandsfiihige Masse durch Erhitzen von 100 Tl. Kautsehuk, 50 Tl. 
Kalk und 5-10 Tl. Schwefel erha.1ten wird. 

Nach F. P. 448108 ist es zweckmaLlig, bei der Herstellung von Kautschukmischungen die 
Fiillmittel vor der eigentlichen Kautschukbildung zuzusetzen. Man verknetet nicht vulkani
sierten Kautschuk mit derselben oder doppelten Menge Terpentinessenz in der Kii.lte, setzt 20 bis 
50% Gips oder ungeloschten Kalk hinzu, walzt mit kaltem Wasser zusammen und hartet die 
Masse mit kochendem Wasser. 

Die Vulkanisierung von 9 Tl. Kautschuk mit 1 Tl. Schwefel bei Gegenwart von 9 Tl. Zink
wei.13 zur Gewinnung eines hellgefarbten Produktes schIug erstmalig Johnson vor. 

Bei Versuchen, die C. Beadle und H. P. Stevens mit 100 Tl. Parakautschuk und 5 Tl. Schwefel 
nebst wechselnden Mengen von Zinkoxyd, bzw. Talkum ausfiihrten, wurde festgestellt: 0,5% 
Zinkoxyd verbessern die physikalischen Eigenschaften des Kautschuks, was schon in dem An
steigen des Gehaltes an gebundenem Schwefel um 0,26% zum Ausdruek gelangt. Bei groLlerem 
Zinkoxydgehalt werden, wenn auch in schwii.cherem Grade, bis zu einem Maximum die Eigen
schaften des Kautschuks verbessert und zugleich steigt der Gehalt an gebundenem Schwefel 
weiter bis er in dem extremen Fall von 75% Zinkoxyd 2,81% erreieht. Talkum (Asbest) hin
g~gen, das in der Menge von 40-70 Tl. infolge der groLleren Volumvermehrung starker hartend 
Wll"kt als ebensoviel Zinkoxyd verschlechtert die Eigenschaften des Kautschuks, dessen Zugkraft 
schon bei einem Zusatz von 5% deutlich abnimmt, wesentlich. Auch hier steigt mit der Menge 
des zugesetzten Talkums die Menge des gebundenen Schwefels. In anderen Gemengen aus 60 Tl. 
P~a, 3 Tl. Schwefel und 37 Tl. Mineralstoffen (Zinkoxyd, evtl. z. TI. ersetzt durch Magnesiumoxyd) 
zelgte sich die Erhohung der Zugfestigkeit des Kautschuks um 120% bei Ersatz eines Teiles 
des ZnO durch MgO, und dementsprechend stieg auch der Gehalt an gebundenem Schwefel. 
Von dem Talkumbeispiel abgesehen bedeutet demnach die Zunahme des Gehaltes an gebundenem 
~chwefel zugleich eine Verbesserung der physika.1ischen Eigenschaften des Kautschuks. (Ref. 
In Zeitschr. r. angew. Chern. 20, 1407.) 

Eine kolloidale, zum Fiillen des Kautschuks verwendbare Siliciumverbindung kommt aJs 
Silurium in den Handel • 

. Nach J. F. Green wirken die im Asbest enthaltenen Oxyde des Magnesiums und Eisens 
b~l Herstellung seiner Mischungen mit Kautschuk stOrend und es empfiehlt sich daher zur Ge
Wlnnung wesentlich wertvollerer Mischungen den Asbest vorher von diesen Oxyden zu befreien. 
(Ref. in Zeitschr. r. angew. Chern. 28, 249.) 

Magnesium car bon a t verbessert Hii.rte, Dehnbarkeit und andere physikalische Eigen
se.haften des Kautschuks in dem Ma.l3e steigend, als das lockere wei.l3e Carbonat kolloide 
E~genschaften hat. Krystallinisches Magnesiumcarbonat eignet sich darum als Kautschuk
mlschbestandteil nicht. (Ref. in Chem.-Ztg. Rep. 1922, 290. 

. Statt des Magnesiumoxyds verwendet man nach A. Dubosc (E. P. 184:97/1910) mit Vorteil 
die Kieselgur als Mischbestandteil. Durch ihren Luftreichtum soIl sie oxydierend auf den 
Sehwefel unter Bildung von Schwefeldioxyd einwirken, so daLl durch Wechselwirkung dieses Gases 
di~d des entstehenden Schwefelwasserstoffes die Bildung von kolloidalem Schwefel erfolgt, der 
.~. Vulkanisation giinstig beeinflu.l3t. Auch die sonstigen Eigenschaften der Kieselgur, ihre Poro

jltat, ~eringe Dichte, hohe Widerstandsfii.higkeit gegen chemische Einfliisse und hohe elektrische 
(solatlOnsfiihigkeit machen das Kieselpraparat zu einem geeigneten Kautschukfiillmaterial. 
Zentr •• BI. 1920, n, 19.) Vgl. F. P. 4:22027: ErhOhung der Widerstandsfiihigkeit des Kaut

schuks durch Vermischen mit Kieselsaure, Carborundum u. dgl. Pulvern. I 
. Die vulkanisierbare Masse des A. P. 1 4:40 400 setzt sich aus hochstens 25 Tl. Kautschuk, 

mmdestens 60 TI. Kieselgur, 5 Tl. Glimmer, 2 Tl. gelOschtem Kalk und 8 TI. Schwefel zusammen . 
. Auch in einer Notiz in Chem.-Ztg. 1921, 606 ist erwahnt, da/3 man in der Kautschuk

fabrikation das basische Magnesiumcarbonat immer mehr durch amorphe Kieselsiure ersetzt. 
Als Mischung ffir Gummitransportwalzen eignet sich ein Gemenge von Kautschuk und Glas

Wolle. (D. R. P. 292808.) 
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, Neuerdings wird der kolloidale Bestandteil des Kaolins (bekannt unter dem Namen~:.!:~o) 
aJs Mischbestandteil in der Kautschukindustrie verwendet. Sogar 40% des Minerales . ern 
die guten Eigenschaften des Kautschuks nicht, er wird im Gegenteil zugfester und elastischer 
and liWt sich leichter vulkanisieren. (Zentr.-BL 1920, ll, 896.) 

Als Fiillmittel fUr Kautschuk eignet sit'h ein Tonpraparat, das man erhaIt, wenn man eine 
wiisserige Tonpaste mit Soda, Kalk oder Ammoniak entflockt. Das getroQknete Praparat wird 
vor der Vl1lkanisation beigemischt. (E. P. 108 843/1919.) 

Nach E. P. 109014 kann man Kautschuk durch Einverleibung groJ3er Mengen Al umini um
hydroxyd unverbrennlich machen. 

'Ober Anwendung der weiBen Farbkorpergemische von Zink-, Titan- und Antimonoxyd 
in dar Kautschukindustrie siehe Chem. Ztg. Rep. 1928, 68. 

Nach Tomer, Dingl. loom. 144, 28 vulkanisiert man Kautschuk mit 30% einer nach dem 
Erkalten pulverisierten Schmelze von-J·e 5 ~ Wismut und Blei mit 5 kg Schwefel. 

Nach E. P. 140 887 liWt sich die ulkamsation mit nur 0,2-2% Schwefe1 ausfiihren, wenn 
man dam Kautschuk das Salz emes zwei- oder dreiwertigen Metalles, z. B. Z ink und eine 
D it hi 0 c ar bam i n 8 a ur e emes primii.ren oder sekundaren Amines zusetzt. 

Nach D. B. P. 3062 vulkanisiert man 3 kg Parakautschuk zur Gewinnung eines mit Fett
stoffen nicht aufquellenden Produktes mit 0,2 kg Schwefel bei Gegenwart von 0,1 kg Bleiglatte. 
3 kg Schlemmkreide und 0,5 kg Glycerin. Die Bleiglatte wirkt giinstig, da sie den Kautschuk nur 
wenig verlangert, den Schwefeliiberschull fortnimmt und dadurch die tThervulkanisierung aus
schlieJ3t, da sie femer mit Kautschukharzen Bleiseifen bildet und 80 verhindert, daJ3 die Harze 
auf den Kautschuk 100end einwirken, da schliel3lich das bei der Vulkanisation aus der Bleiglatte 
entstehende Sulfid ein energischer Wii.rmeiibertriLger ist, 80 dal3 die Vulkanisation schneller 
stattfindet. (E. Schulze, Gummlztg. 1904, 749.) Nach C. SChWanitll, Dingl. loom. 282, 292, ist 
das Produkt vollig widerstandsfii.hig gegen Fette und Ole. " 

Nach Vb. HelnllerHng und W. Pahl, Verhandl. d. Ver. II. Bef. d. Gew .... FleIBes 1891,891, wird 
Kautschuk durch Zusatz von Bleioxyd zwar widerstandsfii.higer gagen Sauren, augen, Ole 
und Leuchtgas, doch wird seine Isolierfii.higkeit vermindert. 

Die die VuJkanisation beschleunigende Wirkung des Bleioxydes beruht darauf, dal3 in den 
Mischungen, die Bleioxyd entha.lten, iill Gegensatz zu jenen mit anderen Mineralien eine hohere 
Temperatur herrscht, die ihrerseits durch die Reaktion zwischen Bleioxyd und Schwefelwasser
stoff erzeugt wird. Der Schwefelwasserstoff entsteht durch die Einwirkung von Schwefel auf 
dieHarze und Verunreinigungen des Kautschuks, sodaJ3 in demMaI3e aJs letztere verbraucht wer
den, die Beschleunigung der Vulkanisation durch das Bleioxyd abnimmt. Ahnlich wie Bleioxyd 
verhaIt sich Natriumsuperoxyd, das jedoch ala vulkanisationsbeschleunigendes Mittel seiner die 
Kautschukwaren zerstorenden Wirkung wegen nicht in Betracht kommt, sodaJ3 ein Ersatz fUr 
das giftige und verdunkelnd wirkende Bleioxyd bis jetzt fehlt. (E. Seidl, Gummlztg. 26,710 u. 748.) 

DieBleiglatte bewirktalsVulkanisationsbeschleunigernachUnterBuchungenvonH.P.SteTens 
ein Ansteigen des Vulkanisationskoeffizienten bis zu einer gewissen Grenze, von der an der Koeffi
zient eine Verminderung erf8.hrt, sobald der Bleiglattezusatz weiter gesteigert wird. Das giinstigste 
VerhaItnis ist dann erreicht, wenn soviel Schwefel vorhanden ist, daJ3 er den Kautschuk vulkani
siert und die Bleiglitte zu Sulfiden und Sulfaten umsetzt; iiberschiissige Bleiglitte bewirkt, daJ3 
das Vulkanisat freien Schwefel enthaIt. (Ref. in Zeltsebr. f. angew. Chem. 28; 624.) 

Um die Oberflichenverharzung von in heiJ3er Luft vulkanisierten Kautschukwaren zu ver
meiden setzt man der Masse wii.hrend der Herstellung statt der 80nst iiblichen Bleiglatte, die die 
Gegenstinde schwii.rzt, Sulfit oder Hydrosulfit oder hydroxylhaltige aromatische Stoffe 
(auch Chinon) oder andere Reduktionsmittel zu. (E. P. 142088.) 

Weiche und elastische Vulkanisate von groJ3er Festigkeit und Dehnbarkeit erhaIt man aus 
natiirlichem, synthetischem oder regeneriertem Kautschuk durch Zusatz von Sauerstoff abgebenden 
Verbindungen von Art der Metalloxyde oder -superoxyde zusammen mit Aminen oder Ammo
niakverbindungen. (Do R. P. 828810.) 

Zur Herstellung weicher e1astischer Vulkanisate setzt man deJll natiirlichen, kiinstlichen oder 
regenerierten Kautschuk 4% Schwefel und 10-11i% Antimonpentoxyd zu und vulkanisiert 
30 Minuten bei 3 Atm. Das Pentoxyd wirkt beschleunigend und zugleich fii.rbend. (D. B. P. 
828819.) 

t.lber den Zusatz von R u 13 zu Kautschukmischungen berichtet A. Dubose in Zentr.-BI. 1920, 
IV, 19 und 870. Am besten eignet sich im Gegensatz zum Teer- und zum Lampenrull infolge 
seiner Reinheit und feinen Verteilung nicht nur ala Farbstoff, sondem auch als Zinkoxydersatz 
der Gasrul3, der die Vulkanisationszeit herabsetzt, die Zugfestigkeit des Kautschuks erhoht, 
seine Dichte vennindert und das Endprodukt verbilligt, weil er wiihrend" der Vulkanisation redu
zierend wirkt, sodal3 die Waren daIUl bei geringerem Gewicht und Volumen hohere Zugfestigkeit 
~igen. Die so hergestellten Vollr~ifen und Autoschlauche sollen in Amerika konkurrenzlos gut; 
erzeugt werden. Zur leichteren Verarbeitbarkeit des sonst stark stiubenden und schwer benetz
baren Gasrulles teigt man ihn vorher mit Petrolather an. 

23. Organische Mischungszusiitze (Cellulose und Kork). 
Die in der Kautschukindustrie verwandten organischen Stoffe und zwar im besonderen Stein

kohlenprodukte, sind: Kiipenfarbstoffe, mit denen man die Waren fii.rbt, unlOsliche Azofarben, 
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die im Kautaehuk gebildet werden. fliiehtige LOsungs- unci Verdiinnungsmittel, pechartige Zu
~itze zu den Misehungen, Phenole, Naphthole als Koagulationsmittel, Aminobenzole ala Vulkani
aationsbesehleuniger, RuB zum Behwarzfi.rben. Phenole unci Aniline zur Regeneration unci Stein
kohlenteer zum Weiehmaehen der Regenerate. (F. Dannerth, India Ropper loom. 60, «J09.) 

In Ranno". MlU. 1866,294, woselbet aueh das Vb. Goodyearsche Verfahren der Kautsehuk
vulkanisierung mit 50% Sehwefel unter Zusatz von Sehellaek unci gebrannter Magnesia be
sehrieben ist, finden sieh aueh Angaben iiber die Eigenschaften von Kautsehukprodukten, die 
man aus Rohkautsehuk, untersehwefligsaurem Blei, Zinkoxyd usw. herstellt. 

Eine Kautschukmischung von besonderen Eigenschaften erhiIt man, wenn man 20% des 
bei 800 gebildeten plastisehen Einwirkungsproduktes von Phenol, der -,;~leiehen Volummenge 
Formaldehyd und 5proz. Ammoniaklasung mit 40% Kautschuk, 7-8% Behwefel und einem 
Fiillmittel 2 Stunden bei 1350 vulkanisiert. (E. P. 1'l1808.) 

Naeh F. P. 424 8M: wird die Festigkeit des Kautsehuks erhoht dureh Vermis chen des 
Milehsaftes mit GumJ,lli arabieum, SChwefel, Talk, Eisenoxyd und Antimon. 

Naeh D. R. P. 10460 soll ein bei 127-1600 mit Behwefel vulkanisiertes Gemiseh von gleiehen 
Teilen Campher unci Kautschuk ein sehr dehnbares dauerhaftes Produkt geben. 

Ein Zusatz von etwa 15% Paraffin sehiitzt die ferti~en Kautsehukwaren zwar gegen den 
EinfluB der atmosphi.risehen Luft. er setzt zugleieh jedoeh die Widerstandsfii.bigkeit gegen Laugen 
herab. Ebenso wie Paraffin soll sieh Glycerin verhalten. Um Kautsehuk gegen Fette und Ole 
widerstandsfii.big zu maehen miseht man 3 Tl. des Rohgummis auf der Misehmasebine mit 3 Tl. 
Sehlemmkreide, 0,1 Tl. Bleiglitte, 0,2 Tl. Behwefelblumen und 0,5 Tl. reinem Glycerin (1,23) 
und vulkaniBiert die geformten Gegenstinde in einem Glycerinbad unter der Einwirkung von 
Wasserdampf von 2 oder mehr Atm. Druck. (DlngL loom. 282, 92.) 

Zur Verbesserung geringwertigen oder eiweiLlarmen Kautsehuks vermiseht man 
das Ausgangsmaterial im gewohnliehen Misehwerk mit einem Kleister aus EiweiLl unci Kalk, 
Magnesia oder iquivalenten Mitteln, zieht die Masse in diinne Platten aus unci behandelt Bie mit 
Rauch oder Gerbetofflasungen nach, wodureh die Kalk- bzw. MagneBiaverbindungen unlaslieh 
gemacht werden. Man miseht z. B. einen dieken Kleister aus 15 TI. gut entfettetem EiweiLl 
und 2 Tl. Atzkalk oder 2 Tl. Magnesia usta mit wenig Wasser, der etwa zehnfaehen Menge warm 
vorgekneteten unci so plastiseh gemachten Kautsehuks zu. (D. R. P. 273482.) 

Zur Herstellung von Kautsehukgegenstinden mit Benutzung von Kautsehuk und 
HiihnereiweiLl verriihrt oder verknetet man 25 Tl. einer mit Benzin- oder Benzolkohlenwasser
stoffen aufgequollenen Rohgummilasung mit 75 Tl. frisehem, von mechanisehen Verunreinigungen, 
z. B. Eigelb, absolut freiem HiihnereiweiLl, gieLlt die Emulsion in eine Form, zieht die Masse dann 
nach etwa eintigigem Stehen heraus, dreht sie um, liiLlt abermals 24 Stunden stehen und verknetet 
das dann in bekannter Weise getroeknete Produkt zur evtl. heiLlen Vulkanisation im Misehwerk 
mit der entsprechenden Menge Sehwefel. Die erhaltenen Gummiersatzprodukte zeiehnen Bieh 
dureh 81'oLle Druekfestigkeit und Nervigkeit aus. (D. R. P. 279 271.) 

Zur Herstellung von Gummiwaren, die der Einwirkung von Dampf unmittelbar aus
gesetzt werden konnen, setzt man der Gummimasse wihrend der Verarbeitung bis zu 10% (im 
Mittel 1/,-5%) Naphthalin zu. 1m Gegensatz zu der sonst iibliehen Art der Verarbeitung 
von Kautsehuk mit gesehmolzenem Naphthalin braueht man bier nur geringe-Mengen des Kohlen
wasserstoffes, die bei den niedrigen Arbeitstemperaturen nieht storend wirken, vorausgesetzt, 
daLl die Luft wihrend der Verarbeitung mogliehst ausgesehaltet wird. Statt des Naphthalins 
kann man aueh den Naphthalinsehwefel des D. R. P. 192816 verwenden. (D. R. P. 214018.) 

Zur Herstellung von Kautsehukmisehungen vereinigt man den Kautsehuk unter Ver
mittlung von Halo~ennaphthalinen mit Sehwefel zu einer festen Lasung, die man gegebenen
falls vulkanisiert. Die Halogennaphthaline erleiehtern die Vulkanisation und fiihren zu Produkten, 
die sieh dureh bedeutende elektrisehe Isolationsfii.bigkeit auszeiehnen und daher zur Herstellung 
von Drihten, Kabeln, Laeken und isolierenden Oberziigen fiir Metall eignen. Die Produkte sind 
aueh gegen Chemikalien widerstandsfii.big, bilden gute Kittmaterialien zum Vereinigen von Metall 
mit anderen Stoffen und Bind wegen ihres Gehaltes an Chlornaphthalin schwer entflammbar. 
Man miseht z. B. 100 Tl. Kautsehuk mit 100 Tl. Chlornaphthalin oder hoher halogenisierten 
Naphthalinen, liiLlt die erhaltene Misehung etwas abkiihlen und setzt dann erst 75 Tl. Sehwefel 
zu, worauf weitergemiseht und 2 Stunden bei 1500 vulkanisiert wird. Eventuelle Fiillstoffe werden 
zweekmiiLlig :dach Zusatz des Sehwefels beigefiigt. (D. R. P. 277649.) 

Naeh A. P. 1440 961-964 vulkanisiert man Kautsehuk unter Zusatz von Sehwefel, Zink
oxyd, Paratoluidin und Zinkbutylxanthogenat. 

Als Zusatzstoffe zu Kautsehukmisehungen eignen sieh die oligen und narzigen Produkte, 
die man aus Benzyl- oder Xylehlorid und Naphthalin oder TeerOi oder dassen Bestandteilen 
erhiIt. (D. R. P. 808 224.) 

Naeh A. P. 1864782 setzt man dem Kautsehukgemiseh vor der Vulkanisation Diehlor
anilin zu. 

Naeh D. R. P. 801 767 kann man die Elastizitit von Vulkanisaten kiinstlieher Kautsehuk
sorten erhohen, wenn man ihnen neben 10% Sehwefel 2% Aldehydammoniak und 10-25% 
Petroleum zusetzt. 

Zur Erhohung der Elastizitit von Kautsehukvulkanisaten setzt man ihnen nach D. R. P. 
882 847 Aryl- oder Aralkyliither zu. 
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Einen als Zusatz wahrend der Kautschukverarbeitung dienenden Stoff erhalt man durch 
inniges Verriihren eines Gemenges von R ii b 0 I, Graphitpulver, Schwefelchloriir und Schwefel. 
saure bei 45°. Das Produkt wird zuerst mit Wasser und dann mit einer Alkalilosung aus. 
gewaschen. (D. R. P. 122273.) 

Urn das Hart· und Briichigwerden .von Kautschuk und Guttapercha zu verhindern, setzt 
man dem Material nach D. R. P. 97 113 durch Gerbsaure oder Formaldehyd unloslich gemachten 
Leim und in Terpentin oder Benzol gequellten Faktis zu. 

Die Kautschukmischung des E. P. 172398 enthii,lt auf 15 Tl. Parakautschuk, 15 Tl. ge. 
wohnlichen Kautschuk, 13 Tl. Schwefel, 9 Tl. ZinkweiB und 1,5 Tl. Magnesiumcarbonat etwa 
22% der ganzen Masse Benzol. 

Kautschukmischungen fiir Spezialzwecke erhalt man durch Mischen von lufttrockenem 
Lei m mit Rohkautschuk zwischen hochstens 150° heiBen Mischwalzen. DEJr Leim soll auch als 
Trager z. B. fiir Schwarze dienen, dit: man dem Kautschuk nicht direkt, sondern zusammen mit 
LeimIosung einverleiben solI. (E. P. 161482 und 161483.) 

Besonders nervige Kautschukmischungen erhaIt man nach D. R.P. 262563 durch 
Verkneten eines Gemenges von 4 Tl. Parakautschuk, 1 Tl. gepulvertem Chlorleinol und 20% des 
Ganzen Schwefel. Man vulkanisiert bei 120°. Die Faktisarten sind im Gegensatz zu den vorliegen
den Produkten niedrig chlorierte, elastische, kautschukii.hnliche Stoffe (mit etwa 10% Chlor), 
wahrend die neuen Praparate mehr wie 25% Chlor enthalten und harziihnlichen Charakter haben. 
Trotzdem eignen sie sich zur Herstellung gut vulkanisierbarer, sehr nerviger Kautschuk
mischungen. 

Nach Bode, Gummiztg. 1912, 867, bewirkt ein Zusatz von 35% Naturasphalt zu dem 
zur Herstellung von Kautschukschliiuchen dienenden Kautschukmaterial vollige Widerstands
fiihigkeit dieser Schlauche gegen E ssigsa ure, wwend alle anderen Kautschukmischungen, 
die Faktis, besonders aber mineralische Beimengungen enthalten (Kreide, Zinkoxyd, Lithopon) 
in kurzer Zeit briichig werden. Dber die Wirkung von Asphalt. oder Teerzusiitzen zu Kautschuk
massen siehe Gummiztg. 1900, 35, 52 und 69 und 1902, 694; iiber die Wirkung eines Zusatzes von 
Ozokerit siehe Dingl. Journ. 227, 212. 

Nach D. R. P. 7626 setzt man dem Rohmaterial vor oder zugleich mit dem Zusatz der 
Schwefelblumen Cell ulose zu und erhalt so nach dem Vulkanisieren ein Produkt, das teilweise 
feuchtigkeitsdurchliissig ist und daher als Bekleid ungsmaterial Verwendung finden kann. 

Ein besonders widerstandsfahiges Produkt solI man nach E. P. 8591/1910 erhalten durch 
Vulkanisieren eines Gemenges von Kautschuk und gut getrocknetem Kor kschrot. 

24. Vulkanisationsbesehleuniger allgemein. 

Umfassende Arbeiten von A. Dubose iiber Vulkanisationsbeschleuniger sind in Zentr.-Bl. 
1919, IV, 782 fl. auszugsweise wiedergegeben. 

Dber Vulkanisationsbeschleuniger siehe Gummiztg. 1916, 303-308 und 326-337. 
Ein Patentbericht iiber die Wirkung organischer Beschleuniger bei der Kautschukvulkani

sation findet sich in Kunststoffe 1920, 131. 
Durch die Auffindung der durch Aceton extrahierbaren sog. Verunreinigungen des Rohkaut. 

schuks, die als stickstoffhaltige, schwach basische, organische Stoffe erkannt wurden, und durch 
die Erkenntnis, daB diese Stoffe bei der Vulkanisation eine Hauptrolle spielen, wurde erst die 
Einfiihrung der sog. Vulkanisationsbeschleuniger moglich. 

Unter den stickstoffhaltigen und den harzigen Bestandteilen des Kautschuks wirken die 
ersteren ebenso wie auch kiinstlich zugesetzte Proteine vulkanisationsbeschleunigend, doch ist 
die Wirkung bei den verschiedenen EiweiBstoffen nicht gleichwertig. Casein tritt beispielsweise 
in dieser Eigenschaft gegeniiber dem Pepton zuriick, in noch hoherem MaBe das Kohlenhydrat 
Starke. Die Entfernung des Proteins aus dem natiirlichen Kautschuk scheint die Vulkanisation 
dann nicht ungiinstig zu beeinflussen, wenn man Bleigliitte als Mischmaterial verwendet. Die 
Harze iiben auf die Vulkanisiation keinen Enflu13 aus, steigern jedoch die Dehnbarkeit der 
vulkanisierten Ware. (H. P. Stevens, Zeitschr. f. Kolloide 14, 91.) 

Kiinstliche Vulkanisationsbeschleuniger sind eine groI3e Zahl organischer Basen und 
stickstoffhaltiger Korper einfacher und komplizierter Zusammensetzung, die Zlml Teil auBer· 
ordentlich kriiftig wirken, wie z. B. 1 % Chinin, das die Vulkanisationsdauer von mittels Acetons 
von jenen aktiven Bestandteilen befreitem Kautschuk von 4-5 Stunden auf 25 Minuten herab· 
setzt (8% Schwefel), zum Teil beeinflussen sie auch die physikalischen Eigenschaften des Kaut
schuks giinstig, machen ihn ziiher und veredeln ihn. (D. Spence, Zentr.-BI. 1919, II, 429.) 

Die Idee der Vulkanisationsbeschleunigung bzw. Oxydationsverzogerung durch Anwendung 
organischer Stickstoffverbindungen als sog. Elastifikatoren stammt, wie Harries in seinem Werk 
ausfiihrt, von Woo Ostw,ald, der die Nutzbarmachung der Verfahren in den Anspriichen der D. R. P. 
221310 und 243346 [25[ niederlegte. 

Die katalytische Wirkung der sog. Vulkanisationsbeschle uniger hiingt nach R. Ditmar 
nicht nur von der Kautschuksorte, der Menge und chemischen Art der Mischungsbestandteile 
und Katalysatoren, sondern auch von der Gegenwart anderer katalytisch wirkender Substanzen 
ab, die zum Teil schon im Kautschuk vorhanden, mit den zugesetzten Katalysatoren in Wechsel
wirkung treten, bzw. ihre Wirkung. aufheben. Allgemein giltige Gesetze iiber die Beschleunigung 
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der Vulkanisation unter dem Einflusse katalytisch wirkender Stoffe oder der ultravioletten Strahlen 
lassen sich daher nicht aufstellen. Rein empirisch wurde gefunden, daI3 zu den anorganischen 
Vulkanisationsbeschleunigern auI3er den bekannten Mischungsbestandteilen Bleiglatte und 
Magnesia usta (Kalk beschleunigt iibrigens die Vulkanisation nur ein Siebentel so stark wie Ma
gnesia), auch Eisenoxyd, Manganoxyd, rotes Kupferoxyd, Ammoniumborat, Natriumamid und 
Alkali zahlen; dazu kommen in neuerer Zeit von organischen Beschleunigern namentlich 
Piperidin, Methylpiperidin, Tetramethylendiamin, Methyltrimethylenimin, Phenylendiamin, 
Aldehydammoniak, Benzylamin, Chinosol, Anthrachinon und schwefelhaltige Chinoline, iiber
haupt Basen der cyclischen Reihe. (Gummlztg. 29, 424.) 

Aligemein lii.I3t sich sagen, dafl organische Beschleuniger mit Met h y 1 eng r u p pen no. c h 
Umsetzung mit Schwefel, wie sie wii.hrend der Vulkanisation erfolgt, die besten Erfolge geben. 

Nach Eaton sind die Beschleuniger, dereIl wichtigste im folgenden aufgezii.hlt sind, keine 
wahren Katalysatoren, do. sie wii.hrend der Vulkanisation nicht ganz unverii.ndert bleiben. Die 
wichtigsten Beschleuniger sind nach A. Dubosc: Diphenylharnstoff, Dimethylanilin, Tetrahydro
pyrrol, Aldehydammoniak, quaternii.re AmmQD.iumbasen, p-Nitrosodimethylanilin, p-Phenylen
diamin, Formin, Trimethylamin, Benzylamin, Formanilid, Piperidin (auch seine Abkommlinge, 
z. B. das nach D. R. P. 316009 aus der Base und Schwefelkohlenstoff bei niedriger Temperatur 
in wii.sseriger Losung erhaltbare piperidyldithiocarbaminsaure Piperidin), ferner Antipyrin, Guo.
nidin, Chinolin, Anthrachinon und Naphthylamin, die zurn Teil unter Phantasienamen wie Acce
terane, Annet, Anvico, Vulcasan, Velosan, Vulcacit usw. bekannt sind. Diese organischen Vul
kanisationsbeschleuniger, unter denen die Piperazinsalze und Dimethylaminabkommlinge, be
sonders sein Dimethylaminothiocarbaminat, die wichtigsten sind, vermogen die Vulkanisations
zeit urn 66% herabzusetzen. (Caoutchouc et Guttap.' 16, 10 060 und 10 064.) 

Nach A. Dubose beruht die Wirkung der organischen Vulkanisationsbeschleuniger auf der 
Entstehung von Thiocyansii.ure, die bei Vulkanisationstemperatur in Blausii.ure und Schwefel 
zerfii.llt, der im Gegensatz zu den gewohnlichen zweiwertigen Schwefel sechswertig sein soIl und 
daher 3 Mol. Kautschuk zu verbinden vermag. Die abgespaltene Blausii.ure solI als Katalysator 
wirken und wegen fortgesetzter Salzbildung in den Vulkanisaten nicht nachweisbar sein. Diese 
Theorie wird von Dubose auch zur Erklii.rung der vulkanisationsbeschleunigenden Eigenschaften 
des Furfurols und der ii.hnlichen Handelsprodukte Vulkacol, Furfuramid, Furfurin und Furfur
anilin herangezogen. (Zentr.-Bl. 1920, IV, 718.) 

25. Einzelne Vulkanisationsbeschleuniger. 

Nach D. R. P. 221810 lii.flt sich das Erhii.rten und Briichigwerden von Kautschuk ver
langsamen oder gii.nzlich aufheben, wenn man den Rohstoff (z. B. 10 kg Rohkautschuk) mit 
Basen, wie Anilin, Pyridin, Chinolin usw. (z. B. mit 450 g Anilin) iiberbraust. Man riihrt 
krii.ftig durch, lii.flt 24 Stunden stehen und verarbeitet wie iiblich. Man kann auch, urn dieselbe 
Wirkung zu erzielen, schon beim Koagulieren des Milchsaftes z. B. 2% Chinolin zusetzen. Nach 
dem Zusatzpatent wirkt ahnlich wie das Chinolin eine 10proz. benzolische Dimethylanilinlosung 
(D. R. P. 248846). Diese Verfahren wurden wie im vorstehenden Kapitel erwii.hnt ist, Ausgangs
methoden fiir die Einfiihrung basischer Vulkanisationsbeschleuniger. 

Hierher gehort wohl auch das D. R. P. 284662, nach dessen Angaben ein elastischer Fahrrad
r~ifeniiberzug gewonnen wird durch Vulkanisierung eines Gemenges von 10 Tl. Kautschuk, 1 Tl. 
elDer w8.sserigen, 22proz. AmmoniaklOsung und 1 Tl. Schwefel unter Druck mit Hilfe von Wasser
dampf bei hochstens 135°. 

Nach D. R. P. 266221 und Zusatz 266619 setzt man den natiirlichen oder kiinstlichen Kaut
schukarten zur Beschleunigung der Vulkanisation fiir 100 Tl. des Kautschuks und 10 Tl. 
Sc~wefel 1 Tl. Piperidin oder einen seiner Abkommlinge zu und vulkanisiert wii.hrend 15 Minuten 
bel 135-145° unter einem Druck von 31/. Atm. oder wahrend einer Stunde bei 120-125° und 
2,75 Atm. Druck. Nach dem weiteren Zusatz D. R. P. 269 612 kann man statt des Piperidins 
und seiner Abkommlinge auch durch Zusatz von 1 Tl. des Additionsproduktes von Schwefel
kOhlenstoff und Dimethylamin zu 100 TJ. Parakautschuk und 10 Tl. Schwefel ein Produkt er
halten, das sich bei 130-135° in 15 Minuten vulkanisieren lii.flt. Man erhii.lt z. B. aus 100 TI. 
P~akautschuk, 10 Tl. Schwefel und 1 Tl. des Additionsproduktes von Schwefelkohlenstoff und 
Dlmethylamin bei 130-135° (entsprechend 3 Atm. Druck) schon in 15 Minuten ein gut durch
vulkanisiertes Produkt, wii.hrend ohne jenen Zusatz die Vulkanisation 1 Stunde dauert . 

. . Nach E. P. 170682/1920 verwendet man die Vulkanisationsbeschleuniger, z. B. 25 Tl. Pipe
rId.ln, gelOst in 20 Tl. Schwefelkohlenstoff, mit einem Trager wie 100 Tl. Speckstein, Mag
n~slumcarbonat, Zinkoxyd oder kolloidalem Ton. 2% der gemahlenen und gesiebten Masse vulka
nu::ieren den Kautschuk bei Gegenwart von 2% Schwefel und 2,5% Zinkoxyd in etwa 5 Minuten 
bel 130°. 

. Auch Hexamethylentetramin und Piperidyldithiocarbamat verkiirzen die Vulka
rusationsdauer, besonders bei Gegenwart von Zinkoxyd, schon in der Menge von 1 % zugegeben, 
auf ein Siebentel der sonst notigen Zeit. (G. St. Witby und O. J. Walker, Chem.-Ztg. Rep. 1922, 18.) 

Die Verfahren der D. R. P. 266221,266119 und 269012 angewendet auf das von Kondakow 
beschriebene Polymerisationsprodukt des Pr-Dimethylbutadiens fiihrt bis zum Hartkaut
schuk. Man mischt z. B. 100 Tl. Kondakowsches Produkt mit 1 Tl. Tetramethylendiamin 
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und 60 Tl. Scbwefel und erbilt nacb dreistUndigem Erbitzen auf 1430 ein vorziiglicb ausvulkani. 
siertes bartgummiibnlicbes Produkt. (D. B. P. 188 947.) 

Zur Vulkanisation von syntbetiscbem KautBcbuk setzt man dem iiblicben Gemenge Harze. 
BaJsa.me, Teare, Alkobole und ihre Derivate, Koblenwasserstoffe oder LOsungs- oder Quellungs. 
mittel fiir KautBcbuk zu, die in letzterem Falle basiscb rea.gieren mUssen, was durcb Zusatz 
von Zink-, Magnesium- oder Bleioxyd erzielt wird. (F. P. 4:70 801.) 

Zur Bescbleunigurg der Vulkanisation von natiirlicben und kiinstlicben Kautscbukarten 
setzt man den zu vulkanisierenden Massen Am m 0 ni a kd e r i vat e (p-Phenylendiamin, Aldebyd
ammoniak, Benzylamin, Napbtbylendiamine), aber aucb Ammoniumborat oder Natriumamid 
zu, die aile bei Vulkanisationstemperatur a.lka.liscb rea.gieren mUssen. (D. R. P. 180198.) 

Auch p-Nitrosodimetbylanilin oder seine Homologen, femer andere Amine a.lipba,tiscber oder 
aromatiscber Natur wie Dipbenylamin, Diitbylanilin usw., Wirken vulkanisationsbescbleunigend. 
Weicbe, elastiscbe und debnbare Vulkanisate erbilt man z. B. durcb balbstiindiges Erbitzen von 
100 Tl. Isoprenkautscbuk, 5 Tl. Scbwefel und 10 Tl. Dipbenylamin oder einer anderen Base 
unter einem Druck von 3 Atm. (D. R. P. 808981:, 818 088 und 808984.) 

Als Vulkanisationsbescbleuniger eignet sicb aucb die Doppelverbindung von 2 Mol. Nitrosodi. 
metbyIanilin mit 1 Mol. einer anderen Base von Art des Anilins, Toluidins, Napbtbylamins usw. 
Die Verbindungen sind aus Alkobol ktystallisierbar. (D. R. P. 820806.) Diese Bescbleuniger 
wirken durcb ihre Basizitit oder mittels der an Koblenstoff gebundenen Nitrosogruppe kataly
tiscb. (S. I. Peachey, Zelt8chr. f. angew. Chem. 1918, 800.) 

Nacb A. P. 1 418 772 erbalt man einen Vulkanisationsbescbleuniger durcb Erbitzen von 
Scbwefel mit Metbyldipbenrldiamin. . 

Statt der Ba.sen oder mIt ibnen zusammen kann man aucb Sulfate des Anilins oder seiner 
Homologen verwenden. Besonders debnbare Vulkanisate erhilt man z. B. durcb einstiindiges 
Erbitzen von natiirlichem oder kiinstlicbem Kautscbuk mit 5% Scbwefel und 1 % Anilinsulfat 
unter 3 Atm. Druck. (D. B. P. 800667.) 

Aucb Nitrosopbenol oder seine_Homologen dienen nacb D. B. P. 828088 und 828611 
als Vn1kanisationsbescbleuriiger. 

Nacb einem Referat in Chem.·Ztg. Rep. 1928, 60 sind im Gegensatz zu den Alka1iditbio
ca.rbamaten und Tbiouramdisulfiden, die sich von primii.ren Aminen ableiten, die von sekundii.ren 
Aminen abstammenden Dithiocarbamate besonders wertvolle Vulkanisa.tionsbescbleuniger. 
Dar vulkanisierte Kautscbuk zeichnet sich durch bobe Zugkraft aus, besonders wenn man dem 
Vulkanisationsgemisch Zinkoxyd zusetzt. 

In A. P. 1806 490 wird als Vulkanisationsbescbleuniger em o-Alkylderivat eines TbioaryJ. 
barnstoffea vorgeschlagen. 

Die Vulkanisationsbescbleuniger des E. P. 178 M6 sind substituierte Thioharnstoffe, die 
man in der Weise erbiIJt, daB man Schwefelkoblenstoff auf neutrale Lasungen von Basen einwirken 
liBt, die aus p-NitrosoaniIin und i1Jmlichen Stoffen mit Schwefelwasserstoff entstehen. 

Siehe auch die Vulkanisationsbescbleuniger des E. P. 177 498, ferner der A. P. 1411281 
und 1 418 172, daren wirksame Bestandteile Guanidin- bzw. Thioha.rnstoffdisulfidderivate sind. 

Der Vulkanisationsbescbleuniger des A. P. 1418810 besteht aus Pbenylhydrazin, jener 
des A. P. 1418824 aus den Kondensationsprodukten von p-Toluidin und Formaldehyd. 

Der Vulkanisationsbescbleuniger Vulkacit bat sich besonders in der Hartgummiindustrie 
bewiihrt, da sich die Vulkanisationszeit bei Verwendung des Priparates von' 9 auf 1,5-2,5 Stunden 
herabsetzen laBt. Auch Weichgummiwaren lassen sich mit Vulkacit rasch vulkanisieren, docb 
muB man den Scbwefelzusatz, um 35-45% reduzieren, um Obervulkanisation zu vermeiden. 
(K. GoUlob, Gummlztg. 80, 808 und 826.) 

Als vulkanisationsbefOrderndll8 Mittel ept sicb nach E. P. 107000 F.urfuramid oder 
em.e andere stickstoffhaltige Furfurylverbindung. 

Zur Vulkanisationsbescbleunigung wie auch zur Gewinnung besserer Produkte empfieblt 
C. O. Weber den Zusatz geringer Mengen von Jodschwefel zum Vulkanisationsschwefel. 

Zu den Vulkanisationsbeschleuniger ist auch das Knocbe nol zu zilllen, das man dem Kaut. 
scbuk auf der Mischwalze in sehr geringen Mengen zusetzt. (A. P. 1182601.) 

Nacb G. O. Kratz empfieblt sich zur Bescbleunigupg der Vulkanisstion neben vermehrtem 
Schwefelzusatz und Zusstz von Vulkanisationsbescbleunigern vor allem die Anwendung boherer 
Vulkanisiertemperaturen. (Ref. in Zelt8chr. f. angew. Chem. 29, 474.) 

26. Kautschukvulkanisation mit Schwefel-(Selen-)chloriden, Sauerstoff, Licht. 
Ober Schwefelchloride und ihre Anwendung zum Vulkanisieren des Kautscbuks siehe Zeltschr. 

f. angew. Chem. 1887, 174. 
Ober die Kaltvulkanisation des Kautscbuks siehe aucb die Arbeit von E. Klndseher in Chem.

Ztg. 1921, 190. 
AuBer mit Chlorscbwefel (100 Tl. Scbwefelkoblenstoff und 2,5 Tl. Chlorscbwefel, siebe Dlngl. 

loom. 104, 4li0) vulkanisierte man friiber nach H. Gaultier de Claubry, Dlngl. lourn. 108, 819, 
auch mit Chlorkalk und Schwefel, Scbwefelleber und i11nIichen Stoffen, die zum Teil in (20) 
aufgezihlt wurden. Die "Kaltvulkanisation" wird beute ausscblieBlich mit Scbwefelchloriir-
100ung ausgefiihrt, wobei zu beacbten ist, daB sie maglichst frisch sus trockenen Chlorschwefel 
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und 98% Schwefelkohlenstoff hergestellt werden muD, da sich bei lingerem Stehen der Fliissig
keit leicht Chlor bzw. Salzsaure bildet, die den Gummi angreift. 

Der zum Kaltvulkanisierendes Kautschuks verwendete ChlorschwefeIscheidet beim Lagern 
in den meisten Fillen Schwefel aus, wobei Chlor frei wird, das dann den Kautschuk zerstort. 
Die Schwefelabscheidung beginnt bei manchen Chlorschwefelsorten schon bei 8°, bei allen jedoch 
bei 0°, wobei sich das Aussehen der Fliissigkeit nur wenig ii.ndert. Reine Produkte, die nie im 
Freien aufbewahrt werden dfirfen, zersetzen sich weniger leicht und stoLlen sehr wenig Dii.mpfe 
aus, die unter einem einfachen Abzug leicht beseitigt werden konnen. Einmal benfitzter Chlor
Ilchwefel muD beseitigt werden und es darf hnmer nur soviel Vulkanisierfliissigkeit mit vollig 
wasserfreiem LOsungsmittel hergestellt bereit stehen, als gerade notig ist. Die Verwendbarkeit 
des am besten in Fla.schen aufbewahrten Chlorschwe(els, die man durch Auflegen eines Stfickes 
Asbest, weiter einer Hartgummiplatte und schlieLllich eines beschwerenden Metallstfickes ver
IlchlieLlt, lii.Llt sich am leichtesten dadurch erkennen, daLl sich das reine Praparat zu 5% vollig 
kIar in vollig wasserfreiem Benzin lost. Trfibt sich der Chlorschwefel, so kann man ibn durch 
Destillation nach Zusatz von Schwefelblumen reinigen. Nii.here Angaben fiber seine Anwendung 
finden sich in Gummlztg. 23, 1043 und 1078-

trber die Kaltvulkanisation von Schlauchreparaturen mit einer Mischung, die aus 96,5% 
Tetrachlorkohlenstoff und 3,5% Chlorschwefel besteht, siehe E. Schmidt, Gummlztg. 30, 747. 

Um diinne Kautschukiiberziige auf Glas oder Porzellan zu hii.rten vulkanisiert man 
die Schicht zweckmii.Llig na.ch Techn. Rundsch. 1909, 634 durch Eintauchen in eine 5proz. LOsung 
von Schwefelchlorfir in Ather, worauf man die vulkanisierten Gegenstii.nde mit Alkohol wiischt 
und trocknet. Stets erfordert die Arbeit mit dem stechend riechenden, an der Luft gasformige 
SaIzsaure entwickeInden Schwefelchlorfir genaue Kenntnis des Materials und groLle Vorsicht. 

Nach A. Schenk, Gummlztg. 1913, 1782, kann man, um die schiidlichen Dii.mpfe zu vermeiden, 
den SchwefelkohleJlstoff bei der Kaltvulkanisation durch Benzin ersetzen, obne daLl die 
Produkte sich irgendwie von jenen unterscheiden, die wie iiblich vulkanisiert worden. 

In D. R. P. 88 238 wird empfohlen beim Vulkanisieren von Kautschuk mit Chlorschwefel 
als Verdiinnungsmittel statt des Schwefelkohlenstoffes oder Benzins Benzol in der Menge 
von etwa 100 Tl. auf 5 Tl. Chlorschwefel zu verwenden. 

Humphrey empfiehlt zur Vulkanisierung statt des Schwefelkohlenstoffes als LOsungsmittel 
ffir Schwefelchlorid Petroleum zu verwenden, das vorher durch Schiitteln mit 10% konzen
trierter Schwefelsaure und folgendes Destillieren des abgeg088enen ErdOies iiber Atzkalk 
und etwas Braunstein vollstii.ndig entwiiBsert werden muD. (Dingl. loom. 191, 87.) 

Zur Herabsetzung der Feuergefii.hrlichkeit des zur Kaltvulkanisierung dienenden Chlor
Ilchwefels setzt man ihm ein Mineralol (O,83~,885) zu. (D. R. P. 139829.) 

Nach D. R. P. 219 626 bedient man sich zur Vulkanisation von Kautschuk statt des Chlor
Ilchwefels der Wallllerstoffpersulfide, z. B. des rohen Produktes, wie es aus Natriumpoly
Ilulfid mit iiberschiissiger Saure erhalten wird. Als LOsungsmittel verwendet man solche, die eine 
langsame Zersetz~ des Persulfids begiinstigen, z. B. Acetqn und Schwefelkohlenstoff. 

Zur VulkanisatlOn des Kautschuks soU sich na.ch D. lL P. 137206 eine Ilchwefelhaltige 
Hydrocellulose eignen, die man erhii.lt (D. R. P.123122), wenn man bei gewohnlicher Tem
peratur Hydrocellulose in 24grii.dige konzentrierte Salzsaure bis zu breiartiger Konsistenz ein
rUhrt und langsam 70 kg Chlorschwefel zusetzt. Die sich triibende Masse wird graugelb und die 
Sulfohydrocellulose fallt beim Eintragen der Masse in Wasser als unlOsliches Pulver aus. 
Bei der Vulkanisation gibt dieser Korper langsam Schwefel an den Kautschuk ab, wii.hrend die 
Cellulose von der Gummimasse ebenfalls chemisch gebunden wird und so ein ausgezeichnetes 
Filllmaterial gibt. Diese Hydrosulfocellulose gibt auch ffir sich in Formen gepreLlt Gegenstii.nde von 
groLler Hii.rte, die die Farbe des Holzes besitzen, sich fettig anfiihlen und schwachen Glanz zeigen. 

Nach einer neueren Methode setzt man den Kautschuk zuerst der Einwirkung von Schwefel
dioxydgas und dann von Schwefelwasserstoff aus, wobei sich in der Masse freier Schwefel aus
scheidet, der schon bei gewohnlicher Temperatur die Vulkanisation bewirkt. Man kann durch 
Gewichtsbestimmuilg des aufgenommenen Gases den Vorgang genau verfolgen und erzielt neben 
hoher Zugfestigkeit den weiteren Vorteil, daLl man Teerfarbstoffe oder organische Fillistoffe, die 
gegen Hitze empfindlich sind, mitverwenden kann. (S. I. Peachey, Zentr.-BI. 1920, IV, 188.) 

Ein Verfahren zur Vulkanisat.ion von Kautschuk ist durch die Verwendung von Selen- oder 
Tellurhalogenverbindung gekennzeichnet, die sich an die Doppelbindungen anlagern und die 
Umwandlung des Kautschukmolekiils in ii.hnlicher Weise bewirken wie Schwefel. Man ver
arbeitet z. B. 20% Selenchloriir oder 25% Tellurchlorid, zweckmiLlig unter Zusatz von 
500% Benzin als Verdiinnungsmittel. Die aus Olen auf gleiche Weise erhaltenen Faktisarten 
werden nach der Behandlung verseift. (D. R. P. 280918.) 

. Nach einer Beobachtung von I.Ostromyslenski fiberzieht sich chemisch reiner Kautschuk 
bel Anwesenheit von Feuchtigkeit unter Sa u erst 0 if auf n a h me, ii.hnlich wie ein Terpen 
(Isopren, Erythren), mit einer Lage eines wenig elastischen Stoffes, der mit dem unverii.nderten 
Kautschuk durch kaltes Walzen vermischt, bewirkt, daLl die Masse an der Luft erhitzt vul
kanisiert wird, sodaLl also diese Schicht einer unbekannten Substanz den Vulkanisationstrager 
darstellt. Die weitere Behauptung des Verfassers, daLl auch Nitrobenzol den Schwefel bei der 
Vulkanisation zu ersetzen vermag, ist na.ch P. Stevens nicht haltbar, wohl aber worden mit Di
und Trinitrobenzol, besonders mit Benzoylperoxyd, giinstige Erfahrungen gemacht. (Gummlztg. 
80, 1102.) 
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Door das Vulkanisieren' eines Kautschuk-Schwefelgemenges nur unter dem EinflWl des 
Lichtes mit AusschlWl der Wii.rme berichtet Seely in Dlngl. Journ. 179, 87. 

Zur Kautschukvulkanisation mit ultravioletten Strahlen verwendet man eine 
Heraeusla.mpe von 3,5 Amp. und 110 Volt mit 5 cm langer Leuchtrohre und bestrahlt die etwa 
13-20 cm entfernte Mischung aus Heveagummi mit 6% Schwefel in 3 proz. BenzinIosung auf 
einer durchsichtigen Quarzplatte wahrend 40 Minuten. Der Kautschuk bindet in dieser Zeit 
2,56% Schwefel. (D. B. P. 262 708.) Vgl. F. P. 477 204. 

Kautschukwarenbearbeitung und -oberflachenbehandlung. 
27. Kautschuklosung (-quellung), Losungsmittelriickgewinnung. Unloslicher Kautschuk. 

Nur Rohparakautschuk quillt, ahnlich wie Gelatine es in kaltem Wasser tut, mit einigen 
organischen Fliissigkeiten auf, und zwar nimmt die Quellungsfiihigkeit in der Reihenfolge: Ather, 
Xylol (Benzol, Toluol), Schwefelkohlenstoff, Chloroform und schlieLllich Tetrachlorkohlenstoff 
z u, Trichloressigsaure bewirkt in Konzentrationen iiber 1 % Beschleunigung und damit eine 
Erhohung des Maximums der Quellung. Nach seiner mechanischen Verarbeitung zerfallt der 
Kautschuk und lost sich in den organischen Fliissigkeiten so, wie Gummi arabicum in Wasser. 
(D. Spenze und G. D. Kratz, Z. f. Kolloide 11), 217.) 

Die hochste Quellung erreicht man beim Kautschuk mit der unentziindlichen Mischung 
gleicher Teile von Tetrachlorkohlenstoff und Schwefelkohlenstoff nach 24 Stunden, wahrend unter 
den einheitlichen Stoffen der Tetrachlorkohlenstoff allein die hochste Quellungszahl hat. Andere 
QuelImittel, z. B. Ligroin, ergeOOn kaum mehr aIs die Hii.lfte der Quellungswirkung. (A. Dubosc, 
Zentr.-BI. 1919, IV, 781).) 

Na.ch anderen Angaben ist das beste Quellungsmittel fiir Parakautschuk Schwefelkohlen
stoff und dann, in der Wirkung abnehmend, Chloroform, Toluol, Benzol, Tetrachlorkohlen
stoff und ErdOlbenzin; ein in jeder Hinsicht schlechtes Quellungsmittel ist der Ather. 
(B. Ditmar, Gummlztg. 1901), 831.) 

Die L 0 sl i c h k e i t der verschiedenen Kautschuksorten in Benzol, Schwefelkohlenstoff, 
Ather, TerpentinOl, Chloroform und Benzin ist nach Hanausek, Jahr.-Ber. f. chem. Techn. 1881), 
1143, vgl. Heeren, Mitt. des hannov. Gew.-Ver. 1876, verschieden groLl. Durchschnittlich IOsen 
100 Tl. der genannten Losungsmittel in derselben Reihenfolge: 48-52, 65-70, 60-68, 50-52, 
40-60, 30-80 Teile einer guten Kautschuksorte. Die LOslichkeiten in Ather, Chloroform, 
TerpentinOl und Benzin verhalten sich demnach etwa wie 2: 3 : 4 : 5 Tl. in je 100 Tl. 
LOsungsmittel. 

Dber die Loslichkeit verschiedener Kautschuksorten in Benzin siehe auch die Angaben von 
S. Axelrod in Gummiztg. 1901), 101)3. 

Uber vergleichende Untersl1ch:ungen betreffend die Giftigkeit verschiedener Losungsmittel 
der Kautschukindustrie (Benzin, Petrolather, Toluol und verschiedene Benzolsorten) wird nach 
Arbeiten von A. Pugliese in Chem.-Ztg. 1923, 1)8 berichtet. 

Zur Verbesserung der Plastizitat und Klebkraft von schlechtlOslichen natiirlichen Rohkaut
schuksorten behandelt man sie langere Zeit bei erhohter Temperatur zur bloLlen Umwandlung 
der koUoidchemischen Struktur des Rohstoffes mit Kautschuklosungsmitteln, die man nachtrag
Hch aus dem Gemisch ganz oder teilweise wieder entfernt. (D. B. P. 323782.) 

Zur Bereitung von Kautschuklosungen werden 6-8 Tl. wasserfreier Alkohol mit 100 Tl. 
Schwefelkohlenstoff gleichzeitig angewendet; zuerst wird auf den Kautschuk der Schwefelkohlen
stoff gegossen, und nachdem der Kautschuk aufgequollen ist, wird der absolute Alkohol nach
gefiiUt, wodurch eine klare Auflosung entsteht. (Dingl. Journ. 123, 888; vgl. 119, 218.) 

Zur Herstellung einer Kautschuklosung verfahrt man nach H. Norrenberg, Techn. Bundsch. 
1907, 163, in folgender Weise: Man iibergieLlt 50 g Kautschukstiickchen in einem weithalsigen 
Glas mit soviel Benzin, daLl sie eben bedeckt sind und setzt nach annahernd je 2 Stunden in dem 
MaLle Benzin zu, als der Kautschuk aufquellend das Losungsmittel absorbiert hat. Man erhalt 
so eine homogene, gelatinostl Masse, die sich numnehr gut verriihren und mit weiterem Benzin 
bis zu etwa 1 kg verdiinnen laLIt, ohne daLl Klumpenbildung erfolgt. Auf ahnIiche Weise verfiihrt 
man bei Anwendung anderer Losungsmittel, besonders des feuerungefiihrIichen Tetrachlorkohlen
stoffes. Diese KautschuklOsungen kommen als "Zementin" in den Handel, doch versteht man 
unter diesem Namen auch dicke Auflosungen von Celluloid oder Kollodiumwolle in Aceton, Amyl-
acetat oder Spiritus. . 

Zur HersteUung einer KautschuklOsung schneidet man 5Tl. Rohkautschuk in kleine 
Stiicke und weicht sie in 21/: Tl. warmem SchwefeIather auf. Wenn der Kautschuk fliissig ist 
fiigt man 21/: Tl. vorher erhitzten Firnis und nach erfolgtem Abkiihlen 5 Tl. erwarmtes TerpentinOl 
hinzu. Oder man lOst 6 Tl. feingeschnittenen Kautschuk in 121/: Tl. rektifiziertem TerpentinOl 
und 15 Tl. dickem SteinOl in einem Glaskolben auf dem Sandbad und vermischt dann mit 30 Tl. 
fettem, vorher erwii.rmtem Kopallack. (Andes, Chem. Bev. 1910, 101.) 

Zur HersteUung einer GuttaperchalOsung lost man Guttapercha in Benzol und setzt der Losung 
ein gleiche[:J Quantum Alkohol oder wasserfreien Holzgeist hinzu; die Mischung wird einige Sekunden 
lang gut umgeriihrt und eine kurze Zeit lang ruhig beiseite gestellt, worauf die klare Losung, 
die dann zum Gebrauch geeignet ist, abgegossen wird. (Pharm. Zentrh. 1860, 49.) 



Kautschukverarbeitung. 33 

Auch Kreosotole eignen sich nach E. P. 11 871/1886 ala Kautschuklosungsmittel. 
Zum LOsen von Kautschuk bedient man sich nach D. R. P. 18807 der vierfa.ch~ Menge 

von Braunkohlenteerol, das bei 250-300° siedet, liiJ3t dann 8 Tage ruhig stehen und ver
mischt die ga.llertige Masse mit einem schwer fliichtigen Kohlenwasserstoffe (Vulkanol), his 
eine gleichmiiJ3ige, klare, fadenziehende Fliissigkeit e~tsteht. 

W. LaseeUes empfiehlt in Gummlztg. 1890, Nr. 9, ala LOsungsmittel fiir Kautschuk ein Ge
menge von 92-96 Tl. Benzol mit 8-4 Tl. Eucalyptusol. Es gehen 15-20% Parakautschuk 
in LOsung. Kautschuk lost sich ferner auch leicht in schmelzendem Naphthalin, in hei13em 
Leinol und in Lavendelol. 

Zur Herstellung diinnflUssiger und daher leicht aufsaugbarer Kautschuklosungen lOst man 
na.ch D. R. P. 206888 4: g ParakaatschUk in 100 g Tetrachlorkohlenstoff und fUgt in der 
KiiJte langsam eine LOsung von 0,4: g J od in 100 g Tetra.chlorkohlenstoff hinzu. Die ziihfliissige 
Losung wird diinn, verliert ihre Klebrigkeit, ist filtrierbar und bildet beim Verreiben einen 
festhaftenden, elastischen Uberzug, der nicht abreibbar und nicht klebrig ist. Die Fliissigkeit 
eignet sich zum Jmprignieren von Geweben und dient auch an Stelle der Gummihandschuhe 
ala schiitzende Hand umhiill ung. 

Zur Herstellung einer etwa 3proz. KautschuklOsung verwendet man na.ch D. R. P. 211186 
2,51 symmetrisches Dichlorithylen auf 100 g zerkleinerten Rohkautschuk; das neue LOsungs
mittel lOst besser ala Chloroform und Athantetra.chlorid, ist ebenfalls nicht brennbar und bildet 
seines niedrigen Siedepunktes wegen (55°) leichtfliissige Losungen. VgI. A. P. 910620 und E. P. 
19688/1904. 

Zur Herstellung von Harz-, Faktis- und RohkautschuklOsungen sowie von zur Regeneration 
geeigneten AltkautschuklOsungen setzt man der Harz- bzw. Kautschuklosung Naphthensiuren 
und solche mit ihnen mischbare Fliissigkeiten zu, die auf Kautschuk fillend wirken, die Ver
unreinigungen jedoch in LOsung halten. Zur Entfernung der Naphthensii.uren kann man sie ent
weder "abdestillieren oder in ihre Alkalisalze iiberfiihren, die man dann durch Waschen mit Wasser 
abtrennt. Man erhilt so Klebmittel, FirniBBe oder Lacke, bzw. bei der Regenerierung von Alt
kautschuk Produkte von den Eigenschaften des Rohkautschuks, die siimtlich vollig sterilisiert 
sind, da die Naphthensiuren antiseptisch wirken. (D. R. P. 218226.) 

Man bleicht eine Benzol-Kautschuklosung nach D. R. P. 201121 durch Erhitzen mit einer 
8J?l'oz. wiBBerigen LOsung von Natriumsulfit im Vakuum bis zur Verfliichtigung der LOsungs-
IDlttel. . 

Na.ch Benzinger, DlngL lourn. '187,210, solI man die Klebrigkeit einer eingetrockneten Kaut
schukober£liche, die man durch Ausgie13en einer KautschuklOsung erhilt, beseitigen konnen, 
wenn man dieser LOsung z. B. von 1 Tl. Kautschuk ipll Tl. TerpentinOl etwa 1/. Tl. einer hei13en 
konzentrierten wii.sserigen Losung von Schwefelleber zugibt. 

· Zur Herstellung von starkklebenden KautschuklOsungen aus HandeIskautschuksorten, 
dIe schwerlosIich sind oder schlecht klebende LOsungen geben, erhitzt man diese Produkte bis 
~um SChmelzpunkt und hoher unter dem Druck etwa einer Atmosphire bei Luftgegenwartt z. B. 
m Trockenschrinken oder Vulka.nisationskesseln, wodurch die Kautschuksorten in den iibJichen 
LOsungsmitteln 100Iich werden. (D. R. P. 881 081.) 
· Zur Entfernung der LOsungsmittel von getrinkten Kautschukwaren extrahiert man jene, 

die unter einer oberflichlich gebildeten Haut zuriickbleiben und nur schwer entfernbar sind, 
mitteIs BenzoIs, AlkohoIs oder Acetons. (D. Repony, Zentr.-BL 1920, n, 808.) 

Die Wiedergewinnung von LOsungsmitteln bei Maschinen der Kautschukindustrie bespricht 
P. Hoffmann in Kunststolfe 6, 121 und 184. - S. a. Bd. n [320] • 

. Uber die Einrichtungen zur Beseitigung von Benzindiimpfen in den Kautschukwarenfabriken 
benchtet H. Many in Genie elva uno, 304. 

Um Kautschuk unloslich zu machen kocht man die Masse nach E. P. 23629/1912 in einer 
wisserigen PerboratlOsung. 

28. Kautschukwaren: Bille, Platten, Faden, Reiten, Walzen usw. 

R Taubert und Frank, Maschinen fiir die Fabrikation von Gummiwaren. Bellin 1913. -
egler und Frank, Die Fabrikation des BereifungsmateriaIs. Berlin 1913. - Benz und Frank, 

Kautschukisolierte Leitungen. Berlin 1914:. - Scharffenorth, Die Reparatur von Automobil
pneumatiks. Berlin 1913. - Esch W., Der Gummitechniker, Hamburg 1910. 

Ratschlage zur okonomischen Produktion von Kautschukwaren und zur Nutzbarmachung 
vVon Fabrikabfillen, zur besseren Ausnutzung der Maschinen und Krifte, zur Ausfiihrung schneller 
. ulkanisation, Sparsamkeit im Gebrauch der Formen und zur Aufarbeitung des Abwassers finden 

slCh i~ India Rubber loum. 69, 102. 
· DIe nun folgenden Vorschriften Bollen nur Anhaltspunkte sein und einige Hinweise auf 

Llteraturstellen bringen, im iibrigen muB natiirlich auf die Spezialliteratur verwiesen werden . 
. Zu gro13er Geha.1t von Gummispielwaren an Schwermetallsalzen, besonders Zink und vor 

fllem Blei, ist vollig unzulii.ssig. Man kann iibergro13e Mengen an Schwermetallen leicht dadurch 
estste~en, da13 man die Waren in Wasser legt: stark beschwerte Spielwaren sinken zu Boden. 

289 DIe Fabrikation hohler Kautsch ukbii.Ue beschreibt P. Hoffmann in Kunststorre 3, 243, 
und 808. 

Lan g e. Chem.·techn. Vorschriften. 3. Aufl. III. Bd. 3 
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Um Kautschukspielbille dauemd in gespanntem Zustande zu erhalten bringt man in 
die wie iiblich aus 4 Kugelzweiecken geformten Biille vor dem Vulkanisieren ein Gemisch ii.qui
valenter Mengen von salpetrigsaurem Alkali und Ammoniumchlorid, die bei der Vulkanisations
temperatur unter Stickstoffentwicklung zur Zersetzung gelangen. Das Gas treibt dann die 
Ballwandungen an die Vulkanisierform und erhii.lt den Ball auch nach der Vulkanisierung in 
Spannung. (D. R. P. 46381.) - S. a. Schwammkautschuk [29]. 

Die Herstellung der Gummiballons durch Eintauchen eines Holzdomes, dessen Volum 
um etwa l/ao kleiner ist als jenes des aufgeblasenen Ballons, in eine Losung von 1 Tl. Parakaut
schuk in 30 Tl. wasserfreiem Benzin vom Siedepunkt 70° unter Hinzufiigung fettlBslicher Teer
farbstoffe ist in Techn. Rundsch. 1909, 810 beschrieben. Man vulkanisiert nach Erstarren des 
Hii.utchens in einer LOsung von 1-2 Tl. Chlorschwefel in 50 Tl. Schwefelkohlenstoff. , 

Zur Herstellung elastischer Behii.1ter taucht man passend geformte Drahtgeflechte nach 
D. R. P. 43 407 in eine warme, dickfliissige Mischung von 60 Tl. Guttapercha, 25 Tl. Kolophonium, 
8 Tl. Kollodium, 5 Tl. Chlorwasser, 2 Tl. Weingeist und RuJ3 oder Braunstein und lii.Llt den Uberzug 
erhii.rten. 

Uber gummierte Stoffe, besonders iiber die Herstellung der Patentgummiplatten, siehe 
die Abhandlung von G. Hiibener in Kunststoffe 1913, 441. 

Der sog. Patentgummi wird aus Kautschuk, Faktis und Farbstoff hergestellt, die man in 
M$stikator durchknetet und in Plattenform gefrieren lii.Llt. Man vulkanisiert die Platten dann 
durch Vulkanisieren in einer Losung von Schwefelchloriir; die Art des Losungsmittels fiir das 
Chloriir ist hierbei insofern von Wichtigkeit, ala es den Griff der Ware beeinfluJ3t. (F. Frank, 
Zeitschr. f. angew. Chem. 1909, 44.) 

Zur Imitierung der bekannten Itplatten (Asbestgummiplatten), und zwar zur Herstellung 
eines wirklich guten Produktes, soIl man nach Gummiztg. 26, 1639 ein Gemenge von 20 kg Ike
lembs, 5 kg Bleiglii.tte, 10 kg Schwerspat, 5 kg Japanischrot, 60 kg kardierter Asbestfaser Crude II 
und 150 kg Benzin verwenden. Aus de~elben Mischung wird unter Zusatz der den gewiinschten 
Farbton gebenden Farbe auch die Decke hergestellt. Vgl. Gummiztg. 26, 1971., 

Uber die Herstellung von Gummifliesen, die sich als Bodenbelag zwar sehr teuer stellen, 
dafiir aber auch fast unbegrenzt haltbar sind, siehe Gummiztg. 21, 2. - Vgl. ferner Farbenztg. 
20,1206. 

Die Normalware fiir Kautschukflaschenscheiben soIl mindestens 60% Kautschuk und 
keinesfalls Faktis enthalten, da der Geschmack des Bieres auch bei Gegenwart von weniger als 
10% des Olkautschuks in der Mischung ebenso leidet, wie die Schaumfii.higkeit. Mineralische Zu
sii.tze, von denen Zinkoxyd am geeignetsteJl. ist, konnen bis zur Hohe von 30% mit verarbeitet 
werden. (G. Bode' u. K. Hembdt, Tagesztg. f. Brau. 1921, 322.) 

Zur Herstellung von Kautschukhii.utchen, die auf der einen Seite aus Kautschuk, auf 
der anderen, untrennbar von der ersten, nur aus Leim bestehen und die sich deshalb als Leder
iiberzug eignen, mischt man alkalisch gestellten Latex bei 70° mit einer LeimlBsung und dampft 
das Gemisch bis zur Hii.utchenbildung em. (E. P. 166 731.) 

Die Fabrikation billiger Kautschukstopfe,n ist in Gummiztg. 30, 166 beschrieben. 
Uber die Herstellung von Gummistopfen mit Asbestfiillung siehe D. Be P. 178 740. 

Uber Fabrikation der Gummibii.nder siehe Gummiztg. 1912, 1326. , 
Uber die Herstellung gummielastischer Gewebe, besonders der viereckigen und der runden 

Faden aus Kautschuk siehe GumD)iztg. 26, 1196. VgI. die Arbeit iiber Gummifaden von 
J. Sponar in Kunststoffe 4, 28. 

Zur Herstellung sehr diinner und elastischer weiLler Kautschukblii.tter verarbeitet man den 
Kautschuk auf der heiLlen Mischmaschine mit einem pulverformigen 'Gemenge von 80% Zink
weiLl, 40% Magnesia und 7% Schwefel bei 30-50°. (D. R. P. 176297.) 

Nach D. R. P. 32073 erzeugt man farbi~e Hii.utchen, die zur Dekorierung von Holz, 
Papier oder Metallgegenstii.nden dienen und die an diesen Materialien fest haften, durch Aus
gieLlen einer Kautschuk-Benzinlosung, die BleiweiLl und die entsprechenden Farben enthii.lt, auf 
die Oberflii.che eines Wasserbades, worauf man dieses bewegliche Farbenhii.utchen zur 
Erzeugung von Marmorierungs- oder Maserungseffekten mit einem Luftstrom behandelt. 

In Gummiztg. 26, 283 findet sich eine Arbeit iiber die Vorziige der Kautschukriemen und 
s e i I e im Vergleich zu Lederriemen fiir besondere Verwendungszwecke. 

Uber die Herstellung von Kautschukriemen und Transportgurten siehe Gummiztg. 30, 440. 
Die Herstellung der Kautschuktreibriemen nach wii.hrend des Krieges in Frankreich einge

fiihrten Methoden, die Art der Gewinnung bestmoglichster Produkte, die Ledertreibriemen an 
Widerstandsfii.higkeit gegen Feuchtigkeit und Staub iibertreffen, bespricht G. Panouillt)res in 
Caoutchouc et Guttap. 16, 9989. 

Zur Erzeugung von Kautschukkorpern fiir Transportzwecke, insbesondere von Transport
walzen, setzt man der Kautschukmasse auf der Mischmaschine bis zu 10% Glaswolle zu. 
(D. R. P. 292 808.) 
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Zur Ausbesserung von Balata- oder Kautschuktransportriemen verwendet man entweder 
eine sirupdicke LOsung von Guttapercha. in Schwefelkohlenstoff oder einen mit Glycerin oder 
Ricinusol geschmeidi~ gema.chten Kollodiumkitt aus Celluloidabfiillen und Aceton. (K. Micksch, 
Papierfabr. 17, 1087.) 

Pearson, H. C., Gummireifen und alles darauf Beziigliche. Bearbeitet von R. Ditmar, 
iibersetzt von R. Challamel. Wien und Leipzig 1910. 

Dber Herstellung der Gummimasse fiir Luftschlii.uche und Decken siehe A. P. 959650. 
Zur Herstellung einer Gleitsch~zmasse vulkanisiert man ein aus Kautschuk oder Kautschuk

ersatzstoffen und 3-4 rom langen R 0 13 h a are n, Schweinsborsten u. dgl. bestehendes Gemisch 
wie iiblich unter Schwefelzusatz. (D. R. P. 820628.) 

Nach D. R. P. 2884:18 legt man Rol3haarnetze in die Ka\ltschukmischungsmasse ein, um 
die Widerstandsfii.higkait der Reifen oder Gegenstii.nde zu erhohen. 

Das Aufvu1ka.nisieren von Le de r g Ie its ch ii t ze r n auf Vollgummireifen ist in Techn. Rundsch. 
1912, 490 kurz beschrieben. 

tJber den Ersatz von Kautschukreifen durch Leder-, Lederkissen und Gewebereifen siehe 
Jahr, KUDststolle 1918, 157 und 178. 

tJber die Herstellung von Gummiwalzen fiir Kopiermaschinen siehe Gummiztg. 26, 661. 
Vgl.: Etwas iiber Gummiwalzen (Gummiztg. 29, 7(2). 

Dber Herstellung von Wii.sche-Ausringwalzen und iiber das Schleifen von Gummi
artikeln in einem mit Glasmehl beschickten rotierenden Fal3 siehe Gummiztg. 83, 778. 

Die Herstellung nahtloser und transparenter oder Krystallgummiwaren beschreibt 
G. Hiibener in Kunststolfe 4, 241. 

Zur Herstellung geformter Gegenstii.nde fOOt man den Milchsaft von Kautschuk, Gutta
percha oder Balata unmittelbar in Formen, bringt die Gummisubstanz in ihnen zur Abscheidung 
und vulkanisiert die Gegenstii.nde gegebenenfalls. (D. R. P. 181 946.) 

Dber die Herstellung von Kautschukpflaster fiir Stral3en und Ful3gii.ngerwege durch Verlegen 
von Kautschukplatten in Zementmortel wird in Gummiztg. 29, 176 berichtet. 

Dber die Verwendung von Kautschuk a.ls Ersatz menschlicher Muskelgewebe oder 
Sehnenteile, ferner zur Austamponierung von Wunden bei Bauchoperationen, siehe Gummiztg. 
29, 905. 

Die Herstellung chirurgischer Gummiwaren beschreibt Meyer in Techn. Rundsch. 1918, 178. 
Dber Gummiwaren im Kriegsgebrauch siehe Gummiztg. 1917, 498. - Vgl.: Die Rolle des 

Kautschuks in der Militii.raviatik. (Ind. Rupp. World 52, 868); Verwendung von Kautschuk 
auf Un tersee booten (Ind. Rupp. World 52, (78). 

Dber Herstellung und Verwendbarkeit von Kautschukschuhsohlen siehe A. H. Kind, 
Metallurg. Chem. Eng. 1917, 72. Vgl.: Zur Geschichte der Gummisch uhfabrikation 
(Gummiztg. 29, 7(0). 

29. Kautschukschwamm. 
Dber S c h au m k aut s c h u k berichtet G. Hiibener in Umschau 19, 808. 
Dber Kautschukschwii.mme, ihre Herstellung mittels Chemikalien, die bei der Vulkanisation 

vergasen oder durch eingepre13ten Stickstoff oder durch zweckmii.Cige Verarbeitung des Milch
saftes und ihre Verwendung fiir Rettungsgerii.te, zum Fiillen von Kautschukschlii.uchen oder, 
wenn sie hoch vulkanisiert sind, als Ersatz fiir Ebonitvollplatten, siehe King, Caoutchouc et 
Guttap. 17, 10 459, 

. Schaumkautschuk ist ein physikalisches Gemisch von vulkanisiertem Kautschuk und 
StlCkstoff, den man in die erweichte und klebrige Kautschuk-Schwefelma.sse unter einem Druck 
v0l.l 400 Atm. einpreCt. Hebt man dann nach beendeter Vulkanisation den Druck auf, so ent
weIcht der gelOste Stickstoff und hinterliiCt den Kautschuk in so poroser, gequollener Form, 
daC er nunmehr das Fiinffa.che seines friiheren Volumens einnimmt. (Gummiztg.29, 401 und 453.) 

. Zur Herstellung von heiC vulkanisiertem Schaum aus Kautschuk, dem man evtl. Kiesel
g~, zerkleinerten Kork oder andere porose Stoffe zusetzt, vulkanisiert man die mit Schwefel ge
IDischte Masse heil3 unter sehr hohem Dberdruck eines permanenten Gases und lii.l3t den erhal
tenen Schaum unter diesem Dberdruck mehrere Stunden erkalten. Man erhii.lt so ein Fahrrad
Luftschlauchfiillmaterial, dessen spez. Gewicht etwa ein ZwOlftel des urspriinglichen betrii.gt, das bO ~chwer wiegt, als eine gleic~oCe Korkmasse, ferner die dreifache Auftriebskraft des Korkes 
!l&tzt und sichdaher zur Herstellung von Schwimmanziigen oder zur FOOung von Rettungs

rIngen eignet. (D. R. P. Anm. P. 25464, ID. 89 a. u. F. P. 430473.) 
Um Kautschukplatten poros zu machen, also zur Erzeugung von Kautschukschwii.mmen 
~ man als Treibmittel mit Erfolg Hefe verwenden. (Gummiztg.83, 778.) Die frei werdende 

ohlensii.ure treibt die Masse dann blasig auseinander. K 0 hIe n s ii. u r e ist es auch, die bei 
Anwendung von kohlensauren Salzen die schaumige Auftreibung der Kautschukmasse bewirkt. 

Zur Herstellung von Kautschukschwamm als Material zum Ausstopfen von Kissen, Matratzen, 
~off~n usw. vulkanisierte man friiher 48 Tl. Guttapercha, 6 Tl. Schwefelkalk, Schwefelantimon 
o er Jade andere Schwefelverbindung, 10 Tl. kohlensaures Ammoniak oder kohlensauren 

3* 
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Kalk und 1 Tl. Schwefel bei 150°. Um den aus diesen Produkten gefertigten Gegenstiinden einen 
firnisii.hnlichen Uberzug zu erteilen, wurden sie mit einer LOsung von Harz in kochendem Ole 
gerieben, bei 30° getrocknet und zuletzt poliert. (Elsners Chern. techno Mitt. 61, 88.) 

Nach einem Referat in Jahr.-Ber. f. chem. Techn. 1888, 1188, stellt man Kautsch uk
schwamm her durch Vulkanisieren eines Gemenges von Paragummi, Alaun, wolframsaurem 
Natrium, Borax, Campher, Ru13 und kohlensaurem Ammoniak oder SaImiak mit Schwefel. 

Zur Herstellung kiinstlicher Badeschwamme erhitzt man Kautschuk mit Ammonium. 
salzen und Schwefel und setzt nach D. R. P. 182289 zur Erhohung der Dauerhaftigkeit Leder
fasern zu. 

Nach D. R. P. 234662 wird schwammformiger Kautschuk hergestellt aus einer Masse, die 
man durch Verkneten von 10 ~ zerkleinerten Kautschukstiicken mit 1 kg Schwefel und 1 kg 
einer 22proz. Ammoniakiosung erhii.lt. Die gut gemischte Masse wirdmit Hilfe von Wasser
dampf 1 Stunde bei 4 kg Druck vulkanisiert; sie kann auch aIs Uberzug fiir Fahrriider. und Auto
mobilreifen dienen. 

Zur Herstellung von porosem, vulkanisiertem Kautschuk mischt man der Masse 10 oder 
mehr Prozente ungebleichte, lose, flockige Hoi z c e 11 u los e zu, die die spatere Verarbeitung 
und Vulkanisation der Masse nicht hindern, jedoch bewirken soli, daJ3 die fertigen Stiicke feuch
tigkeits-, besonders schweiJ3durchiassig werden. (D. R. P. 7828.) 

Zur Herstellung poroser Gummimischungen setzt man der Kautschukmilch wiihrend der 
Koagulation Stoffe zu, die sich durch Erhitzen oder durch Saurezusatz unter Freiwerden von 
Gasen zersetzen, ferner schwefelabgebende Korper und evtl. Sauren, worauf man die nichtgetrock. 
nete Masse ev. unter Zusatz von Beschleunigern vulkanisiert. Die Latexmasse kann auch auf 
Geweben u. dgl. aufvu1kanisiert werden. (D. R. P. 321092.) 

Man kann bei Herstellung von Kautschukschwammen dem zu verarbeitenden festen oder 
gelOsten unvulkanisierten Kautschuk neben Schwefel auch solche Stoffe zuf\ihren, die beim Er
hitzen auf die Vulkanisationstemperatur unverandert bleiben und diese Fiillkorper nach erfolgter 
Vulkanisierung durch Auswaschen, bzw. Auslaugen wieder entfernen. (D. R. P. 142869.) 

Uber die Fabrikation von Badeschwammen aus Kautschuk durch Zusatz von Alkohol oder 
Amylacetat zu der mit Schwefel und Kreide durchgearbeiteten Masse siehe Prometheus 1911, 807. 

t.l'ber die Fabrikationder Gummischwamme mit einem Blahmittel, das aus einer Losung 
von 10 g Amlin, 20 g Amylacetat und 200 g Wasser in 1 kg 90proz. Spiritus besteht, bei einer 
Grundmasse von 4,6 kg Para, 0,6 kg 2% freien Schwefel enthaltenden GoldschwefeIs, 900 g 
Schlemmkreide, 10 g Kalk, 300 g Schwefel, 200 g kohlensaurer Magnesia, 1,5 kg Lithopon, 790 g 
ZinkweiJ3, je 400 g Schwerspat und Weizenmehl und je 150 g Oliven-undRicinusolsieht'H.Llnde
mann in Gummlztg. 28, 800. Durch Behandlung der geformten Kautschukmasse mit RicinusOi 
erzielt man schonere Farbe, groJ3ere Weichheit und innigeren Zusammenhang der kiinstlichen 
Scbwamme. V gl. Gummlztg. 28, 1797. 

Schwammgummin erhii.lt man durch Vermischen von 15 Tl. Parakautschuk, 15 Tl. Kaut· 
schukregenerat, 13 Tl. Schwefel, PI. Tl. Magnesiumcarbonat und 9 Tl. ZinkweiJ3 mit einem fliicb· 
tigen Mineralol und folgende Vulkanisation. (A. P. 1422884.) 

"Ober Gummischwamme und ihre Behandlung wird in Gummlztg. HU8, 1060 berichtet. 

30. Kautschukschlauche, Einlagen, Ersatz. 

"Ober die Herstellung der Gummischlauche siehe Gummlztg. 80, 788. 
Uber die Zusammensetzung und Behandlung der im Fabrikbetriebe verwendeten 

Gummiwaren berichtet F. GroBmann in Chern.-Ztg.1912, 417 und 447 und bringteinige Vorschriften 
zur Herstellung der verschiedenen Schlaucharten, Stopfen und Schwammgummikorper, die aus 
W. Esch, Der Gummitechniker, Hamburg 1910, entnommen sind. Im al1gemeinen vertragen 
Gummischlauche eine Temperatur von 120---130°, wiihrend iiber 150° eigene HeiJ3dampf
schlaucbe verwendet werden sollen, die man aus 15-40% Rohkautschuk, 1-3% Schwefel, 
0---30% regeneriertem Altgummi, 0---10% Bleiglatte, 30% Lithopon oder ZinkweiJ3 und 20---30~ 
Schwerspat oder Talkum herstellt. Gewohnliche Wasserschla.uche erhii.lt man z. B. aus 30 Yo 
Robkautschuk, 35% regeneriertem Altgummi und je 2,5% Schwefel und Magnesia usta. Durch 
Verringerung der Menge des Altgummis und Erhohung jener des Rohkautschuks erhalt man einen 
sa.urefesten, umgekehrt aus 20% Rohkautschuk, 75% regeneriertem Altgummi Wld 5% Schwefel 
einen laugenbesta.ndigen Gummischlauch. Beziiglich der weiteren Vorschriften, auch zur 
Herstellung gefarbter Schlauche, sei auf das genannte Werk verwiesen. 

Zur Herstellung von SchIauchen fiir Verwendung in der Essigsaurefabrikation bewiihren 
sich nach Gummlztg. 26, 868 (vgl. S. 2077) am besten Gemenge, die etwa 35% NaturasphaIt 
enthalten, wahrend natiirlicb Jede mineralische Beimengung wie Kreide, Zinkoxyd und Lithopon 
wegfallen, ebenso wie auch jeder Zusatz von Faktis unterbleiben mul3. [28.J . 

Zur Herstellung von Gummischlauchen mit Gewebeeinlagen umflicbt man einen Gummi. 
schlauch mit einem Gewebe, umgibt ihn dann mit einem Kautschukblatt und umpreJ3t ihn mit 
Blei, so daJ3 beim folgenden Vulkanisieren durch den im Schlauch vorhandenen Fliissigkeitsdruck 
und den Gegendruck des BleimanteIs Gummilage und Gewebe untrennbar vereinigt werden. 
(D. R. P. 101198.) 
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Nach D. B. P. 288418 verwendet man statt der iiblichen Einlagen aus Geweben, die den 
Nachteil haben, da.Ll sie die Masse leicht in Schichten trennen, RoLlhaarnetze, die die Festigkeit 
der Kautschukgegenstinde bedeutend erhohen ohne eine Schichtentrennung zu bewirken. 

Na.ch D. B. P. 84991 umwickelt man die Gummischliuche zum Schutz mit Meta.llblittern, 
bringt eine weitere Gummilage auf und vulkanisiert. 

Um auch gewohnlichen diinnwa.ndigeJi. Kautschukschlauch als Saugschlauch verwenden 
zu konnen, zieht man ibn iiber einen Glasstab und umwickelt ibn nunmehr in Spiralform mit 
diinnem Eisendraht. Entfernt man dann den Glasstab, so verhindert die miLlig weit gewickelte 
Eisenspirale das Na.c~ben des Materials nach irgendeiner Breitendimension unter dem Einflusse 
der von auLlen lastenden Luft. (v. Heygendorff, Chem.-Ztg. 1907, 1198.) 

'Ober Ersatz von Gummischliuchen durch Metal1schliuche, die man aus um einen Dorn 
gewickelten Meta.llstreifen herstellt, siehe Zeltschr. f. Blerbr. 48, 107. 

Die sog. Sonjatinschliuche werden nach einem besonderen Verfahren aus der bekannten 
Buchdruckwalzenmasse (Leim und Glycerin), Bd. II [604] und verschiedenen Zusa.tzen 
hergestellt. Sie eignen sich nach I. Traube fiir die meisten Zwecke, fiir die bisher Kautschuk
schliuche verwendet worden, sie sind Bogar fiir Gase wesentlich undurchl8ssiger als Kautschuk 
und werden selbst na.ch Jahren nicht briichig. Die Schliuche sind hitzebestindig, halten in 
iibersponnenem Zustande groLlere Drucke aus als Kautschukschliuche, eignen sich zum Durch· 
leiten von Petroleum und Benzin und sind, wenn auch natiirlich diesa Verwendungsart nicht zu 
empfehlenist, als Wasserschlauche benutzbar, wenn man sie mit einem sehr elastischen Lack 
iiberzieht. (Chem.-Ztg.88, 197.) 

Als Ersatz fiir Kautschukschliuche eignen sich nach E. Schepelmann besonders priparierte 
Schlagadern, die einen wertlosen Abfallstoff der Schlachthofe bilden. Man gerbt die lliakal. 
arterien mit Lohe oder Tannin und bewahrt die Schlauche in Formaldehyd, Alkohol oder w8sse· 
riger Jodlosung auf. (Miinch. med. pharm. Mitt. 19J6, Heft 1-7.) 

Ein einfa.ches Laboratoriumshilfsmittel zum Dichten von Schlauchverbindungen an Gas· 
rohren und zorn luftdichten StopfenabschluLl ist gewohnlicher, mit Wasser zu einer bildsamen 
Masse angema.chter Ton. (F. Kraze, Chem.-Ztg. 1908, 819.) 

SI. Kautschukwaren fiirben, appretieren, ·verzieren. 
Kautschuk liLlt sich im Sinne der Gewebefiiorberei nicht fiiorben, d. h. es gelingt nicht eine 

Verbindung zwischen Farbstoff und Material so herbeizufiihren, wie bei Farbstoff und Textil. 
faser, sondern man kann der Masse nur wii.hrend des Mischens trocken oder in Gegenwart von 
LOsungsmitteln Pigmentstoffe einverleiben, die, in der Kautschukmasse feinst verteilt, das Bild 
einer gefiiorbten Ware geben. Die zu wii.hlenden Pigmente mUssen natiirlich gegen Hitze, Schwefel 
und IjIoUdere Einfliisse des Vulkanisationsprozesses widerstandsfii.hig sein und diirfen keine kaut· 
schukschidlichen Bestandteile enthalten. Eine der Textilfiiorberei iihnliche Fiiorbung der Kaut· 
schukwaren wird erzielt, wenn man KautschuklOsungen mit in demselben LOsungsmittel loslichen 
Farbstoffen verriihrt, die Gegenstinde formt und das Losungsmittel dann vertreibt. (E. W. Lewis, 
Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 1907, 628.) 

Na.ch R.'Dltmar hingt die Firbbarkeit des Natur· und Kunstkautschuks inersterLinie 
von der Komposition der Mischung abo Verwendbar sind von Teerfarbstoffen nur jene, die gegen 
die Vulkanisation bestindig sind, und unter diesen eignen sich vor allem alle organischen Farb· 
stoffe mit hohem Molekulargewicht und Neigung zur Bildung kolloidaler LOsungen, besonders 
die Antrachinonkiipenfarbstoffe. In Gummlztg. 4, 86 stellt Verfasser eine Reihe dieser Farbstoffe 
zusammen, die er auf ihre Verwendbarkeit fiir weiLle Weich. und Hartgummimischungen gepriifl 
hat, und nennt auch Teerfarben, die Zinnober und Goldschwefel ersetzen konnen. (Kunststoffe 
10, 181 und 11, 204.) 

Zum Farben des Kautschuks kann man sich nach F. P. 400667 der Farbstoffe der Thio
indigo-, Indanthren- und Pyranthrenreihe, ferner gewisser Azofarbstoffe (Helioechtrot) bedienen, 
die hitzebestindig sind. Sie werden der Kautschukmasse oder dem Ebonit in der Menge von 
6-8% vor der bei 1700 erfolgenden Vulkanisation zugegeben. 

Nach Versuchen von I.Ostromyslenski zersetzen sich organische Farbstoffe in Gegenwart 
von Schwefel bei Vulkanisationshitze weniger leicht, wenn die Erhitzung nur kurze Zeit dauert, 
sodaLl man also beim Fiiorben des Kautschuks in der Masse mit geeigneten Teerfarbstoffen ent
wooer die Vulkanisation beschleunigen oder die Temperatur erniedrigen muLl. (Gummlztg. 80, 
1129.) 

Nach F. P. 419 281 kann man dem Kautschuk die verschiOOensten unangreifbaren Farbstoffe 
beimengen, wenn man der Masse vor dem Vulkanisieren J od in Mengen von 1-200 Tl. beifiigt. 

Zur Herstellung buntfarbiger Kautschuktafeln preLlt man verschieden gefirbte Kaut
schukblatter zu einem Block zusammen, schneidet von diesem Streifen, preLlt und erhitzt diese 
in spiralformig zusammengedrehtem Zustande, vereinigt sie an ihren Enden zu Ringen und diese 
Ringe dann unter Aneinanderreihung durch Druck zu einem Hohlzylinder, von dem ~an dann 
plattenartige Streifen oder Bander abschneidet. Das Vulkanisieren erfolgt nach der Blldung der 
Ringe oder des Hohlzylinders. (D. R. P. 69007.) 
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Das Nachdunkeln der roten gewickelten Kautschukschlii.uche ist auf den Gehalt der 
Ware an Goldschwefel zuriickzufiihren, der bei der Vulkanisation nachdunkelt, vor aHem aber 
auf die Gegenwart von Eisenoxyden, die gegen Schwefel unbestii.ndig sind, besonders wenn gleich
zeitig Sauren mitwirken. Die mineralischen Mischzusii.tze miissen daher eisenfrei sein. Das Nach
dunkeln wei.Ller, mit Lithopon gefarbter Waren beruht auf dessen Gehalt an Bleiwei.Ll, ferner auch 
auf der Vulkanisationsart. (Gummiztg. 1920, 404.) 

In Gummiztg. 26, 724 ist in eingehender Weise die Appretur fiir gummielastische Waren 
geschildert. Auf die Arbeit, die auch die maschinellen Vorrichtungen behandelt, und schlie.Lllich 
kurz auf die Farberei und Druckerei der Waren eingeht, kann hier nur verwiesen werden. Er
wahnt sei, da13 die chemischen Stoffe, die man zur Erzielung von Glanz- und Mattappretur be
niitzt, im allgemeinen diesel ben sind, wie sie in der Textilappretur verwendet werden. Bd. II [806]. 

Uber ein Verfahren, um vulkanisiertem Kautschukstoff durch Aufstreuen von Kartoffel
starke ein samtartiges Aussehen zu geben, siehe D. R. P. 21518. 

Kautschukwaren erhalten nach E. P. 156469/1920 durch Zusatz von Glimmerpulver vor 
der Vulkanisation eine glanzende Oberflii.che. 

Zur Verzierung von Kautschukflii.chen bestreut man die nicht vulkanisierte, noch klebrige, 
geformte Kautschukmasse nach D. R. P. 77826 mit irgendeinem Fasermaterial (z. B. a-Oxy
cellulose), bedruckt in der Art, wie man beiIl\ Tapetendruck verfiihrt, vulkanisiert und iiberzieht 
evtl. noch mit einer diinnen Kautschuklosung. 

Zur Herstellung von Golddekorationen auf Gummiwaren iiberstreicht man die zu ver
goldenden Stellen nach Gummiztg. 26, 868 mit einer Losung von 5 g Borax in 70 ccm Wasser, 
legt auf die bestrichenen Stellen die entsprechenden Blattgoldausschnitte auf, driickt sie sanft 
an und trocknet bei etwa 30°. 

Uber Pre13vergoldung von Kautschuk- und Celluloidwaren siehe Gummiztg. 1915, 848. 
Urn Gummiwaren mit einer roten, glanzenden Farbe zu iiberziehen oder mit einer schim

mernden Oberflii.che zu versehen, werden die Gegenstii.nde, deren Wandstarke 1 rom nicht 
iiberschreiten darf, nach Gummiztg. 1911, 1848 zunii.chst vulkanisiert, gut gereinigt, in eine ent
sprechend gefarbte Losung von Paragummi getaucht und nach dem Trocknen in luftdicht ver
schlossenen Schrii.nken wahrend einiger Minuten der Einwirkung von Chlorschwefeldampf aus
gesetzt. 

Die Erzeugung eines hellgrauen Ausschlages auf schwarzen Gummiwaren durch Ver
wendung eines Schwefeliiberschusses unter Hinweglassung aller oligen, teerigen, asphalt- oder 
paraffinhaltigen Zusii.tze zur Kautschukmasse ist in Gummiztg. 26, 421 beschrieben. Nach S. 048 
wird diese feine Schwefelschicht auf kleineren Artikeln besser noch erzeugt durch Eintauchen in 
eine diinne Schwefel-Schwefelkohlenstofflosung. Man kann wohl dUrch Erhohung des Schwefel
gehaltes in der Fabrikationsmischung auf mehr als 15% unter evtl. Zusatz von Zinkwei13 als 
Vulkanisationsbeschleuniger in 1-2 Tagen einen schonen Ausschlag erzielen, doch wird hierbei 
die Haltbarkeit der Ware herabgesetzt. 

Zum Reinigen der kautschukhaltigen Flaschenscheiben, die aus billigem Gummi mit 
viel Faktis erhalten werden (s. dagegen (28], arbeitet man nach Gummiztg. 1918, 785 am besten 
in der Weise, daJ3 man die Ware in einem rotierenden FaJ3 etwa 1 Stunde mit 5proz. Natron
lauge wii.scht. Flaschenringe aus besserem Material konnen ebenso wii.hrend 10 Minuten in der 
Wii.rme behandelt werden, doch muJ3 man in beiden Fii.llen krii.ftig mit Wasser nachspiilen und 
die Gegenstii.nde dann unter Luftzufiihrung bei 20° trocknen. 

Uber das Reinigen und Farben von Gummimii.nteln siehe Seifens.-Ztg. 1916, 197. 

32. Kautschukwaren (Galoschen) lackieren, bemalen. 
Zum Bemalen ist sowohl der natiirliche,' als auch der vulkanisierte oder mit Zinkwei13 ver

mischte Kautschuk geeignet. Man iiberzieht den Gegenstand mit einem verriebenen Gemenge von 
feinstem Zinkwei13 und einer Kautschuk-Terpentinollosung, lii.J3t trocknen und trii.gt die Farben 
auf. (Polyt. Zentr.-BI. 1862, 415.) 

An der Luft eingetrockneter Olfirnis wirkt nicht ungiinstig auf Kautschuk ein, soda13 man 
Kautschukgegenstande zum Zwecke der Anbringung von Zeichnungen oder Verzierungen auf 
dem Umdruckwege mit den auf Papier oder Gewebe gedruckten Olfirnisfeldern oder -strichen 
iiberziehen kann. Zur Befestigung an der Kautschukoberflache geniigt es die Olfirniszeichnungen 
mit Benzol aufzuweichen und auf die ebenfalls erweichte Kautschukoberfla.che aufzudriicken. Nach 
den Angaben des D. R. P. 12090 sollen die Gegenstande erst nach Entfernung der Farbtrii.ger 
vulkanisiert werden. 

Urn Gegenstii.nden aus regeneriertem Gummi eine g I a t t e Oberflii.che zu geben, iiberzieht man 
die Gegenstande nach Vorbehandlung mit einer Losung von Elemiharz in Tetrachlorkohlenstoff 
mit Acetylcellulose. (D. R. P. 815842.) 

Zur Fabrikation von russischem Gummischuhlack erhitzt man reines, gut abgelagertes 
LeinO! in eisernen Kesseln wahrend einer Zeitdauer von 63 Stunden bis auf 260°. Hat man 2400 

erreicht, so laJ3t man einige Tropfen des eingedickten Oles auf einer Glasplatte erkalten. Es mull 
dann rubinrot sein und darf sich nicht krii.useln. Von diesem 01, das nach dem Fertigkochen 
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in Fiissern an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, erwarmt man 32,50 kg mit 1 kg Kolophonium_ 
Kalkgemisch und 30 kg franzosischem Terpentin durch 2 Stunden auf 120°, setzt dann 3 kg Schwefel 
zu und erhitzt auf 160°. Lii.J3t man nun zur Probe auf einer Glasplatte einen Tropfen des Lackes 
erkalten, so muI3 er sich schieben lassen ohne zu kleben. Nun wird der Lack mit dem Terpentin 
vermischt und muI3 mindestens 14 Tage abstehen. Bei guter Lagerung haIt er sich einige Jahre. 
Zur Herstellung des deutschen Gummischuhlacks wird das LeinOl in einem Kessel unter Luft
zufuhr ca. 3 Wochen auf 130° erhitzt, bis es das spez. Gewicht von 0,960 erreicht hat. In einem 
Kessel werden 95 kg dieses LeinOles, 8 kg feinst gemahlener Schwefel, 1 kg Kolophonium-Kalk_ 
gemisch mit Dampf von 4 Atm. durch 6 Stunden erwii.rmt, worauf man den Druck auf 5-6 Atm. 
steigert und wartet, bis der Lack ziih wird, urn ihn schliel3lich mit ca. 100 kg vorher priipariertem 
Terpentin zu verdiinnen und ablagern zu lassen. Zur Herstellung von amerikanischem Gummi
schuhlack werden 54 I eingekochtes LeinOl mit 4 kg bestem Harz und 1 kg Schwefel 2 Stunden 
lang auf 130° erhitzt. 13 kg von dieser Mischung werden mit 1,35 kg leichtem LampenruI3 auf 
der Farbreibmiihle gerieben bis der Lack gleichmiil3ig abfliel3t. Nun erfolgt entsprechtJndes Ver
diinnen mit Terpentin. Der Lack wird mittels eines weichen Pinsels auf die Gummischuhe auf
getragen und im Vulkanisierofeil. getrocknet. (Gummlztg. 29, 1164.) - Vgl. Bd. II [427]. 

Ein elastischer, nicht brechender Lack fiir Kautschukgegenstiinde (z. B. Gum mis ch uhe) 
wird nach Techn. Rundsch. 1910, 474, in der Weise hergestellt, dal3 man 3 TI. Kolophonium in 
3 TI. TerpentinOl warm lOst, ebenso 12 Tl. Schellack und 6 TI. Sandarak in 9 TI. 90proz. Alkohol, 
worauf man beide LOsungen vereinigt, 3 TI. venezianischen Terpentin hinzusetzt und die Fliissig
keit warm filtriert. Die zuzusetzenden Farbstoffe (Rul3, Zinkweil3, Pariserblau, Chromgelb, 
Zinnober usw.) werden vor der Zugabe mit Alkohol angerieben. Ein solcher Lack kann durch 
Zusatz von geringen Mengen einer Kautschuklosung in Benzin elastischer gemacht werden. 

Zum Lackieren von Gummiwaren bedient man sich nach Farbe und Lack 1912, 189 am 
besten eines langsam trocknenden fetten Firnisses, den man 1-2mal aufstreicht, worauf man 
nach dem Trocknen mit einem farblosen Lack lackiert, der in 4 Stunden so staubfrei aufgetrocknet 
sein muI3, dal3 die Gegenstii.nde verpackt werden konnen. Als Grundierfirnis wird, wie erwiihnt, 
ein dick gekochter oder geblasener, unverdiinnter Leinolfirnis verwendet, wii.hrend als "Ober
zugslack eine elastische Holzolkomposition dient, die man zweckmiil3ig dadurch priift, da13 
man den Lack auf Weil3bleeh aufgestrichen 3 Stunden bei 80° im Of en trocknen l8.l3t. Nach weiteren 
5 Stunden, wiihrend derer der Lack bei gewohnlicher Temperatur eintrocknen kann, darf kein 
Brechen der Schicht erfolgen. 

Nach F. Daum, Selfens.-Ztg. 1912, 902, wird ein Glanzlack fiir Gummischuhe und iii.hn
liche Gummiwaren hergestellt durch Vereinigen der drei LOsungen von: 100 TI. Rubinschellack 
in 1500 TI. Alkohol, ferner von 300 TI. Eisenvitriol in 1000 TI. dunklem Capillarsirup und schlie13-
lich einer dritten Losung, die man erhaIt, wenn man 250 TI. Blauholz und 350 TI. Galliipfelpulver 
in 200 TI. kochendem Wasser lOst, die Fliissigkeit zur Hii.lfte eindickt und filtriert. Der Lack 
kann beliebig mit Wasser verdiinnt werden und wird warm aufgetragen. 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1918, 206, wird ein schnell trocknenderGaloschenlack 
hergestellt durch Verschmelzen von 16 TI. syrischem Asphalt, 4 Tl. Hartharz, 10 TI. Firnis, 12 Tl. 
ollOslichem Nigrosin und 2 Tl. Paraffin bis zur LOsung, worauf man die Masse mit 67 TI. Schwer
benzin oder TerpentinOl verdiinnt. Aul3er diesem Prii.parat kBmen auch noch kautschukhaltige 
Leinollacke oder Schellacklacke in Betracht, wenn man von den teueren gefarbten Zaponlacken 
und den aus LeinOl und Pariserblau erhaltenen Blaulacken Bd. II [428] absieht. Ein kaut
schukhaltiger Leinollack wird z. B. erhalten durch Erhitzen von 10 Tl. Rohkautschuk oder reinen 
AbfaIlen mit 12 Tl. ausgeschmolzenem Angola- oder Kaurikopal und 40 TI. dickem, scharf trock
nendem Leinolfirnis auf 250°. Nach der Abkiihlung auf 150° fiigt man zur Erzielung besserer 
Trockenkraft 2 Tl. borsaures Manganoxydul hinzu, kiihlt die Schmelze weiter ab, farbt mit 2 TI. 
ollOslichem Nigrosin und verdiinnt mit 36 TI. TerpentinOl oder Schwerbenzin. 

33. Kautschukwaren auHrischen, geruchlos und weich machen, schmieren. 
Um Gummiwaren, die durch Ausschlagen des Schwefels auf der Oberfliiche hellgrau ge

worden sind, wieder das urspriingliche Aussehen zu geben, erhitzt man sie nach Techn. Rundsch. 
1918, 49 wii.hrend einer durch Versuche festzustellenden Zeit im Vulkanisierkessel auf 100--110°, 
also auf eine Temperatur, die unterhalb der Vulkanisiertemperatur liegt, und reibt sie nachtrii.glich 
mit Glycerin abo 

Ein anderer grauer Beschlag auf Kautschukwaren wird nach Untersuchungen von I. Scott 
durch einen Schimmelpilz hervorgerufen, der auf dem vulkanisierten Kautschuk gute Lebens
bedingungen vorfindet und die Ware allmiihlich zerstort. (Zentr.-BI. 1920, IV, 476.) 

Die von F. Ahrens aufgestellte Behauptung, da13 die sog. Paraflecken in reinen, vulka
nisierten, Kautschukmischungen nicht aus krystallisiertem Schwefel, sondern aus einem Netz
werk organischer Stoffe bestehen, widerlegt A. Wagner auf Grund seiner Untersuchungen, ebenso 
wie auch R. Ditmar diese Paraflecken als hoher oder nieder vulkanisierte Stellen der Kautschuk
masse auffal3t, die sich durch die Farbe von dem umgebenden normal vulkanisierten Produkt 
unterscheiden. (Chem.-Ztg. 36, 606 und 883, bzw. Z. r. Kolloide 11, 36.) 

Zur Entfernung des wei13Hchen Beschlages von roten Gummh~'ar,?n, dessen Ent
stehung hiufig dem iiberschiissigen Schwefel oder dem wii.hrend der FabrlkatlOn vel"wendeten 
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Talkum zuzuschreiben ist, kocht man die Gegenstii.nde nach Gnmmlztg. 1918, 786 in einer 5proz. 
LOsung von Natronlauge sus, bzw. wascht die Ware mit Naphths abo 

Als einzig wirksames Mittel zurVermeidung der Verfii.rbung roter gewickelter Gummi
schlii.uche oder snderer mit Eisenoxyd oder Antimonpentasulfid gefii.rbter Kautschukwaren 
kommt nur die Vermeidung jeder Beriihrung des Gegenstsndes mit Eisen in Betracht. Man 
arbeitet daher am besten in verzinnten oder aus Aluminium hergestellten Apparaten. Die rote 
Kautschukgrundmasse wird dann bei der Vulkanisation mit offenem Dampf ihre Farbe behalten. 
(B. Repony, Zentr.-BI. 1919, IV, 1066.) 

Nach einem eigenartigen Verfahren will 1. Macintosh, Dingl. lourn. 160, 287, Guttapercha
gegenstii.nde dsdurch widerstandsfii.higer gegen W ii. r me e in f Iii sse machen, daD er sie einige 
Sekunden bis mehrere Minuten in konzentrierte Schwefelsii.ure, dann in Wasser taucht und sie 
schliefllich erschopfend suswascht. 

Eine Masse zur Behandlung von Kautschukwaren besteht na.ch A. P. 1 422 116 sus Anilin 
und Bsumwollsa.menol. 

Um Kautschukgegenstii.nd~ von ihrem Geruch zu befreien, verwendet man nach S. Bourne, 
Bayer. Kunst- n. Gew.-BL 1867, 120 Tier kohle, in die man die Gegenstii.nde einbettet, worauf 
man die Behii.lter wii.hrend 6 Stunden in einen etwa 50--80° warmen Raum einstellt. 

Um Brsuerschlii.uche geruchlos zu machen, wascht man sie nach Gummlztg. 26, 704, 
zuerst geniigend mit Wasser sus, verschlieDt sie dann an einem Ende durch einen Holzpfropfen, 
fillit sie bis zu 3/, mit heiI3em Wasser, setzt I-P/. kg grobe Knochenkohle zu, verschlieI3t dann 
noch das andere Ende, lii.I3t den Schlauch so 12-16 Stunden liegen und spillt schlieI3lich mit 
Wasser aus. Die Knochenkohle kann wieder verwendet werden. 

. Um entvulkanisierten Kautschuk geruchlos zu machen, behandelt man das durch Auf-
10sen in SteinkohlenteerOl und folgende Fii.llung regenerierte Produkt in Knetmaschinen mit 
Losungen un terchlorigsaurer Salze, die man dann durch Waschen mit Wasser wieder beseitigt. 
(D. B. P; 126812.) 

Nach D. B. P. 80740 kann man die Rissebildung und das Hartwerden von Kautschuk
waren verhindem, wenn man die fertigen Gegenstii.nde in ein 100° warmes Paraffinbad taucht 
und sie dann bei 100° trocknet. 

Hartgewordene Gummistopsel kann man entweder durch einfaches Abdrehen auf der 
Drehbank oder dadurch wieder elastisch machen, daI3 man sie 10 Tage in eine 40--50° warme, 
5proz. Sodalosung einlegt, mit reinem Wasser spillt, die oberste allzusehr erweichte Schicht 
entfernt und nochmaIs mit lauwarmem Wasser wascht. (D. Essig-Ind. 28, 91.) 

Dagegen empfahl W. Hempel, Ber. d. d. chem. Ges. 1882, 914, hart gewordene Kautschuk
gegenstii.nde zunii.chst in einer Schwefelkohlenstoffatmosphii.re zu erweichen und dann in 
geschlossenen Gefii.I3en aufzubewahren, die etwas ErdOl enthalten. 

Um vulkanisierten Kautschuk weich zu machen, wird er nach E. P. 8987/1911 bis dicht 
unter die Vulkanisationstemperatur mit Leinol erhitzt. 

Zur Erzielung eines weichen Griffes bei Doppelware, die durch Guttapercha verbunden 
ist, verwendet man nach D. B. P. 188908 ein Seifenbad, das die Guttapercha erweicht, ohne 
sie zu losen. 

Zur Erhohung der Widerstandsfahigkeit von Kautschukgegenstii.nden legt man die Ware 
nach Schwed. P. 84006/11 in ein Bad, das aus Kollodium mit oder ohne Zusatz von 01 und Ter
pentinOl besteht. 

Kautschukstopsel lassen sich sehr leicht d u r c h b 0 h r e n und durchschneiden, wenn die 
dazu angewendeten Instrumente vorher in Kali- oder Natronlauge' getaucht werden. (Polyt. 
Zentr.-BL 1872, 1682.) 

Stoffe, die aIs Schmiermittel fiir Gummi dienen konnen, ohne ihn anzugreifen, sind nach 
Gnmmlztg. 26, 1089, in erster Linie Glycerin, Graphit und Tslkum, sber auch die wasser-
100lichen Ole und Seifen, wie such eine ganze Reihe der iiblichen, jedoch fettarmen Schmier
mittel, die ebenfalls hauptsii.chlich Graphit und Talkum enthalten miissen. 

Ala Ersatzmittel des zur Aufhebung der Klebrigkeit von Gummiwaren dienenden Talkums 
verwendet man in Fii.llen, bei denen es auf Farblosigkeit nicht ankommt, die fein zerkleinerten 
braunen Steinzellen des Korkes und erhii.lt so ein nicht faulendes, ausgiebiges Gleitmittel 
von grofler Wii.rmeisolierungskraft und Schwerbenetzbarkeit. (D. B. P. Anm. K. 64 180, KI. 89 b.) 

Das Festwachsen von Gummistopfen oder -schlii.uchen an Glas oder Metall lii.I3t 
sich durch einfaches Bestreichen mit Vaselin verhiiten, wii.hrend festgewachsene Stopfen dadurch 
gelOst werden, daD man sie stramm anzieht und in den so entstehenden Zwischenraum zwischen 
FlaschenhaIs und Stopfen einige Tropfen Wasser eintrii.ufelt. (F. GroBmann, Chem.-Ztg. 1912, 
U7 If.) 

Das Aufziehen der Kautschukschlauche auf Glas- oder Metallrohren erfolgt wesentlich leichter, 
wenn man dem sonst zu diesem Zwecke verwandten Glycerin etwa 30% Tslkum zusetzt, das 
na.ch dem Eintrocknen des Glycerins als schmierender Bestandteil zuriickbleibt. In Chem.-Ztg. 
1928, 72 finden sich nahere Angaben iiber die Relation der Dimensionen zwischen Rohren und 
dem aufzuziehenden Schlsuche und dessen Befestigung auf dem Rohre durch Umschniiren mit 
Bindfsden oder Draht. 
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34. Kautschukwaren la.gern, kOD,semeren. 

Nach E. Johanson, Pharrn. Zeltschr. f. RuBI. 1882, 828, bewahrt man Kautschukgegenstande 
zweckm~ig in geschlossenen Gefii.J3en auf, in denen man Ammoniak verdunsten liiBt. 

Nach Beobachtungen von' ThaI, Pharrn. Post, Wlen, die 15 Jahre zuriickreichen, werden Kaut
schukgegenstii.nde am besten in Zinkblechkiisten aufbewahrt, in denen sich Glasschalen mit 
festem Ammoniumcarbonat befinden. 

Zwn Lagern des Kautschuks bringt man ihn in mit Feuchtigkeit oder Erdoldampf ge
sattigte Luft und ~nn so sogar tiberarbeiteten Gummi bei tropischer Temperatur 6--7 Monate 
erhalten, wobei die Nachvulkanisation weiter vor sich geht, jedoch keine Oxydation oder Zer
setzung eintritt. (H. P. Stevens, Zentr.-BI. 1920, IV, 648.) 

Nach einem Referat in Cbern.-Zt.g. Rep. 1921, n hiilt sich kalt vulkanisierter Kautschuk am 
limgsten in mit Feuchtigkeit oder Petroliitherdampf gesattigter Luft. 

Nach L. Schwedes werden hartgewordene Kautschukschlauche wieder schmiegsam, wenn 
man sie in einem verschlossenen GefaB in einer Chloroformatmosphi:i.re hiilt. (Chern. Ztg. 
Rep. 21, 606.) 

Nach einem Referat in Chern.-Ztg. Rep. 1910, 172, werden Gummischlauche am besten in 
destilliertem Wasser aufbewahrt. Dann folgen, was Wirksamkeit betrifft, Kalkwasser, Iproz. 
SodalOsung, lOproz. wasseriges Glycerin, l/sproz. Carbolsaure usw. Vgl. Pohl, Gurnrnirnarkt 
1911, 508. 

Die Aufbewahrung von Kautschukschliiuchen unter Wasser wurde von Mareck schon in 
Dlngl. Journ. 289 (1881), 325, empfohlen. 

In Gurnmlztg. 26, 179, 221 u. 413 ist empfohlen, Pate n t gum mi ware n bei einer Temperatur 
von 2-6° in trockenen, gut durchliifteten Riiwnen zu konservieren. Der Gummi wird zwar auf 
diese Weise etwas steif, hiilt sich jedoch jahrelang. 

Nach einem Referat in Chern.-Ztg. 1923, 72 bewahrt man die Kautschukwaren, besonders 
um sie vor der zerstorenden Wirkung der Sonnenstrahlen zu schiitzen, in Papier verpackt 
in gleichmaBig temperierten 10-12° warmen Raumen auf. 

Vber die Lagerung von Gummifiiden und tiber den Schutz elastischer Gummigewebe vor 
friihzeitigem Zerfall siehe auch Gurnmlztg. 26, 945 und 946. Jedenfalls lassen sich allgemeine Grund
satze fiir das Lagern von Gummiwaren nur teilweise aufstellen und es muLl von Fall zu Fall je 
nach der Ortlichkeit und der Art der Kautschukgegenstande die geeignete Methode gew8.hlt werden. 
(Gurnmlztg. 80, 402.) _ 

Vber die Einwirkung der Kiilte auf Gummiwaren, besonders auf die Gwnmibereifung, 
siehe Gurnmlztg. 26, 738. Vgl. auch S. 754. . 

In Gurnrnlztg. 26,190 findet sich eine genaue Anweisung tiber die Behandlung von Gummi
manteln. Man solI den gebrauchten nassen Mantel sofort an einem luftigen Orte, ohne ihn der 
Sonnen- oder Ofenwi:i.rme auszusetzen, ausgebreitet aufhiingen und durch Liiftung dafiir sorgen, 
daB der Mantel moglichst schnell trocknet. Auch bei liingerer Nichtbeniitzung (z. B. im Winter) 
solI er nicht stark gedriickt, hiingend aufbewahrt und ofter geliiftet werden. Gummimiintel diirfen 
nicht gebiigelt werden, und man muLl sie vor der Beriihrung mit jeder Art Fettstoff (01, Parfiim), 
ferner mit den gebrauchlichen Mottenmitteln (Naphthalin, Campher) und vor groBer Kiilte be
wahren. Zur Reinigung nimmt man zweckmiiBig lauwarmes Seifenwasser unter Zusatz 
von etwas Ammoniak, reibt die Flecke nicht zu kraftig mit einem weichen Stoff ab und liiBt 
dann an der Luft trocknen. 

Nach D. R. P. 243248 bleiben Kautschukwaren weich und elastisch, wenn man sie mit einer 
wasserigen Emulsion von 3-5% Terpineol einreibt, der man zur Verhtitung des Entmischens 
Tragant, Gummi arabicwn oder ein wasserlosliches 01 beifiigt. 

Nach D. R. P. 221 810 und Zusatz 243346 besprengt oder impragniert man die zu konser
vierenden Gummiwaren z. B. mit einer 10proz. Dimethylanilin- oder mit einer 3proz. Chino
linlOsung in Benzol. Pnewnatikmiintel werden innen und auBen mit einer solchen Losung be
strichen, worauf man vor der Verwendung und vor dem Talken gut trocknen liiBt. (S. F. GroBrnann 
in Chern.-Ztg. 1912, 1178 •. ) 

Nach Gurnrnlztg. 26, 705 werden warm vulkanisierte Handschuhe in Blech-, kalt vul
kanisierte in Holzkisten versandt, wobei man zweckmiiBig das die Wi:i.rme schlecht leitende 
Torfmehl als Packmaterial beniitzt und die Waren moglichst wenig gedriickt einlegt. 

Wahrend des Lagerns hart und brtichig gewordene Kautsch ukringe werden wieder ver
wendbar, wenn man sie 4 Stunden in etwa 50° warmes, oder 24 Stunden in Paraffinol von ge
wohnlicher Temperatur einlegt. Die Ringe werden dann abgetrocknet und zweckmiiBig in Wiirme
kasten noch etwa 1 Stunde auf 110-115° erhitzt. Dies gilt jedoch nur fiir Ringe aus gutem 
Material, die also neben Kautschuk und Schwefel hochstens 15% mineralische Fiill- und Farb
stoffe enthalten, wiihrend die Produkte, die unter Mitverwendung von minderwert.igem Faktis, 
viel Schwefel, sauerstoffhaltigen Stoffen usw. fabriziert wurden, bei diesem Verfahren zerstort 
werden. (Techn. Rundsch. 1905, 112.) Es sei darauf hingewiesen, daB Gummiwaren, die nach 
langerem Lagern hart und brtichig geworden sind, die also Sauerstoff aufgenommen haben, durch 
kein bekanntes Mittel wieder weich und gebrauchsfii.hig gemacht werden konnen. . 

Vber A ufbewahrung von Gummigegenstiinden fiir militi:i.rsanitiitliche Zwecke slehe das 
Referat in Pharrn. Zentr,lJ.. 1911, 682. Hartwerdende Kautschukgegenstiinde werden mit Aus-
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nahme der elastischen Binden zur Auffrischung in 400 warmem Wasser gewaschen, das 5% 
Salmiakgeist enthilt. Nach 15 Minuten werden die Gegenstinde ebenso unter Kneten und Walken 
in einer 40° warmen, wisserigen Glycerinlosung weiterbehandelt. Die Gegenstinde mUssen, urn 
Schimmelbildung zu vermeiden, vollstindig getro<l.~et in Schrinke gelegt werden, wo sie vor 
der Einwirkung direkten Sonnenlichtes geschiitzt sind. Weitere Vorschriften zur Konservierung 
von Gummiwaren in Militarlazaretten finden sich in Chem.-Ztg. 1912, 447. 

Bei der Aufbewahrung von Gummiwaren erweist sich nach Droste direktes Sonnen
licht als das schiidigendste Moment, wihrend Luft in trockenem Zustande die Ware kaum an
greift. Hauptbedingung fiir die Lagerfihigkeit ist aber in erster Linie die gute Qualitit der be
treffenden Ware. (Pharm. Ztg. 60, 828.) 

Unvulkanisierte Gemische, die beispielsweise auf Vorrat hergestellt und allmii.hlich auf
gearbeitet werden, darf man keinesfalls dem Lichte aussetzen. Besonders Gemische mit 
hohem Gehalt an Mineralstoffen werden viel starker angegriffen, als solche aus reinem 
Kautschuk und Schwefel. Am schidlichsten wirkt direktes Sonnenlicht, das jedoch sofort wir
kungslos wird, wenn es vorher rotes Glas durchdringen muLt Indirektes Sonnenlicht wirkt zu 
etwa 65%, Werkstittentageslicht zu 12% und elektrisches Licht nur zu 11/1-1 % ungiinstig, 
bezogen auf Sonnenlicht. (B. Bepony, Zentr.-BI. 1919, IV, 669.) 

Das Briichigwerden des Kautschuks beruht auf der Einwirkung der Luft und des Lichtes. 
Man kann daher Kautschukwaren dadurch weich erhalten, daJ3 man sie mit Gelatine oder ihnliche 
Kolloidkorper und Glycerin enthaltenden Massen iiberzieht, die iiberdies lich t und urchlissige 
Stoffe enthalten. (D. R. P. 210 116.) 

'Ober die Lagerung von Kautschukwaren siehe auch Gummlztg. 1921, 1016. 

35. Kautschuk· und kautschukhaltige Kitte. - Hufzement. 
tJber Klebmaterialien in der Kautschukindustrie siehe Gummlztg. 26, 1812; vgl. ferner (27). 
Verschiedene Vorschriften fiir Kautschuk enthaltende Leime, die meist aus Schwefelkohlen

stoff, Leinol, Holzteer, Schellack, Fiillmittel und organischen LOsungsmitteln in wechselnden 
Mengen zusammengesetzt sind, finden sich in Caoutchouc et Guttap. 17, 10100. 

Ein der Nisse widerstehender Firnis (Kitt) wird aus Kautschuk und rohem, bzw. fiir bessere 
Waren aus destilliertem HarzOl, bzw. als wasserbestindiger Universalkitt durch Zusammen
schmelzen von gleichen Teilen gewohnlichem Pech und Guttapercha in einem eisernen GefiJ3 
erhalten. Er haftet sehr fest auf Holz, Stein, Glas, Papier, Kattun, Leinwand usw. (DlngL 
Journ. 14:7, 288.) 

Ein wasserdichtes Klebemittel von groJ3er Zihigkeit gewinnt man durch Mischen von mit 
3% Schwefelsiure vorbehandeltem und ausgewaschenem, venezianischem Terpentin und 10% 
ZinkweiJ3 mit einer Leinol-Kautschuk-TerpentinOlquellung. (Elsners Chem.-techn. Mitt. 1866/86, 
S.118.) 

Den frUheren englischen Marineleim erhielt man durch Verkochen einer Kautschuk-ErdOl
quellung mit der doppelten Menge Schellack. (Polyt. NotlzbL 1849, 262.) Oder man digeriert 
z. B. 4 Tage lang 1 Tl. Kautschuk und 3 Tl. TeerOl, dekantiert die Fliissigkeit und lOst in ihr 
3 Tl. Schellack. Die Masse wird in Formen gegossen, in denen sie fest wird. (E. Stoeck, Sellens.-Zig. 
42, 877 und 400.) 

Die Herstellung eines kautschukhaltigen Klebstoffes aus 20--25 Tl. SteinkohlenteerOl, 
. 1 Tl. Kautschuk und soviel Schellack, als zur Erzielung der Konsistenz des Produktes notig ist, 

beschreibt Wlnterfeld in Dlngl. Journ. 1860, I, 898. Auch dieses Produkt wurde mit dem Namen 
"Marineleim" bezeichnet. 

Zur Herstellung von feuchtigkeitsbestindigen Klebmitteln bedient man sich nach Selfens.-Ztg. 
1908, Nr. 8 und 9 der iiberfetteten Klebstoffe oder anderer Kompositionen, die zumeist Harze oder 
Leinolfirnis enthalten. Man behandelt z. B. 100 Tl. Terpentin 12 Stunden mit 3 Tl. rauchender 
Schwefelsiure, verknetet hierauf mit 10 Tl. ZinkweiJ3 und vermischt mit der Masse eine Losung 
von 20 Tl. Kautschuk und 100 Tl. LeinOlfirnis in 400 Tl. Terpentinol. Zahlreiche weitere Vor
schriften finden sich im Original. 

Nach F. P. 448018 wird die Klebfihigkeit des Latex der Stechpalme ebenso wie 
die Undurchdringlichkeit und Isolierfihigkeit der mit diesem Klebstoff erhaltenen Schicht durch 
gleichzeitige Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff bedeutend gesteigert. Der erhaltene 
Klebstoff ist mit den verschiedensten klebenden Emulsionen von Gummi, Dextrin oder Gelatine 
mischbar und solI im Gemenge mit Kautschuk Verwendung finden. 

Ein Kautschukkitt wird nach (l. P. Anm. 4829/08 aus Guttapercha, Schwefelkohlenstoff, 
Kautschuk und Leim hergestellt. 

Urn den Kautschukkitten eine etwas groJ3ere Harte zu verleihen, ersetzt man einen Teil 
des Kautschuks durch Guttapercha oder setzt dem Kitt neben Kautschuk auch noch Kolopho
nium oder Dammarharz zu. Ein derartiges, dem Kontinental- Panzerkitt ihnliches Pro
dukt wird nach Techn. Bundsch. 1910, 180, hergestellt aus 20 Tl. Guttapercha, 40 Tl. Kautschuk 
und 10 Tl. Hausenblase in 160 Tl. Schwefelkohlenstoff oder aus 4 Tl. Kautschuk, 6 Tl. Japan
wachs, 8 Tl. Kolophonium und 16 Tl. Benzin. 

Zur Herstellung eines Klebstoffes fiir Kautschuk versetzt man nach F. P. 466146 eine 
LOsung von Kautschuk in Schwefelkohlenstoff mit AntimonpentBSuIfid. 
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Zum Kitten zerrissener Kautsch ukgegenstii.nde taucht man die Rillstellen 
nach C. Burnltz, Dlngl. loum. 189, 168 (vgl. Polyt. Zentr.-BI.1869, 1307) in eine sirupdicke LOsung 
von Guttapercha in Schwefelkohlenstoff und behandelt mit einer LOsung von 1 Tl. Chlorschwefel 
in 10 Tl. Schwefelkohlenstoff nach, dann prellt man die hornartig gewordenen Bruchstellen fest 
aufeinander, lii.Ilt trocknen und iiberzieht schlieIllich den Gegenstand mit einem gewohnlichen 
Gummilack. 

Als Bindemittel fUr vulkanisierten Kautschuk oder Hartgummi verwendet man nach D. R. P. 
822 618 eine LOsung von Celluloid in Aceton, der man vor dem Gebrauch Schellack oder Harz 
ebenfalls in Aceton gelOst, zusetzt. Das Klebmittel bindet auch Hartgununistiicke bei gewohn
Hcher Temperatur schon nach wenigen Stunden. 

Der einfachste Kitt zur Wiederherstellung schadhafter Gum m i s c huh e besteht in einer dicken 
teigigen LOsung von Kautschuk in wasserfreiem Schwefelkohlenstoff. (Polyt. Zentr.-BI. 1869, 1307.) 

Das Ausbessern von Gummigaloschen ist ferner in Gummlztg. 1921, 1237 beschrieben. 
Zum Verlegen von Gummifliesen dient na.ch Gummlztg. 26, 1161, ein Kitt, derauseinem 

Gemenge von Guttapercha, Holzteer und Harz besteht, das man durch Erwii.rmen fliissig macht 
und auf die zu belegende Flii.che aufstreicht. FUr grollere Flii.chen wird a.ls Klebmittel ein billigeres 
Gemenge aus Leinolfirnis, Terpentinol, Sikkativ und Bergkreide empfohlen. 

Zum Befestigen von Dichtungsringen aus Kautschuk oder von Gummipolstern auf 
Steingut wii.scht man die Ringe nach Gummlztg. 26, 200, zuerst mit Benzin und beniitzt als Kitt 
entwooer ein heill anzuwendendes Gemenge von Guttapercha. und Pech oder einen Kautschukkitt, 
der erhalten wird, wenn man 10 Tl. Kautschuk in 120 Tl. Petroleum durch mehrtiigiges Stehen
lassen an einem warmen Ort in LOsung bringt und dann unter Erwii.rmen 20 Tl. geschmolzenen 
Asphalt eintriigt. Wenn der Kitt nicht gleich beniitzt wird, mull er vor dem Gebrauch zuerst im 
Wasserbade und dann durch Erwii.rmen auf 1500 wieder erweicht werden. Ein anderer Kitt zur 
Befestigung von Gummi auf S te i n besteht aus einer, durch einen Leinenbeutelfiltrierten LOsung 
von Mastix, Sandarak und einigen Tropfen Terpentinol in Alkohol unter Zusatz einer warmen, 
konzentrierten LOsung von Hausenblase und Gelatine. Bei Anwendung all dieser Kautschukkitte 
empfiehlt es sich, die zu kittenden oder mit dem Kitte auszufilllenden Stellen mit einer ver
diinnten LOsung von Schwefelchloriir in Benzol zu iiberstreichen, da auf diese Weise die 
oberste Schicht des Kautschuks vulkanisiert wird, also erhii.rtet und ihre Klebrigkeit verliert. 

Zur Befestigung von Kautschukplatten auf Holz und Metall bedient man sich na.ch D. Ge
werbeztg. 1871, Nr. 20 der nach 3-4 Wochen ruhigen Stehens aus einer 10proz. Bleichschellack
Ammoniakquellung erhaltenen Klebfliissigkeit. 

Zur Herstellung eines kautschukkittartigen Klebstoffes aus gelatiniertem Holzol, das 
fUr andere Zwecke nicht mehr verwendbar ist, verriihrt man 60 kg des Materials mit 35 kg Kolo
phonium, 10 lq;c Manilakopal und 2 kg Ricinusol in 200 I Benzol (in dem sich das HolzO! iibrigens 
nicht lOst, sondern nur aufquillt) zu einer feinen, von einer LOsung kaum unterscheidbaren Sus
pension. (Selfens.-Ztg. 1912, 610.) 

Zur Herstellung eines Hufkittes erweicht man 40 Tl. Guttapercha und trii.gt sie in eine 
Schmelze von 25 Tl. Ammoniakgummi und 10 Tl. Kolophonium ein. Der Kitt wird warm in die 
gutgereinigten Hufspalten eingetragen und mit einem heillen Eisen festgedriickt. (E. Stoeck, 
Selfens.-Ztg. 42, 377 und 400.) Vgl. die Originalvorschrift in IlL Landwlrtsch.-Ztg. 1881, Nr. 24. 

Einen Hufzement gewinnt man nach Bagers Bandbuch, S. 114, aus 50--80 Tl. Stearin
pech, 0,8-1 Tl. Schwefel, 7,5-25 Tl. Zement, 6-8 Tl. Sii.gemehl und 6-8 Tl. Werg. Die er
starrte Masse wird in siedendem Wasser erweicht und zum Ausfiillen der Hufe verwendet. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 170, erhii.lt man einen H uf ki t t zur Ausfiillung und Verbindung 
gerissener Hufe aus konzentrierter Leimlosung, der man warm 2% Glycerin und 5% Carbolsii.ure 
zusetzt. Nach Ausfilliung der Risse und Erstarren des Kittes wird der Leim mit 40proz. Form
aldehydlosung gehii.rtet. Auch Gemenge aus Mastix und Manganleinolfirnis (b\.eifrei) oder aus 
dicker, alkoholiScher Schellacklosung und Horn- oder Sii.gemehl konnen mit Erdfarben gefii.rbt 
oder ungefii.rbt zur Anwendung gelangen. 

36. Luftschlauchdichtungsmittel. 
tJber Dichtungsmittel fUr schadhaft gewordene Luftschlii.uche siehe die Patentliste von 

M. Schall in Kunststolfe 1917, 4. Vgl. Gummiztg. 27, 1204. 
tJber die Reparatur von Fahrradluftschlii.uchen siehe auch die Ausfiihrungen in 

Gummiztg. 1918, 1840. Vgl. ebd. lhg. 1921, 9ii8. 
Kautschukballdichtungsfirnis erhii.lt man aus 32% Gummi arabikum, 60% Wasser, 

8% Zucker; ein geringerer Zuckerzusatz macht den Firnis hii.rter. Oder 28% Dextrin, 60% Wasser, 
12% vom besten Leim; ein grollerer Gehalt von Dextrin ma.cht den Firnis hii.rter. Oder man 
kocht 700 g weillen Leim, 200 g Gummi arabicum, 150 g Melasse l/s Stunde lang, fiigt nach 
dem Abkiihlen 300 g Alkohol hinzu wid reibt die gauze Mischung zuletzt durch ein Seidensieb. 
(Dlngl. lourn. 146, 281.) 

Zum Dichten von Luftschlii.uchen soIl sich nach D. R. P. 89402 ein auf die Innenflii.che des 
Schlauches gestrichener Brei von Glycerin und Talkum eignen. 
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Zur selbstti.tigen Abdichtung der Luftradreifen verwendet man eine Suspension von 
Asbest, Bleioxyd, Magnesia oder Talkum in einer kochsalz- oder glycerinhaltigen wii.sserigen 
LeimlOsung. Infolge der Zentrifugalkraft des in Umlauf befindlichen Reifens streben die Blei
oxydteilchen soots nach der Peripherie, reiLlen die Asbestteilchen mit und dringen mit ihnen 
vereint sofort in etwa. entsOOhende schadhafte Stellen ein. (D. R. P. 302691.) 

Zur Dichtung von Fahrradschlauchen bestreicht man diese nach D. R. P. 96 740 auf der 
Innenflii.che mit einer LOsung von Leim evtl. unter Zusatz von Glycerin. 

Nach D. R. P. 102 031 dichtet man Luftreifen durch EingieLlen eines Gemenges von je 1 Tl. 
Dextrin und Ammoniakgummi und je 2 Tl. Wasser und Glycerin. 

Zum Ausbessern von Fahrradreifen setzt man einer Kautschuklosung Thiohalogenide des 
Phosphors, Arsens und Antimons, evtl. im Gemenge mit den Thiohalogeniden der Metalle oder 
a.romatischen Nitrokorper,. als Vulkanisiermittel zu dem Zwecke zu. um die Vulkanisierung der 
KautschuklOsung bei relativ niederer Temperatur ausfiihren zu konnen. (D. R. P. 183648.) 

Urn Fahrradschlauche luftdicht zu machen, bestreicht man die nach auLlen gekehrte innere 
Seite mehrere Male mit durch kochendes Wasser verdiinntem Vogelleim (hergestellt aus den 
FriichOOn des Sebesoonenbaumes) in der Weise, daLl man vor jedesmaligem Auftragen wartet, 
bis die vorhergehende Schicht getrocknet ist. (D. R. P. 188149.) 

Nach Din. P. 14 619/10 wird ein Mittel zum Dichten von Luftschlauchen hergestellt aus 
2 Tl. Pfeifenton, 10 Tl. geschlemmter Kreide, 1 Tl. engl. Rot. 20 Tl. Wasser und 1 Tl. Talkum. 

Nach D. R. P. 200 440 wird ein Kitt fiir Fahrradluftreifen hergestellt aus je 15 Tl. Kolophonium 
und Gummi a.rabicum. je 10 Tl. Dextrin und Kopal und je 5 Tl. Weinsaure und Weinstein. Die 
Mischung wird durch die Ventiloffnung in den Schlauch eingefiihrt. dann gieLlt man Wasser nach, 
bliist auf und verschlieLlt. 

Nach D. R. P. 242221 verwendet man zum A usbessern von Fahrradluftreifen nicht eine 
vulkanisierende LOsung. sondern man klebt einfach einen Flicken auf die verletzte Stelle auf. 
der mit einer LOsung von Paragummi. Guttapercha, Antimonzinnober und Karmin in Petrolather 
impr8gniert ist. Die so behandelte ausgebesserte Stelle wird dann wii.hrend 12-20 Minuten (je nach 
der Schmiegsamkeit des Materials) zwischen 75-80° warmen Platten hohem Druck ausgesetzt. 

Nach D. R. P. 262720 wirkt eine Mischung von 100 Tl. Kautschukmilchsaft. 3 Tl. 
Ammoniak und 2 Tropfen Formalin (pro Liter der Klebstoffmilch). in den inneren Schlauch des 
Luftreifens gebracht, als selbsttatig wirkender Kitt. der die undichten Stellen des Schlauches 
verstopft. Der Klebstoffsaft wird hergestellt aus Euphorbiaceenmilch oder Kautschuklatex. 
dem man dann, wie erwiihnt. Formaldehyd als Konservierungsmittel und Ammoniak oder auch 
Glycerin zur Verhinderung der Gerinnung zusetzt. 

Nach D. R. P. 262966 erhii.lt man einen Kitt fiir Fahrradluftreifen durch Verriihren einer 
wii.hrend eines Tages geklii.rten Losung von 40 kg Gummiarabicumpulver und 10 kg weiLlem 
Dextrin in 1301 Wasser mit 20 kg Antimonpentasulfid und 20 kg Chlormagnesium. SchlieLl
lich erhii.lt die pastOse Masse noch einen Zusatz von 40 kg Talkum. Das Mittel untersch,eidet sich 
von den iiblichen Praparaten vorteilhaft durch das Fehlen von Glycerin oder anderen Alkoholen, 
Fetten, Olen, leicht verdampfenden Stoffen und Sauren. 

Zum Abdichten von Luftkammern solI sich nach F. P. 460469 ein Gemenge von Trauben
zucker, Glycerin. Talkum, Harz, Holzmehl, Gummi arabi cum und Naphtha eignen. 

Aus Griinden, die F. Stelnltzer in Gummlztg. 26, 1626 anfiihrt und zahlenmaLlig belegt. ist 
Kohlensaure als Fiillmaterial fiir Automobil- und Fahrradluftschlauche nur geeignet, wenn 
man die Schlauchflii.che mit einem geniigend elastischen und gut auf Kautschuk haftenden Gly
cerinleim aus 100 Tl. Wasser, 20 Tl. Leim und 10--15 Tl. Glycerin bestreicht, wii.hrend LeinO! 
und Asphaltlack, ebenso wie eine eingespritzte Paste von dicker Dextrinlosung und Asbestfaser 
nicht geeignet sind, die rasche Diffusion der Kohlensaure zu verhindern. Leinol und Asphaltlack 
kommen auch wegen ihrer schii.digenden Wirkung auf den Kautschuk nicht in Betracht. 

Nach E. P. 6866/1910 werden Flicken fiir Luftschlauche aus einem beiderseitig mit Kaut
schuk bedeckten, jedoch nur einseitig vulkanisierten Gewebe hergestellt. 

Weitere Praparate zur Wiederherstellung der Luftschlauche von Fahrradreifen sind 
z. B. in E. P. 6346/1912 und 28 408/1912 beschrieben. 

Zur Ausbesserung von Beschii.digungen in Radreifenmanteln bestreicht man die gereinigte 
Wunde mit einer KautschuklOsung und bringt sodann nach Verdunstung des Losungsmittels 
einen Brei aus Paragummipulver und ParagummilOsung auf. Man preLlt dieses Gemenge innig 
mit den Wundrandern zusammen und kann den Radreifen dann schon Bach 15-30 Minuten 
wieder verwenden. (D. R. P. 308 277.) 

37. Kautsehuk.Metallkitte, Kabelumhiillung. Metalleinlagen. 
Nach einem Referat in lahr.-Ber. f. chem. Techn.1884, 1203 und 1204 stellt maneinenMetall

Kautschukkitther durch Losen von 1 Tl. Schellackin 10 Tl. Ammoniak, einen durchsichtigen 
Kitt fiir Glas durch LOsen von 75 Tl. Kautschuk und 15 Tl. Mastix in 60 Tl. Chloroform. 

Zur dampf- und luftdichten Abdichtung von Kautschukringen bedient man sich nach 
Dlngl. loum. 249, 416, einer Losung von Kolophonium in 10 Tl. Ammoniakfiiissigkeit. die man 
etwa 4 Wochen stehen laLlt, worauf sie zur Verbindung des Kautschuks mit Metall oder Holz 
sehr gut geeignet ist. 
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ZumBefestigeneinerKautschuk-aufeinerMessingplatteeignetsichnach Techn. Rundsch. 
1909, 618 ein hei.13 auf die gerauhte Messingplatte aufzutragendes Gemenge einer Schmelze von 
9 Tl. Stangenschwefel und 2 Tl. Ceresin mit 15 Tl. schwarzem Pech, evtl. leistet auch eine Gutta
perchafolie gute Dienste, die man zwischen Messing- und Gummiplatte einlegt, worauf das 
Ganze mii..I3ig erwii.rmt und gepre.l3t wird. 

Nach Lelpz. Drechsl •• Ztg. 1911, 826 befestigt man Gummibandagen auf Eisen mittels 
einer LOsung von Schellack in verdiinntem Ammoniak, nach Tischl •• Ztg. 1911, 175, verwendet 
man zu demselben Zweck (Gummibandagen und Bandsii.genblii.tter) ein Gemenge gleicher Teile 
Asphalt und Leim in warmer LOsung. 

Zum Oberziehen von Vulkanitplatten mit Metallfolien verwendet man, urn eine i-.nige 
Verbindung zwischen Metall und Kautschuk zu erzielen, Blatter aus der Legierung zweier Metalle, 
von denen das eine vom Schwefel gar nicht, das andere aber stark angegriffen wird, so da.13 
beim Vulkanisationsproze.13 die eine Platte bis zu einem gewissen Grade angeii.tzt wird. (D. R. P. 
170861.) , 

Vulkanisierter Kautschuk haftet am intensivsten an Metallen, die gro.l3e Affinitii.t zum 
Schwefel besitzen. Wenn daher andere Metalle mit einer aufvulkanisierten Kautschukschicht 
versehen werden sollen, iiberzieht man die Metallflii.chen vorher in der Weise mit einer diinnen 
Anti mo n schicht (oder auch Kupfer), da.13 man die entfetteten, bei hoher Temperatur getrockneten 
Flii.chen mii..I3ig erwiirmt, 2-3 mal' mit einer 3 proz., mit Weinsaure bis zur Klarheit versetzten 
Antimontrichloridlosung bestreicht, die Metallplatten vollig neutral wii.scht und abermals bei 
hoher Temperatur trocknet. Wii.hrend des Aufstreichens sind allzuhei.l3e Salzlosungen zu ver
meiden, da die 'Oberziige sonst schlecht haften. (C. O. Weber, Gummlztg. 18, 255.) 

Urn Kautsohuk mit gewissen Metallen zu verbinden, rauht man die Metalloberflii.che 
naoh D. R. P. 265551 zunii.chst mit Schmirgelscheiben an, bringt dann die Gummiplatte mit 
dem Metall in Beriihrung und vulkanisiert beides bei 120--150°. Bei diesem Verfahren ist Be
dingung, da.13 das Metall selbst aus einer Legierung von 52 Tl. Kupfer, 28 Tl. Zink und 3 Tl. Antimon 
besteht, oder da.13 ein anderes Metall mit dieser Legierung, am besten auf galvanischem Wege, iiber
zogen wird. Nach dem Zusatzpatent bereitet man den Elektrolyten durch Auflosen der 
gegossenen Legierung in der fiinffachen Menge Salpetersii.ure, Eingie.l3en in Wasser, Neutralisieren 
mit Ammoniak und Zusetzen von Cyankaliumlosung unter Beigabe einer Losung der Legierung 
von 60 Tl. Kupfer und 40 Tl. Zink (ohne Antimon). Nii.heres in der Schrift. (D. R. P. 272 763.) 

Zur Herstellung festhaftender 'Oberziige von Kautsoh uk auf Gegenstii.nden aus Eisen 
oder Stahl erzeugt man auf diesen eine Eisenoxydulschicht, die dann nach dem Aufbringen und 
Vulkanisieren des Kautschukiiberzuges die feste Verbindung mit der Unterlage bewirkt. Es wird 
so die sonst notige Verbindung mittels Antimonsalzes oder Weinsaure umgangen. (D. R. P. 
Anm. E. 18514, KI. 89 a.) 

Beirn Aufvulkanisieren von Kautschuk auf Metalle legt man zwischen die beiden Stoffe eine 
Lage, die aus einer klebrigen, balsamartigen, vom Kautschuk nicht aufsaugbaren Masse besteht. 
(D. R. P. 826041.) 

Das Festkleben von Gummidichtungen auf Metall ,verhindert man nach Techn. Rundsch. 
1910, 115, am besten dadurch, da.13 man die Gummiringe in saurefreies SchmierOllegt oder sie mit 
Vaselin bestreicht, dem man, wenn die Dichtungen hohere Temperaturen auszuhalten haben, 
etwas Graphitpulver zusetzt. Fiir Zwecke der Nahrungsmittelindustrie kann man statt der 
MineralOle auch Glyoerin verwenden. 

Urn das Festbrennen von Kautschuk- oder Asbestkautschuk-Diohtungsringen zu ver
hindern, geniigt es nach Gummlztg. 26, 1369 die Ringe mit gutem Graphit einzureiben. 

Zur Gewinnung einer den Gummi nicht angreifenden, das Festrosten der Fahrradmii.ntel 
an den Stahlfelgen verhiitenden Masse mischt man 6,5 Tl. Graphit, 5 Tl. Wasserglas und 1,5 Tl. 
Glycerin bei gewohnlicher Temperatur. (D. R. P. 277 046.) 

'Ober Kitte zur Befestigung von Kautsch uk (Dichtungsringe) auf Stein siehe Gummlztg. 
26, 200. 

Benz, F., und F. Frank, Kautschukisolierte Leitungen. Berlin 1915. 
"Dber die Kontrolle des Kautschukmaterials f\if isolierte Leitungen siehe Chem •• Ztg. 1921, 1013. 
Das geeignetste Isolationsmaterial fiir Seefernsprechkabel ist Gut tap e r c h a, die allerdings 

den Nachteil besitzt, stark dii.mpfend zu wirken. Es wurde nun festgestellt, daJ3 sich diespr MiJ3-
stand des hohen, dielektrischen Verlustwinkels dadurch beheben laJ3t, daJ3 man der Guttapercha 
die natiirlichenHarze entzieht, worauf man ihr durch Zusatz von natiirlichem oder synthetischem 
Kautschuk die verloren gegangene Plastizitat, bzw. Elastizitat wieder verleiht. (D. R. P. 303871.) 

'Ober die giinstigen Erfahrungen, die man mit Acetylcellulose an Stelle von Seide in Baumwolle 
aIs Isoliermittel fiir Kupferdrii.hte gemacht hat, siehe das Referat in Zeltschr. r. angew. Chem. 
1905, 2008. Es sei erwii.hnt, da/3 die Isolierung des A I u min i u m d r a h t e s 25 % mehr kostet 
ala jene des Kupfers, doch werden starke 'Obertragungskabel gewohnlich nicht isoIiert. 

Zur Herstellung von mit Cellulosemasse urnspritzten Leitungsdrahten mischt man Cellulose 
im Gemenge mit vorher ebenfalls ausgekochten Textilfasern mit Bitumen unter Beibehaltung 
des in den Zellstoff eingedrungenen Oles und verwendet diesen Teig ala Spritzmasse. (D. R. P. 
808016.) - Vgl. [147J. 



46 Kautschuk. 

Bei Verwendung von Leinoliirnis fUr die FeserstoffisoIierung elektrischer Leitungen setzt 
man der oIigen Trinkungsma.sse zur Verhinderung des Austrocknens durch Oxydation bei ge· 
wohnIicher Temperatur Zinkstaub oder andere Reduktionsmittel zu. (D. R. P. 816 700.) 

Neuerdings isoIiert man die Leitungsdrihte von Drahtspulen durch Oxydschichten, 
behandelt also z. B. einen Aluminiumdraht mit einem Oxydationsmittel, wickelt dann die Spule 
und behandelt sie in fertigem Zustande mit einem schwicheren Oxydationsmittel oder mit Wa.sser 
nacho (D. R. P. 866185.) 

Das Schwarzwerden der kautschukumhiillten Kabeldrihte beruht auf der Bildung von Kupfer. 
sulfid unter der Einwirkung des Vulkanisationsschwefels. A1s einziger Schutz gegen die dadurch 
auftretende Korrosion der Drihte dient eine nicht zu diinne, am besten sogar doppelte Verzin· 
nung, die zweckmi13ig in einem Vorgang mit der Drahtbeizung, Abkiihlung, Trocknung und Kaut· 
schukaufwicklung ausgefiihrt wird. Das Zinnbad darf kein Blei enthaJten und ebenso soll der 
Schwefelgehalt des Kautschuks, bzw. die zurVulkanisation verwendete Schwefelmenge 4% nicht 
iibersteigen, da die Drihte sonst ebenfaJls schwarz werden. (F. Reinboth, Metall 1919, 169.) 

Bei Kunst· und IsoIiermessen fiir thermometrische Zwecke, Kabeliiberziige usw. 
ist es hiufig notig, im Falle einer tJberhitzung durch den elektrischen Strom die Temperatur 
durch das Auftreten einer Farbe sichtbar zu machen. Man bedient sich zu diesem Zwec~ nach 
E. P. 4886/1909 gewisser Mischungen primii.rer oder sekundii.rer Amine (z. B. Diphenylamin) mit 
Nitroverbindungen (z. B. Nitrotoluol), die geschmolzen werden und kalt farblos sind, wii.hrend 
sie beirn Erhitzen einen roten Farbton annehmen, der beim Erkalten wieder verschwindet. 
(Escalinfarbe.) - VgI. [298]. 

tJber die Verwendung von elektrisch geheiztem, mit Asbest umkloppeltem (die t1mspin. 
nung geniigt nicht) Nickeldraht fiir Widerstandsofen siehe R. Lorenz und G. v. Hevesy, Zeltschr. 
f. Elektrochem. 1910, 186. 

Zur Herstellung eines metaJIisch elastischen Stoffes bettet man nach D. R. P.172 882 Dreh· 
s pine in verfilztem Zustande in Kautschuk, Guttapercha oder dgl. ein. 

tJber die Herstellung eines metallisch elastischen Stoffes aus Kautschuk und verfilzten 
Metallspinen siehe auch D. R. P. 186088. Vgl. Dlngl. lourn. 286, 001. 

Kautschukabfallverwertung. Regeneration. 
3S. Allgemeines tiber Altkautschukaufarbeitung. 

Die Kautschukregenerierung ist zunii.chst ein physikalischer Vorgang, nii.mlich 
das Hera.uslOsen des nicht gebundenen Schwefels, dann ein c hem i s c her Proze13, der in einer 
teilweisen Depolymerlsation des geschwefelten Kautschukmolekiils besteht. Bei der Weiter. 
verarbeitung geht dann die Kautschuksubstanz unter Anlagerung neuer Schwefelmengen in 
eine hohere Vulkanisationsstufe a.ls die anfingIiche iiber. Vor der neuerIichen Vulkanisation 
miissen aus dem Altgummi die Faserstoffe, Gewebeteile usf. mechanisch oder <?hemisch ent· 
femt werden. Die Trenn ung dieser Fremdkorper von der eigentIichen Kautschuksubstanz 
erfolgt meist auf mechanischem Wege, durch feine Vermahlung des AltmateriaJs und folgende 
Windsichtung. S. aber auch [89] u. f. 

Vollige Entschwefelung der Ma.sse wird nie erreicht, wird aber auch nicht angestrebt, sondern 
es kommt nur darauf an, die Kautschuksubstanz wieder weich und bildsam zu machen, bzw. es 
geniigt bei Produkten, die gro13e Mengen von Fiillmitteln enthalten. diese zu beseitigen. Zu diesem 
Zweck lOst man entweder die Kautschuksubstanz und filtriert sie von den Riickstinden oder man 
lOst die Gewebeteile und behii.lt die Kautschuksubstanz zuriick. Beide Verfahren werden im 
gro13en ausgefiihrt. Man arbeitet im allgemeinen, urn die FiiIIstoffe zu IOBen, entweder mit 
mii.l3ig konzentrierten Mineralsiuren (Mitschells Sii.ureverfahren) oder nach dem Marksschen 
Alka.liverfahren (unter Druck), des zu noch gro13erer Bedeutung gelangt ist. 

Neueren Datums sind die Loseverfahren, bei denen Kautschuk aus dem zerkleinerten 
Altmaterial durch geeignete Losungsmittel ausgezogen und nach Entfernen oder Absetzenla.ssen 
der Fremdstoffe mit Alkohol wieder gefii.llt wird. Diese Methoden bereiteten anfii.ngIich Schwierig. 
keiten und vermochten sich erst spii.ter einzubiirgern, da die Losung der Kautschuksubstanz erst 
bei hoheren Temperaturen geniigend leicht erfolgt und bei diesen schon ein Abbau der Kautschuk· 
substanz stattfindet. Die Ma.ssen, die man so gewinnt, enthalten immer noch neben der Kaut· 
schuksubstanz 100Iiche organische Stoffe, die man jener z. B. mit Kautschukfii.llungsmitteln 
entziehen konnte, wenn das Verfahren geniigend okonomisch wii.re. Schlie13Iich wurden 
namentIich wii.hrend des Krieges, Kautschukregenerate, die reich an nicht zu stark vulkanisierter 
Substanz sind, ohne besondere Vorbehandlung wie Rohkautschuk verarbeitet und waren dann 
immer noch jenen sog. Kautschukersatzprodukten iiberlegen, die aus organischen Stoffen mannig· 
facher Art bereitet werden. Sehr weiche Regenerate werden mittels ChemikaIien gehii.rtet und 
man erhilt dann Kautschukersatzmittel, die im Handel, je nach der vollzogenen Einwirkung 
als Chlorid~ oder Dioxydsurrogate bezeichnet werden. 
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Eine allgemeine Methode zur Kautschukregeneration gibt es nicht. In jedem Einzelfalle mul3 
das Verfahren der Art des Altmaterials und des gewiinschten Endproduktes angepal3t werden. 

Die Kautschukregenerierung war schon vor dem Kriege in kleinen Betrieben nur schwierig 
durchfiihrbar und ist nunmehr ausschliel3Iich Sache der Grol3industrie, da diese wii.hrend des 
Krieges vollig rationell arbeitende. Methoden einfiihrte, die jede Konkurrenz kleiner Unter
nebmungen ausschliel3t, wenn diese nicht iiber die notigen Anlagen und ausgearbeiteten Ver
f&bren verfiigt. (Gummlztg. 30, 147.) 

Auch in Gummlztg. 26, 1094 wird darauf hingewiesen, dal3 es fiir mittiere und kleine 
Betriebe unvorteilhaft ist, Kautschukregenerate ebenso wie Faktis selbst herzustellen. BeziigIich 
der Begriindung sei auf das Original verwiesen. Eine Regenerierungsanlage rentiert nach S. 1679 
(ebd.) erst bei einer Verarbeitung von 300 kg Abfall pro Tag. 

ttber die WirtschaftIichkeit der Kautschukregeneration schreibt F. Ahrens in Gummlztg. 
1921, 928. 
. Erwiihnt sei noch, dal3 zahlreiche Kautschukregenerierungsverfahren, die auf LOsungs- und 
Fiillungsvorgingen beruhen, zugleich Reinigungsmethoden fiir rohen Kautschuk oder Tren
nungsverfahren fiir Gummigemische sind, ein diesbeziigIicher Hinweis findet sich bei den 
einzeinen Vorschriften der folgenden Kapitel. 

Schliel3Iich lassen sich sonst nicht weiter verwendbare Kautschukabfiille auch in der Weise 
verwerten, dal3 man die Kautschuksubstanz durch Erhitzen vollig abbaut. Das aus alten Gummi
waren durch trockene Destillation gewonnene Kautsch ukol dient in seinem leichteren, zwischen 
60 und 1050 iibergehenden Bestandteilen zur Herstellung von Lacken, wii.hrend die SchwerOie 
mit einem PflanzenOi zu einem Firnis verkocht werden, den man dann nach Zusatz von 7-20% 
vom Gewicht des KautschukOies Schwefel vulkanisiert. (D. R. P. 8869.) 

trber Theorie und Praxis der Kautschukregeneration siehe die betreffenden Kapitel in den 
eingangs genannten Handbiichern, ferner: P. Alexander, Chem.-Ztg. 1910, 788, 798, 807. Die 
Regenerierung von Altkautschuk nach der PatentIiteratur, bearbeitet von O. Kausch, Kunst
stolle 1911, 146. Tabelle iiber Regenerieren und anderweitige Verwertung von vulkanisierten 
KautschukabfilIen, E. I. Fischer, Gummllnd. 4. lahrg., Nr. 1, 2 u. 3. Die Ausfiihrung der Opera
tionen und die notigen Apparate. beschreibt P. Hollmann in Kuoststolle 1912, 346. 

Vgl. M. Warier: Herstellung, Eigenschaften, Zusammensetzung von Regeneraten, und 
T. Schopper: Beschreibung eines neuen, zur Verarbeitung von mit Ge"ll'ebeteilen durchsetzten 
Altgummis geeigneten amerikanischen Verfahrens, Gummlztg. 30, 373, bzw. 325. 

Theoretische Arbeiten iiber die Entschwefelung von vulkanisiertem Kautschuk, also 
seine Regeneration, mittels der verschiedensten Stoffe oder Methoden, unter denen sich nach 
P. Bary die Peroxyde des Bleies und des Mangans sowie Ferrioxyd bzw. fiir den freien Schwefel 
die Osmose besonders eignen, von W. IDnrichsen, E. Kindscher, P. Alexander u. a. finden sich in 
Z. r. Kollolde 10, 14:7,102, ferner 11, 38und Chem.-Ztg. 36, 1289, 1340und 1368usw. - P.Alexander 
kommt zu dem Resultat,dal3kein bekanntesMitteIimstandeist,den Vulkanisationssch wefel 
aus vulkanisiertem Kautschuk vollig und so zu entfernen, dal3 das Kautschukmolekill erhalten 
bleibt, doch kann man immerhin durch Entschweflung des vulkanisierten Kautschuks mit alko
hoIischer Natronlauge bei Gegenwart von Metallen unter Druck die Schwefelmenge von 4,35% 
auf 1,47% herabmindern. (Zeitschr. r. KolI.-Chem. 1912, 38.) 

trber die Theorie der Kautschukvulkanisat,ion im Zusammenhang mit der MogIichkeit der 
Regeneration des Kautschuks aus Vulkanisaten siehe ferner C. Harries und E. Vonrobert, Ber. 
49, 1390. 

Na.ch Untersuchungen vonA. Dubosc sind die Vulkanisationsbeschleuniger zugleich D e v u 1 k a -
nisatoren, d. h. man vermag zur Regenerierung des Altkautschuks jene Basen heranzuziehen, 
die durch ihren Stickstoffgehalt sonst die Bindung des Koagulates an den Schwefel begiinstigen. 
Besonders dadurch, dal3 Dubosc in der Masse selbst Hexamethylentetramin erzeugte, gelang es 
ihm, von den 2,723% gebundenen Schwefels eines Vulkanisates 91,1% herauszulOsen. Allerdings 
war es notig, das Altmaterial, bzw. das vulkanisierte Produkt vorher in Tetrachlorkohlenstoff 
zu quellen und nach der Zerkleinerung der Masse einer Vorextraktion mit organischen Losungs
mitteln zu unterwerfen. In der Folge erhitzte Dubosc mit der gesittigten Hexamethylentetramin
IOsung unter Druck, und schIiel3Iich wandte er den Stoff bei Gegenwart von 80gridigem Alkohol 
an, der dadurch, dal3 er auch Losungsmittel fiir Schwefel ist, den Devulkanisationsvorgang wesent
Iich beschleunigte. (Zentr.-BI. 1920, II, 139.) 

Eine zusammenfassende Arbeit iiber die Regeneration des Kautschuks von P. Alexander 
findet sich in (iummlztg. 1921, 627 If. 

39. Kautschukregenerierungsverfahren: Ohne Chemikalien, Dialyse. 
In A. P. 281769 wird empfohlen die Gummiabfiille bloJ3 mit Wasser zu mahlen und zu 

schlemmen, wodurch es geIingen soIl, den Hauptteil der Verunreinigungen, die zu Boden sinken, 
abzuscheiden. 

Auch in D. R. P. 200 667 wird empfohlen die Abfille durch blol3es Riihren mit kaltem oder 
heiJ3em Wasser in verwertbares Regenerat und Riickstand zu trennen. 
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Zur Abscheidung der in vulkanisierten Kautschukgemischen enthaltenen Faserstoffe bringt 
man die Gemische kurze Zeit mit lauwarmem Wasser in Beriihrung und schopft die auf der 
Oberfliche schwimmenden feinen Gummiteile von den Faserstoffen ab, die auf Grund ihrer groLleren 
Benetzbarkeit zu Boden sinken. (D. B. P. 808 171.) 

Ein Verfahren zurn Regenerieren von Kautschuk unter Anwendung von Hitze und 
Druck ist dadurch gekennzeichnet, daJ3 man die Luft aus dem Material wii.hrend des Erhitzens 
und Pressens oder auch schon vorher absa.ugt, wodurch eine innigere Ve .... einigung zu einer ein
heitlichen Masse zustande kommt und die Oxydation des Materials verhindert wird. (D. B. P. 
240 840.) 

Na.ch einem anderen Verfahren erhitzt man die in diinner Schicht ausgebreiteten gema.hlenen 
Kautschukabfille im Vakuumschrank auf QIlgefii.hr 150°, sodaJ3 der Schwefel wegsublimiert und 
ohne Zersetzung des Kautschuks ein fUr alle Zwecke der Gummifabrikation wiederverwendbares 
Produkt resultiert, das na.ch Zusatz von 31/.% Schwefel wieder vulkanisiert werden kann. (D. B. P. 
130 OM.) 

Zurn Regenerieren von vulkanisiertem Kautschuk erhitzt man ibn, ohne ihn zu schmelzen 
im Vakuurn oder in Gegenwart inerter Osse auf hohe Temperatur und entzieht die Masse der 
bei hoher Temperatur schiidlichen Lufteinwirkung durch schnelles Abkiih1en in ka.ltem Wasser, 
SodalOsung oder Laugen. (D. B. P. 802996.) 

Zur Wiederverarbeitung von vulkanisiertem Weich- und Ha.rtkautschuk preJ3t man das 
gekornte Material evtl. na.ch Zusatz von Schwefel bei 150-200° unter 100-500 Atm. Druck 
zu BIOcken oder in Formen und erhii.lt so ein vollig homogenes Material. (D. B. P. 188889.) 

Na.ch E. P. 17840/1910 werden die vulkanisierten Abfille einfa.ch so lange gema.hlen, bis 
eine plastisehe, homogene Masse resultiert, die man mit Schwefel zunichst auf hOchstens 120° 
erhitzt, urn dann die einzelnen Platten, die man so erhii.It, bei etwa 145° und unter einem Hochst
druck von 150 Atm. zu vulkanisier~n. 

Zur Aufarbeitung von Altkautschuk walzt man die Masse weni~tens zwanzigmal zur diinnen 
Raut aus, wobei das Material eine Beschaffenheit erlangen soIl, die seine direkte Weiterverarbeitung 
wie Rohkautschuk gestattet. (Norw. P. 81 274.) 

Ein Verfahren zur Herstellung federnder Radbereifungen aus gebrauchsfihig gemachten 
alten Kautschuk- und Gummiteilen ist dadurch gekennzeichnet, da.J3 man diese in Streifenform 
gebra.chten, mit Gewebe iiberzogenen Teile na.ch Einschalten"einer Cellonschicht preJ3t und in 
Spiralform zu einem Vollradreifen wickelt. (D. B. P. 812 707.} 

Zur Reinigung yon Kautschuk unterwirft man die zu reinigende KautschuklOsung 
und das reine LOsungsmittel dadurch, daJ3 man sie beiderseitig einer halbdurchliissigen Membran 
anordnet und durchzirkulieren lii.J3t, der Dial y s e, und erhii.It so, da nur Schwefel, Harze und 
sonstige Verunreinigungen passieren konnen, den Kautschuk in reiner Form. Ala Membran konnen 
zwischen zwei Lagen von Kattun oder Drahtgewebe angeordnete Kautschukblitter oder wider. 
standsfihige Stoffe von Art der Asbestpappe verwendet werden, die sich dann mit dem in den 
behandelten LOsungenenthaltenen Kautschuk vollsaugen, wodurch die Asbestpappe zur dialytischen 
Wirkung geeignet wird. Zwei weitere Ausfiihrungsformen des Verfahrens beziehen sich auf die 
Art der Anordnung der Apparatbestandteile. (D. B. P. 244 712.) Na.ch einem Zusatzpatent be
handelt man die zerkleinerten Kautschukabfille oder den zu reinigenden Naturkautschuk 
hinreichend lang mit Xylol, entfernt die an Harzen und freiem Schwefel reiche XylollOsung und 
wiederholt dann die dialytische Xylolbehandlung mit Hilfe porOser Rohren; durch die man Xylol 
hindurchleitet, das a.llmii.hlich der die Rohren urngebenden alten Losung den simtlichen Schwefel 
in dem Grade entzieht, wie er aus dem Kautschuk frei wird. (D. R. P. 268174.) Na.ch dem weiteren 
Zusatzpatent hii.It man die zu dialysierende Losung unter gleichzeitiger Erwirmung in sehr heftiger 
Wirbelbewegung, wodurch zwischen den einzelnen Teilchen des zu regenerierenden Kautschuks 
und der LOsungsfliissigkeit eine innere und eine iullere Reibung zwischen LOsung und Gefii.J3wand 
hervorgerufen wird, die eine rasche Depolymerisation des vulkanisierten Kautschuks bewirkt. 
(D. B. P. 298 190.) 

40. Alkalien allein und mit organischen LosungsmitteIn. 

'Ober die Kautschukregeneration mittels Atzlauge, damals noch bereitet aus Atzkalk und 
Soda im eigenen Betrieb, berichteten Christopher und Gidley erstmalig in London. loum. 1864, 189. 

Ehe man die Kautschukabfille mit siedender alkalischer Lauge behandelt, solI es vorteilhaft 
sein sie zuerst der Einwirkung von Eisenspinen und verdiinnter Schwefelsiure auszusetzen. 
(D. B. P. 81981.) 

Na.ch dem besten und vorwiegend geiibten Verfahren der Kautschukregeneration erhitzt man 
die gemahlenenAbfille mit 3proz. A tznatronlosung, die das Material bedecken mull, im Druck
gefiJ3 bis zu 20 Stunden auf etwa 173°, wischt das Produkt vollig aus und erhilt ein Regenerat, 
das fUr viele Zwecke ebenso, zurn Teil sogar besser, verwendbar ist als reiner Kautschuk. Dauer 
und Hohe der Erhitzung richten sich Mch dem Prozentgehalt des Schwef~, den der Kautschuk 
enthielt. (D. B. P. 119127.) 

Zurn Entvulkanisieren von Kautschuk sittigt man ibn mit ka.lter Natronlauge- oder Soda-
10sung. erhitzt die Masse dann unter Druck und wiischt die 1000ichen alka.lischen Bestandteile Mch 
dem Abkiihlen heraus. (E. P. 168 788.) 
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Zur Regeneration von Kautschuk werden die Abfiille nach D. R. P. 172868 mit pulverfor
migen, kohlensauren Alkalien oder mit Atzalkalien gemengt, worauf man die Masse zur Ent
schweflung unter PreSdruck 2-3 Stunden auf 220-280° erhitzt. Nach einer anderen Ausfiihrungs
form setzt man den hochgefiillten vulkanisierten Kautschukabfiillen iiberdies noch gepulvertes 
Harz zu. Dadurch, dal3 trockene Mischungen verarbeitet werden, spart man Apparate und er
hii.It durch teilweise Entschweflung schon nach 2-3 Stunden ein zur Wiederverarbeitung brauch
bares Produkt. 

Oder man erhitzt das heil3 mit Alkalilosung behandelte zerkleinerte Material in einem indiffe
renten Gasstrom bis nahe zum Schmelzpunkt. (A. P. 1198975.) 

Zur Entfernung gebundenen Schwefels verriihrt man das fein verteilte Altkautschukmaterial 
mit wasserfreiem Atzalkali bei hoherer Temperatur, neutralisiert dann die LOsung mit der ent
sprechenden Sii.uremenge und fiillt die Kautschuksubstanz aus. (A. P. 1235852.) 

Um aus regenerierten Kautschukabfii.Ilen die Gewebefasern zu entfernen, siedet man jene 
unter hohem hydraulischen Druck mit schwacher Atzalkalilosung, wobei der Kautschuk nicht 
angegrifffln wird, da keine Siedepunktsiiberschreitung stattfindet. (D. R. P. 190 506.) 

Zur Regeneration von Kautschukabfii.llen werden die Massen nach D. R. P. 193 295 mit 
derselben Menge Wasser und derselben bis doppelten Menge Atzalkali (Siedep. 150-1750°) ge
kocht und auf diese Weise, da der Siedepunkt der Fliissigkeit ii be r dem Schmelzpunkt des Schwefels 
liegt, von diesem durch Bildung von Natriumpolysulfid befreit. Der gewaschene und getrocknete 
Kautschuk soll grol3e Elastizitii.t und Festigkeit besitzen und sich rasch wieder vulkanisieren lassen. 

Zur Regenerierung erhitzt man das Altmaterial mit Wasser oder Lauge unter einem Druck 
von 200-500 Atm. auf etwa 210° und vermag so dem unangegriffen bleibendem Kautschuk die 
organischen und anorganischen Fiillroassen und den Schwefel zu entziehen. (D. R. P. 313504.) 

Zur Wiedergewinnung von Gummi aus Abfii.llen erhitzt man die Masse unter Druck mit 
Sodalosung und leitet unter stii.ndigem Riihren den elektri'schen Strom durch den Kessel
inhalt. Zweckmii.l3ig setzt man der Sodalosung, um sie elektropositiv zu machen, Eisenoxyd zu 
und kehrt den Strom in periodischen Zwischenrii.umen um. Schliel3lich wiischt man das Produkt 
erschopfend mit Wasser aus. (D. R. P. 252194.) 

Oder man erhitzt das Material in zerkleinertem Zustande, mit oder ohne Anwendung von 
Druck, unter Zusatz von TerpentinOi oder anderen Kohlenwasserstoffen und unter weiterem Zusatz 
von Schwefelalkali oder anderen Schwefel auflosenden Salzen mit S e i fen los un g , die besser als 
Atzalkali die ganze Masse durchdringt und doch, auch beim Al'beiten bei 110-180° unter Druck, 
die Kautschuksubstanz nicht angreift. (D. R. P. 188574.) 

Zur Regenerierung von Altgummi erhitzt man 1000 Tl. der Abfii.Ile mit 3000 Tl. Benzol 
3-4 Stunden im Druckgefii.l3 auf 150°, bringt die Benzollosung nach Entfernung der ungelosten 
An.teile in das Druckgefii.l3 zuriick, erhitzt weitere 3 Stunden mit einer Losung von 200 Tl. Atz
natron in 350 Tl. Wasser auf 150°, entfernt dann durch Destillation mit Wasserdampf das Benzol, 
trennt aus der schmierigen MaSse das wiisserige Alkali ab, erhitzt sie mit Wasser unter Druck 
und fii.Ilt die Kautschukmasse mit Sauren oder durch Rauchgase aus. (D. R. P. 197 104.) 

Zur Regenerierung von Kautschuk aus cellulosehaltigen Kautschukabfii.llen bringt 
man das Rohmaterial nach D. R. P. 266887 in eine 20proz. kalte LOsung von Atznatron, versetzt 
die Masse nach 3-5stiindigem Stehen an einem kiihlen Ort mit 10% Schwefelkohlenstoff (be
zogen auf die trockenen Gummiabfii.lle) und schiittelt das Ganze in einem verschlossenen Gefii.13 
wiihrend mehrerer Stunden. Man erhitzt dann das Gemenge von Cellulosexanthogenat und Kaut
schuk mit Wasser wii.hrend 15-20 Stunden unter einem Druck von 7 Atm. und erhii.It so neben 
dem Kautschuk auch noch die Cellulose in verwendbarer Form. . 

Nach E. P. 11 576/1910 bringt man das Material zuerst in heil3e WasserglaslOsung und 
dann in eine Antimon-, Gerbsaure- odeI' AmmonsalzlOsung, wiischt die Masse aus, behandelt sie 
mit Toluol und setzt sie schlie13lich in trockenem Zustande del' Einwirkung von Phenol- odeI' 
Kresoldii.mpfen aus. . 

41. MetaHe (Elektrolyse), Sauren, Salze, aHein und mit organischen Losungsmitteln. 
Klebrige Kautschuksorten werden nach F. P. 448974 zur Verbesserung des Kaut

schuks zuerst mit Aceton entharzt, dann in del' 7,5fachen Menge Xylol gelOst und lnit 5% 
metallischem Natrium im Autoklaven auf 100° erhitzt. Nach Entfernen des Xylols im 
Vakuum und nach dem Waschen erhalt man Prodllkte, die in gewohnlichen KaUtschllklosungs
mitteln schwer lOslich sind und sich gut kneten und vulkanisieren lassen. Bei Verarbeitung von 
Kautsohukabfii.llen lost man 100 Tl. des Materials, die etwa 5-6% acetonIOsliche Harze 
enthalten, mit 5 TI. Natrium oder gesohmolzenem Atznatron, verknetet einige Minuten, erwii.rmt 
die Masse nach dem Erharten etwa 24 Stunden auf 60° und lOst dann den Kautsohuk auf irgend
eine Weise mit organischen Losungsmitteln heratlS. 

Nach Versuchen von F. W. Hinrichsen und E. Klndscher, Zeltschr. r. Chern. u. Ind. d. Koll. 
1912, 147, kann man dem heil3 vulkanisierten Kautsohuk die Hii.lfte del' in ihm enthaltenen 
chemisch gebundenen Sohwefelroenge (3,55%) und den Vulkanisationsschwefel bis auf 1,75% 
entziehen, wenn man das Material im kupfernen Autoklaven mit Benzol und alkoholischer 
NatronIauge wechselnder Konzentration bei Gegenwart eines Stiickes Zink erhitzt; del' iiber
schiissige, nicht gebundene Schwefellii.l3t sioh bei ihnlicher Behandlung, jedoch mit metalle
nem Kupfer statt des Zinks, vollstii.ndig entfernen. Vgl. hingegen P. Alexander, ebd. S.252. 
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Nach D. B. P. ADm. F. 29 971 v. 24. Mal 1910 wird vulkanisierter Kautschuk entschwefelt, 
wenn man die Kautschukabfille mit Benzolkohlenwasserstoffen in einen Autoklaven 
bringt, eine Kupfer- oder Bleiplatte einhii.ngt, als Elektrolyt eine wiisserige oder alkoholische 
LOsung von Atza.lkali oder Hydraten der Erda.lka.lien oder Natriwnthiosulfat hinzufiigt und auf 
110-145° erhitzt. Die Meta.lle binden sii.mtlichen Schwefel, und der Kautschuk liWt sich durch 
Filtration und Einda.mpfen des Filtrates in sehr reiner Form gewinnen. 

Zur Regenerierung von vulkanisiertem Kautschuk behandelt man die Abfille na.ch D. B. P. 
76068 mit Metallegierungen, die leicht staubfein pulverisierba.r sind und sich mit Schwefel 
direkt verbinden (Eisen, Kupfer, Zinn, Blei, Zink, Quecksilber, legiert mit Wismut, Natriwn, 
Antimon, Arsen, Schwefel oder Phosphor). Zu gleicher Zeit wird ein, die Kautschukma.sse que 1-
lendes Losungsmittel, das chemisch weder auf das Meta.ll noch auf den Kautschuk einwirkt, 
beigegeben (Benzin, Benzol, Chloroform u. dgl.). Die erhaltene KautschuklOsung wird entweder 
direkt verwendet oder zur Wiedergewinnung des Materials in dUnnen Schichten getrocknet. 

Na.ch F. P. 416 218 extra.hiert man den Reinkautschuk aUB vulka.nisierten Produkten mit 
Kohlenwasserstoffen, die iiber 130° sieden (Xylol, Naphthalin), unter einem Druck bis zu 
31/ 1 Atm. unter Beigabe von Metallen oder Metalloxyden, wn den Schwefel zu binden. Vgr. 
F. P. 418809, Zusatz 14 241: Kautschukregenerierung durch Entvulkanisieren des Kautschuks 
mit Kohlenwasserstoffen bei Gegenwart von schwefelbindenden Oxyden, Oxydulen, Superoxyden 
oder Sulfiden des Eisens, Kupfers, Bleies bzw. Mangans und Zinks oder Bleies. 

Na.ch E. P. 2840/1879 beba.ndelt man die Abfiille zur Entfernung der Webstoffe und bei
gemischter Meta.lle mit warmer. Salzsii.ure, lOst das zuriickbleibende Material in einem 
KautschuklOsungsmittel, filtriert und da.mpft die wSlIng ein. 

Zwn Regenerieren von vulltanisiertem Kautschuk kocht man na.ch D. B. P. 220898 das 
zerkleinerte Material mit einer Mischung gleicher Teile 60grii.diger Schwefelsii.ure und konzen
trierter Salzsii.ure mit 8 Volwnenteilen Wasser. In etwa 30 Minuten ist das Fasermaterial 
zerstOrt; die porOse, aufgequollene, weiLl oder gelblich gefii.rbte Masse wird na.chtrii.glich in einer 
a.lka.lischen LOsung gekocht. Diese richtige Sii.uremischung entfernt den freien Schwefel schon 
]x>i einer den Kautschuk nicht schii.digenden Temperatur, doch muLl die Gegenwart von oxydieren
den Mitteln vermieden werden, da sich sonst Chlor entwickeln wiirde. 

Auch in A. P. 296 616 wird empfohlen, den Kautschukabfa.ll zur ZerstOrung der Bawnwoll
fa.sern mit Sa.lz- oder Sal pet e r s ii. u r e zu behandeln. 

tJber Regenerierung von Gummiabfillen mit etwa 50% Schwefel- oder Salzsii.ure unter Zusatz 
von Fl uorwasserstoffsii.ure oder 1,8 I Benzin zur Erleichterung der Abscheidung minera
Iischer Beimengungen oder der Gewebebestandteile siehe D. B. P. 18186. 

ZJ.ll" Wiedergewinnung von Kautschuk erhitzt man kleine Kautschukstiicke zuerst auf eine 
Temperatur unterha.lb der Vulkanisationsgrenze, behandelt sie dann mit Salz- oder Schwefelsii.ure 
allein oder in Gegenwart eines IOslichen HaJogensalzes, z. B. Calciumchlorid, im 'OberschuLl 
und da.nn mit Atzna.tronlOsung. Na.ch volliger Neutralisierung wird der Kautschuk dann durch 
Erhitzen mit Wasser auf hohe Temperaturen wieder plastisch gemacht. (A. P. 1 196 884.) . 

Na.ch E. P. 12477/1911 entvulkanisiert man Kautschukabfiille durch Kochen von 25 TI. 
des Materials mit etwa 60 TI. 20proz. Salzsii.ure, bringt na.ch Ablassen der Losung das ~ewaschene 
Material mit 1 proz. SodalOs ung zuerst im offenen Gefii.C zwn Sieden, setzt weiterhin Soda zu 
und erhitzt im Autoklaven auf 155--180°. Dann wiischt man, preCt und trocknet. 

'Ober Aufarbeitung von Altkautschuk durch Behandlung mit einer der drei wiisserigen 
LOsungen von Brechweinstein und Gerbsii.ure, Gerbsii.ure und Ca.lciumsulfit oder Brechweinstein 
und Ca.lciumsulfit siehe D. B. P. 104866. 

Zur Entschwefiung von Kautschuk behandelt man die Abfiille na.ch D. B. P. 112017 (vgl. 
E. P. 17 696/1910) mit LOsungen von schwefligsauren, na.ch D. B. P. 112600 mit solchen 
cyanwasserstoffsaurer Salze. Nach einem Zusatzpatent arbeitet man mit Sulfiten iiber 
100° unter Druck. (D. B. P. 160271.) 

Zur Gewinnung von reinem Kautschuk aus den Rohstoffen beha.ndelt man diese na.ch 
D. B. P. 194 646 im zerkleinerten Zustande vor der E xtraktion mit einer Losung von 10% 
Ca.lciwn- oder Magnesiumsulfit in schwefliger Sii.ure. Man kocht mehrere Stunden, entzieht so 
dem Rohmaterial Gerbstoffe, Farbstoffe und andere Verunreinigungen, lii.Llt die Lauge ab, w8.scht, 
trocknet und extra.hiert mit organischen LOsungsmitteln. 

Na.ch A. P. 1189721 wird Altkautschuk, der Bleisulfid enthii.lt, zur Wiedergewinnung der 
Kautschuksubstanz mit Zinksulfat behandelt, 

Zur Aufarbeitung von Kautschukabfa.llen werden diese mit fa.serzerstOrenden Mitteln (Mi
neralsii.uren, Chlorcalci urn usw.) bei Gegenwart nicht fiiichtiger, organischer Substanzen 
(Tear, Pech, Harz, Invertzucker u. dgl.) erhitzt. Der Teerzusatz betrii.gt bei alten Radreifen 
3-5%, bei schlechterem Material etwa 2%. (D. B. P. 198828.) 

Man erhitzt 10 TI. vulkanisierte Abfii.l1e unter Druck mehrere Stunden mit 100-200 Tl. 
Toluol oder Xylol, filtriert von den anorganischen Bestandteilen und leitet in das Filtrat bis zur 
8ii.ttigung Chlorwa.sserstoff ein. Das gebildete Produkt kann durch Ausfiillen mit Petrolii.ther 
oder Alkohol oder durch Abdestillieren des LOsungsmittels im Vakuwn und AusfiUlen mit Alkohol 
@ewonnen werden, worauf man es mit Alkoholiither w8.scht oder aus Chloroform umfii.l1t und mit 
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50--100 Tl. Pyridin unter RiickfluLl, je nach dem Ausgangsmaterial, 12-50 Stunden auf 110-150° 
erhitzt. In Wasser gegossen, scheidet sich aus der dunklen LOsung der regenerierte Kautschuk 
fast quantitativ ab, das Pyridin wird wiedergewonnen. Nach zwei Zusatzpatenten bewirkt man 
die Zersetzung des Chlorwasserstoffkautschuks durch Erhitzen mit Basen, bzw. Carbonaten oder 
anderen Salzen schwacher Sauren bei gewohnIichem oder "Oberdruck bei 110--130°. (D. R. P. 
287 277, 287 998, 287 994.) 

42. Ole, Erdol(-produkte), Teer(.oIe). 

Nach D. B. P. 180 150 I&t man die Abfille in Harzol und fillt den Gummi aus der Losung 
durch Aceton aus. 

Zur Regenerierung von Gummiabfillen werden sie nach D. B. P. 109 827 solange mit Lein 01 
oder einem ihnlichen, mit Schwefel reagierenden 01 behandelt, bis sie in LOsung gehen, dann 
vulkanisiert man das Gemisch mit Chlorschwefel oder Schwefel. 

Zur Regenerierung des Kautschuks aus Kautschukabfillen erhitzt man letztere nach D. R. P. 
196417 2-3 Stunden bei 4 Atm. Druck mit 10--20% eines Firnisses, den man durch Kochen 
von Leinol bis zur Verdickung erhilt. Die sich bei diaser Operation entwickelnden fliichtigen 
Bestandteile brennt man abo Dann trennt man den Kautschuk durch Waschen von dem mit 
Schwelel angereicherten Firnis und erhilt so, da das LeinO! den gesamten freien Schwefel des 
Altmaterials aufnimmt, ein in Benzin oder Schwelelkohlenstoff vollig I&liches Produkt. 

Nach F. P. 428188 quellt man den Altkautschuk in einem Gemenge von Leinol und Petro
leum,last ihn dann durch Erwinnen in dem Fliissigkeitsgemenge auf und verarbeitet das nach 
der Filtration und nach Entfernung der LOsungsmittel zuriickbleibende Regenerat wie iiblich. 
Vgl. D. B. P. 128988. 

Zur Trennung des vulkanisierten Kautschuks von Geweben und Metalleinlagen 
behandelt man das zu regenerierende Material in der Kilte mit der doppelten Menge der bei 
140--170° iibergehenden Fraktionen gewisser Erdolarten aus Niederlii.ndisch·Indien (White 
spirit) und erhitztsodannim geschlossenen GefiiB auf 140°. Nach einigen Stunden ist der Kaut· 
schuk in eine Gallerte verwandelt, die nicht klebt und nicht zih ist und von den Fremdkorpern 
leicht ~etrennt werden kann. (D. R. P. 277606.) 

Bel der Verarbeit~ von Gummiabfillen ist nach E. Schulze, Gummlztg. 1904, 24, ein Zusatz 
von ErdO!, besonders bel sta.rker vulkanisierten Abfillen, niitzlich. Abfille, die iiber 1 % freien 
Schwelel enthalten, sind durch heiLle Lauge oder nach vorhergehender Befeuchtung mit nicht 
fliichtigem, schwerem 01 durch stromenden Dampf von 115° vorher zu entschwefeln, damit sie 
wibrend der Plastizierung nicht nachvulkanisieren. 

Nach A. P. 988981 wird Altkautschuk mit einem Gemenge von chinesischem Holzol und 
einem Kautschukl&ungsmittel behandelt. Aus der LOsung wird der Kautschuk gefillt. Vgl. 
D. B..P. 119886 und 119887. 

Zum Regenerieren von Altgummi lOst man die gemahlene Masse in demselben Gewicht 
Ricinusol bei 180--200°, gieLit die abgekiihlte LOsung in das doppelte Volumen von 90proz. 
Weingeist, scheidet die alkoholische RicinuslOsung von der zih ausgeschiedenen Kautschukmasse 
ab und wischt sie zuerst mit Alkohol, dann zur Beseitigung der klebrigen Eigenschaft des Produktes 
mit warmem, natronlaugehaltigem Wasser" und schlieLilich mi~ reinem Wasser. (D. R. P. no 810.) 

tiber Kautschukregenerierung mit Hille der von N. Schercheffsky aufgefundenen Naph
thensii.uren siehe D. R. P. 218226. 

Nach E. P. 28 818/1909 wird Roh~mi bei 40-50° mit einem tierischen oder pflanz
lichen 01 behandelt, die Mischung IDlt Wasser versetzt und die Emulsion in aufrechtstehenden 
GefiiJ3en zum Absitzen gebracht. Der ausgeschiedene Korper wird in reinen Teer eingetragen, 
das Ganze im Sauerstoffstrom erwa.rmt und der reine Kautschuk mit Alkohol ausgefillt. 

Um dem aus Abfillen wiedergewonnenen Kautschuk die schmierige Beschaffenheit zu nehmen, 
ihn .. nervig" zu machen, erhitzt man die beispielsweise aus zerkleinerten alten Gummischuhen 
mit Steinkohlenteerolen erhaltene, vom LOsungsmittel befreite Kautschukmasse nach D. R. P. 
249 802 in einer heizbaren, verschlossenen Knetmaschine unter einem Druck von 3 Atm. etwa 
5 StundeD. 

Zum Regenerieren von Kautschuk vermischt man die Abfille nach D. B. P. 171087 auLier 
mit fliichtigen LOsungsmitteln auch noch mit Korpern, die den Schwefel aufnehmen und sich 
dabei selbst kautschukartig verii.ndern. Man behandelt also Z. B. 1000 kg Altkautschuk 
mit 3000 kg LOsungsmittel (Erdol. oder Teerdestillat) und erhitzt unter Hinzufiigung von 
150 kg Naturasphalt oder 100 kg Guayule, einer Fettsii.ure usw. unter gelindem Druck, destilliert 
das LOsungsmittel ab und verarbeitet den Riickstand wie iiblich zwischen Walzen auf Platten· 
material. 

Zur Regenerierung von Altgummi behandelt man' den fein gemahIenen Gummiabfall 
mit eiDer Mischung von schwefelbareil. Olen und Metallsulfiten bei erhohter Temperatur und evtl. 
bei erhohtem Druck und erhilt so, vermutlich wegen der gleichzeitigen Bildung von Faktis, ein 
sehr plastisches Produkt, das als sotches oder im Gemenge mit Rohgummi verarbeitet werden 
kaon. (D. R. P. 276 061.) 
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43. Organische Losungsmittel. 

Nach E. P. 147828 erhitzt man den Altkautschuk mit einem organischen Losungsmittel 
unter Druck bei gleichzeitiger mechanischer Behandlung auf etwa 140°. filtriert sodann. verdampft 
zur Gewinnung des Kautschuks das LOsungsmittel und verwendet das Gewebematerial in der 
Papierfabrikation. 

Ein mechllonisches Verfllohren der KlIoutschukregenerllotion mit Hille eines KlIoutschuklOsungs
mittels ist in D. R. P. 366 788 beschrieben. 

Auch in A. P. 1386869 ist ein Verfahren zur Kautschukregeneration mittels LOsungsmittel 
unter Druck beschrieben. 

Nach A. P. 966 098 extrahiert man den Kautschuk aus dem Alt- oder Rohmaterial mit Kaut
schuklOsungsmitteln in so geringer Menge. daJ3 eine Kautschukgelatine entsteht; diese 
wird dann mit einem Harziosungsmittel behandelt. worauf man die Harziosung dekantiert und 
aus dem Riickstand zur Gewinnung des reinen Kautschuks das LOsungsmittel abdestilliert. 

Nach D. R. P. 229 386 zerlegt man Rohkautschuk in wertvolle und minderwertige Anteile 
durch Anwendung eines Gemisches von Losungsmitteln. die zum Teil den Kautschuk allein. zum 
Teil die begleitenden Harze IOsen (z. B. Alkohol-Benzolgemenge). Vgl. E. P. 28110/1909 und 
9686/1910. 

Zur Extraktion der Harze aus Rohkautschuk verwendet man nach A. P. 938 638 zunachst 
Alkohol, dllonn eine Mischung von 1 Tl. Benzol mit 2-4 Tl. Alkohol und schlie13lich wieder 
Alkohol. Die Aufarbeitung alter Kautschukgegenstii.nde zur Wiedergewinnung des Kautschuks 
durch Kochen der Abfiille mit 19 kg Schwefelkohlenstoff und 250 g reinem Alkohol (fiir 100 kg 
des Materials) wurde schon von Bacon vorgeschlagen. (Polyt. Zentr.-BI. 1857, 79 u. 1514.) 

Zur Isolierung des Kautschuks wird in A. P. 978 896 die Anwendung eines Gemenges von 
Schwefelkohlenstoff und Aceton vorgeschlagen. 

Zur Abscheidung des dem vulkanisierten Kautschuk mechanisch beigemengten Schwe
fels erhitzt man die Abfiille (10 kg) nach D. R. P. 202180 mit der doppelten Menge Schwefel
kohlenstoff 10 Stunden unter Druck, filtriert und dampft die Fliissigkeit zur Wiedergewinnung 
des LOsungsmittels ein. Der zuriickgebliebene breiige Riickstand wird mit der doppelten Ather
oder Benzinmenge extrahiert, man filtriert vom ungelOsten Schwefel, destilliert das Losungsmittel 
ab und erhiUt 30-50% reinen Gummi. 

Zur Kautschukregenerierung behandelt man das Altreifenmaterial mit Xylol bzw. einem 
Fichtenholzdestillat vom Siedepunkt iiber 200° und vom spez. Gewicht 0,88 und 0,96. (A. P. 
1182071 und 1178483.) 

Nach E. P. 23 110/1909 werden Kautschukabfii.lle zur Wiedergewinnung des Kautschuks bei 
40-50° mit geringen Mengen eines Losungsmittels (Phenol, Naphtha. Chloroform) gequellt und 
zugleich wird ein LOsungsmittel, wie Aceton zugefiigt, das den Kautschuk nicht lost, wohl aber 
den Schwefel. Das entschwefelte Produkt wird bei 140-210° mit 10-30% einer neutralen 
Seife behandelt, die aus dem Harz des natiirlichen Kautschuks bereitet wird. 

Nach E. P. 9688/1910 extrahiert man aus dem Rohprodukt die dem Kautschuk beigemengten 
Harze mit Acetonol (das ist ein Gemenge aliphatischer Ketone, das bei der Acetonherstellung 
resultiert), evtl. unter Zusatz von Alkalien, Alkoholen oder Estern. 

Zum Reinigen von Kautschuk wird nach A. P. 8'0218 und 890 217 ein Gemisch gleicher 
Teile von Methylacetat und Aceton oder Athylalkohol verwendet. Besonders verwendbar 
ist das Produkt, das aus Holzgeist hergestellt wird und unter dem Namen Methylaceton be
kannt ist. 

In F. P. 449190 wird empfohlen, die Gewebe aus vulkanisiertem Kautschuk in der Weise 
zu entfernen, daJ3 man die Gegenstii.nde mit Benzin, Tetrachlorkohlenstoff oder einem anderen 
Kautschukquellungsmittol oder -lOsungsmittel behandelt. die eine AblOsung der Faserstoffe 
bewirken. 

Oder man lOst den Kautschuk unter Druck in Benzin, IaJ3t die Losung zum Absitzen der 
Verunreinigungen 24 Stunden stehen, dekantiert und entfernt das Losungsmittei. (F. P. 418801.) 

Nach E. P. 22 222/1909 regeneriert man den "Kautschuk aus feingepulvertem Altmaterial 
durch Erhitzen mit Benzin u. dgl. unter Druck bei gleichzeitiger mechanischer Bearbeitung der 
Masse durch mechanische Knet- und Riihrvorrichtungen. 

Zur Wiedergewinnung von Kautschuk aus Weichgummiwaren lost man ihn in Tetra
chlorii.than und destilliert das Losungsmittel mit Wasserdampf abo (E. P. 10148/1915.) 

Zur Regenerierung von vulkanisiertem Kautsch uk behandelt man Z. B. 2,8 g Gummi
schlauch wii.hrend 15 Stunden auf dem Wasserbade mit einer Losung von 40 g Dichlorhydrin 
in 150 g Benzol, vertreibt dann das Losungsmittel mit Wasserdampf, wii.scht den zuriickgebliebenen 
Kautschuk mit Alkohol und erhii.lt so 2,4 g Regenerat, das sich wie iihlich mit Schwefel vulkani· 
sieren lii.J3t. In der Schrift (D. R. P. 268848) finden sich noch zehn weitere Beispiele zur Auf
arbeitung von Altgummi nach diesem Verfahren. 

Nach D. R. P. 202850 werden Kautschukahfii.lle mit Athern der heterocyclischen, fetten 
oder aromatischen Reihe, Z. B. der doppelten Menge Isoamylii.ther, die iiber 100° sieden, mehrere 
Stunden auf 100-130° erhitzt. Man verdiinnt dann mit demselhen Ather oder mit niedrig sieden
den Kohlenwasserstoffen, filtriert in geschlossenen Apparaten und befreit die klare Kautschuk-
100ung durch Destillation von dem Losungsmittel. Zum Schlu13 werden die Kautschukmassen 
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mit Alkohol oder A~eton behandelt. Weiter eignen sich die Ather von Kresol, Resorcin, Pyro
gallol, Eugenol, Borneol, femer auch Diphenyloxyd, Safrol usw. 

Zur Aufarbeitung von Rohkautschuk oder Regenerat lost man das Material in C y cl oh e x a non 
unter evtl. Zusatz anderer LOsungs- und Quellungsmittel, fillt aus der konzentrierten Losung 
mit Benzin oder Benzol die Verunreinigungen und Farbstoffe aus, filtriert oder dekantiert und 
destilliert die LOsungsmittel abo (D. R. P. 886 146.) 

Nach F. P. 414 769 werden Kautschukabfille regeneriert durch Behandlung mit einem US
sungsmittel (Terpentinol oder Naphthalin) im Autoklaven bei 120-140° und EingieJ3en 
der LOsung in eine groJ3e Menge des LOsungsmittels. Die Mineralstoffe sinken zu Boden, aus der 
konzentrierten dekantierten LOsung wird der Kautschuk ausgefii.Ilt. Vgl. E. P. 21074/1910: 
Die Aufarbeitung von Altkautschuk mit 2,5% seines Gewichtes TerpentinO! im Autoklaven. 

DaB Entschwefeln des vulkanisierten Kautschuks durch mehrstiindiges Erwii.rmen der zer
schnittenen Masse mit Terpentinol, daB 5% Alkohol und 15-25% Ather enthalt, wurde schon 
von A. V. Newton im Jahre 1850 in England zurn Patent angemeldet. (Dingl. Joum. 187, 209.) 
Vgl. die Verwendung von Campher in E. P. 19 789/1910. 

Nach D. R. P. 200 466 verwendet man statt des TerpentinO!es sein Umwandlungsprodukt 
mit. Schwefelsii.ure ala Losungsmittel fiir den Kautschuk. Dieses Produkt besitzt groJ3e Verwandt
schart zurn Schwefel und wird in dem MaJ3e, als es ihn den Kautschukabfii.llen entzieht, selbst vulka
nisiert. Ein trberschuJ3 des Produktes kann mit Aceton, in dem Kautschuk selbst nicht loslich ist, 
entfernt werden. 

Nach D. R. P. 206 048 wird ein benzinlOsliches Produkt aus vUlkanisiertem Kautschuk er
halten, wenn man die Gummiabfii.lle mit Terpineol in LOsung bringt. Nach Entfernung des 
Terpineols lOst sich daB erhaltene Produkt leicht in Benzin; diese Losung kann, da sie sich 
auch mit LeinO! oder Leinolfirnis ohne Trtibung oder Ausfii.Ilung mischt, zur Darstellung von 
Lacken, Firnissen, Impriignierungsmitteln u. dgl. dienen. 

Kautschukabfii.lle werden na:>h D. R. P. 221066 regeneriert, wenn man sie in gemahlenem 
Zustande mit der doppelten Menge '1 erpineol bei 100-150° behandelt. Wenn der Kautschuk 
gelost ist, fiigt man die 4fache Menge Benzin zu, riihrt durch, filtriert, destiIIiert aus dem Filtrat 
das Benzin ab und fallt den Kautschuk aus der zurtickbleibenden Terpineollosung mit AIkohol 
oder Aceton aus. Das Terpineol fiihrt'den Kautschuk in eine wirkliche Losung tiber, ohne seine 
Eigenschaften zu beeintrii.chtigen, das Benzin fallt nur die Verunreinigung, Alkohol und Aceton 
nur den Kautschuk, nicht aber die Verunreinigungen. 

Zur Regenerierung von Kautschukabfii.Ilen oder zur Gewinnung von reinem Kautschuk aus 
dem Rohmaterial lost man Mch D. R. P. 226229 die zerkleinerten KautschukabfiiJle bei 120 
bis 140° in der 4--8fachenMenge Eucalyptol (Cineol), verdiinnt sodann mit etwa 4Tl. Benzol, 
zieht die klar LOsung ab, vertreibt das Benzol, fiiJlt den Riickstand mit Wasser und verjagt mit 
Dampf das Eucalyptol. Die zuriickbleibende Kautschukmasse wird wie iiblich aufbereitet. 

44. Basen, Aldehyde, Phenole; Protein. 
Zurn Regenerieren von vulkanisiertem Weichgurnmi lost man die Abfii.lle Mch D. R. P. 99 689 

in Basen von Art des Anilins, Toluidins oder Xylidins und wandelt durch Zusatz von Saure 
die Basen in Salze urn, wobei sich der Gurnmi aus der wii.sserigen USsunp: abscheidet.. Oder man lost 
die Basen-Kautschuklosungen in Holzgeist oder einem anderen Stoff, in dem der Gurnmi un-
100lich ist. 

Zur Gewinnung von reinem Kautschuk werden Mch D. R. P. 196280 Z. B. 10 kg Rohprodukt 
mit 15 kg Anilin und 5 kg Wasser 2 Stunden unter Riickfl uJ3 !l:ekocht,. Dann wird der Riick
stand von der Losung getrennt, gewaschen und getrocknet. Die Losunp: wird zur \Viedergewin
nung des Anilins mit Wasserdampf destilliert. Nach Zusatz D. R. P. 281289 werden aus Roh
kautschuk mittels Anilins und seiner Abkommlinge unter Hinzufiigung alkalischer oder erd
alkalischer Laugen die verunreinigenden Bestandteile (Harze, Eiwei13stoffe) herausgelost und 
durch Filtration entfernt. Die Extraktion ist 3-4mal zu wiederholen, bis der Harzgehalt auf 
1-2% gei!unken ist. Aus der abfiltrierten Masse wird mit Wasserdampf, evtl. unter Druck, das 
anhaftende Extraktionsmittel entfernt. Das Verfahren ist auch auf geringwertige Guttapercha 
anwendbar. 

Zur Regeneration vulkanisierter Kautschukabfalle werden diese nach D. R. P. 208290 mit 
1/5_1/10 ihres Gewichtes Anilin 1/,_3/, Stunden auf 130-160° erhitzt. Das mit Mischwalzen 
verarbeitete Produkt soIl sich wie frischer Gwnmi verhaIten und lii13t sich ohne oder mit geringem 
Schwefelzusatz wieder vulkanisieren. 

Nach D. R. P. 820016 erhitzt man die Abfalle zur Gewinnung eines elastischen, nicht kleb
rigen, in Benzol 100lichen Regenerates mit Atznatron, Wasser und 5% des Abfalles nicht iiber
steigenden Mengen einer Base, wie Z. B. Anilin unter Druck auf 175°. 

Nach E. P. 29864/1909 werden die zerkleinerten AbfiiJle von vulkanisiertem Kautschuk mit 
Schwefelsii.ure gekocht und die Riickstii.nde nacheinander mit Alkalien und A ni Ii n erhitzt. 

Nach E. P. 22 606/1909 extrahiert man das Rohmaterial zur Kautschukbereitung mit Anilin 
oder Phenol und ihren AbkommIi~en oder mit Amylacetat, Essigester usw., wodurch der reine 
Kautschuk ungelost bleibt. Dleser ist hell, hart, elastisch und schmilzt bei 145-150°. Die 
gefii.Ilten Filtrate geben ein unelastisches, dunkelgefiirbtes Produkt vom Schmelzpunkt 50-70°. 
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Nach F. P. 418800 behandelt man Rohstoffe zur Kautschukgewinntll}g, z. B. Balata mit 
Pyridin bei etwa. 120°, wobei nur die Begleitharze gelOst werden. 

Zur Regeneration von Altkautschuk kann man auch Furfurol mit 10% Tetrachlorkohlen
stoff verwenden. Diese LOsung quellt die Kautschuksubstanz bei 60° ebenso vollkommen wie 
ein Gemisch von Schwefelkohlenstoff und Tetrachlorkohlenstoff und besitzt doch nicht die hygie
nischen Nachteile der Ha.logenkohlenwasserstoffe. Nach Abtrennung des Kautschuks von den 
Geweben entfernt man das LOsungsmittel mittels Wasserdampfes und sa.lzt im Destillat die 
LOsungsII!ittel mit Meersa.lz aus. (A. Dubosc, Zentr.-BI. 1919, IV, 1007.) 

Uber Entvulkanisatio n von mit Aceton extrahiertem, vulkanisiertem Kautschuk mittels 
Hexa.methylentetra.mins oder billiger mit einer Mischung von 46 Tl. Formaldehyd, 42 Tl. Ammo
niak (22) und 60-70 Tl. Wasser siehe A. Dubosc, Zentr.-BI. 1919, IV, 784 und 1920, D, 139. 

Zum Regenerieren von Weichgummi werden die Abfilie nach D. R. P. 116918 zwischen 
120 und 170° mit Carbolsiure behandelt; aus der Lijsung wird der entvulkanisierte Kaut
schuk durch Zusatz von wa.sserigem oder alkoholischem Alkali wieder abgeschieden. 

Oder man erhitzt 100 Tl. Kautschukabfille mit 500 Tl. Carbolsiure in einem evakuierten 
Kessellangsam zum Sieden (ungefihr auf 100°) bis zur Lijsung und entfernt das Phenol mit Sprit 
oder SodalOsung. Der zurtickbleibende regenerierte Kautschuk wird mit W~er gewaschen und 
getrocknet. (D. R. P. 164 111.) 

Zur Wiedergewinnung von Kautschuk werden die Abfalle nach D. R. P. 174797 in ge
schlossenen GefiCen mit einer wa.sserigen Iproz. Phenol- oder Kreosotlosung auf 150-190° 
erhitzt. 

Nach E. P. 1886/1910 werden Abfille von Kautschuk, Ebonit, Vulka.nit u. dgl. mit heit3en 
Phenol- und Siuredimpfen im nberschuC behandelt, worauf man die Masse nachtrii.glich 
walzt und wieder vulka.nisiert. Vgl. F. P. 427 178: Rohkautschuk wird zur Reinigung einige 
Stunden bei 50-100° der Einwirkung einer alkalischen Phenollosung ausgesetzt. Vgl. 
ferner A. P. 992426 und A. P. 993486. 

Zum Extrahieren von Fettstoffen alIer Art, Kohlenwa.sserstoffen, Schweiel oder dgl.. 
bedient man sich des aus Rohkresol und aus Chlorkresolen billig herstellba.ren fiiissigen Trikresyl
phosphates in der Hitze. Aus der erhaltenen Losung werden die gel Osten Stoffe dann wie tiblich 
durch Abkiihlen, bzw. Filtrieren oder durch Destillation unter vermindertem Druck abgeschieden. 
Man verma.g so schwefelha.ltigen Kautschuk vollig vom Schwefel zu befreien. (D. R. P. 284410.) 

Zur teilweisen Ausscheidung des in vulkanisierten Kautschukabfillen enthaltenen ge
bundenen Schwefels windsichtet man 1 kg geschrotete Kraftfahrzeugreifen, bringt das Material 
in feinste Kriimelform und kocht as zur Entfernung des freien Schwefels mit mindestens 6 kg 
10proz. Natronlauge aus oder extrahiert es mit 10proz. Ammoniak. Nach dem Auswaschen des 
Rtickstandas extrahiert man ihn mit 6 kg Kresol oder Phenol unter Zusatz von 6 kg 10proz. Natron
lauge und 200 g Aluminiumspinen in, der Hitze, bis die Schwefelwasserstoffentwicklung beendet 
ist, zersetzt die Emulsion dann mit Kohlensiure und zieht nach einigem Stehen die unten befind
liche wa.sserige Laugenschicht von der Phenol-Kautschuklosung ab, die fiir sich getrocknet und 
zur Entfernung der letzten Wasserreste mit 5% meta.llischem Natrium verwalzt wird. Die Masse 
laCt sich nach zweitigiger Behandlung im Brutschrank bei 80° wie Rohgummi weiterverarbeiten. 
(D. R. P. 293496.) 

Zur Erhohung der Ela.stizitit und Nervigkeit von Kautschukregeneraten mischt man das 
Regenerat mit 5% Phenol bis zur volligen Homogenitit im schwach wa.rmem Walzwerk, erhitzt 
die 1-1,5 cm dicken Platten dann 2-3 Stunden auf 50-60°, also etwas tiber den Schmelzpunkt 
des Phenols und laCt sie dann abkiihlen. (A. Dubosc, Zentr.-BL 1919, IV, 784.) 

Zur Regenerierung von Kautechukabfillen mit Stoffeinlagen behandelt man das Material 
nach A. P. 1189282 mit organischen Stoffen, die Protein enthalten. 

Kautschukersatzstoffe. 
46. Literatur • .AI1gemeines. - Kautschuk(Gutta-)haltige Ersatzmassen. 

Bersch, J., Kautschuksurrogate. Wien und Leipzig 1904. - Geisler, K., Kiinstlicher 
Kautechuk fiir elektrische Isolierungszwecke. Berlin 1922. 

Uber Kautschuk- und Guttapercha.ersatzmassen berichtet an der Hand der Patentliteratur 
C. Klppenberger in Zeltschr. f. angew. Chem. 1911, 2099. 

Vgl.: O. Kausch, Kautschuk und Guttapercha.ersatzstoffe nach der Patentliteratur zu
sa.mmengestellt. (Kunststoffe 1911, 408, 430, 474.) 

Uber Kautschukersatzstoffe in Amerika. siebe O. Nagel, ijsterr. Chem.-Ztg. 1900, 9. 
Ober die verschiedenen Ersatzstoffe fiir Guttapercha (Paraffin, Ozokerit oder Nigrit, das ist 

der Rtickstand der Ozokeritdestillation) siehe SeeUgrnann, Chern. Rev. 1896, Nr.34. Vgl. lahrg. 
1900, 113. 
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Ein wirkliches Kautschukersatzmittel gibt es nicht und wird es aller Voraussicht nach such 
nicht geben. Durch die Auffindung der Methoden zur Herstellung von synthetischem Kaut
schuk hat das Problem der Herstellung geeigneter Kompositionsstoffe iiberdies an Interesse 
verloren. Die Ersatzprodukte, deren Gewinnung in einer grol3en Zahl deutscher und aus
li~discher, iibrigens zumeist erloschener Patente geschiitzt wurde, konnen hC:ichstens sIs kiinst
Hche Massen bezeichnet werden, die den Ka\1tschuk fiir manche Verwendungszwooke vertreten 
konnen, ganz abgesehen von den Produkten, wie sie beispieIsweise in A. P. 977 423 beschrieben 
sind, die iiberhaupt nicht einmaI sIs Fiillmaterial fiir Kunstmassen in Betracht kommen. Nach 
C. K1ppenberger, Zeltschr. r. 8ngew. Chem. 24, 2099 werden die geringe Zugfestigkeit dieser Kunst
mBBBen, ihre, wenn such langsam, 80 doch immerhin eintretende Widerstandslosigkeit gegen 
WBSBer und andere Faktoren, eine dauernde Verwendung dieser Kautschukersatzprodukte und 
Kunstmassen in der Industrie stets verhindern. Immerhin sind diese Produkte, die hauptsii.cblich 
BUB Lein-, Baumwollsamen- oder MaisOI hergestellt werden, fiir manche Zwooke sehr verwendbar 
und die Faktissorten konnten von vielen Industrien gar nicht mehr entbehrt werden. Die 
folgende Gruppeneinteilung wurde nach dem Hauptbestandteil der Mischungen 
getroffen, ein gegenseitiges trbergreifen der einzelnen Abteilungen lii.l3t sich 
daher nicht vermeiden. Siehe such das Kapitel KunstmBBBen im ll. Bd. 

Der friiher im Handel befindliche Kautschukersatzstoff V ulcanit wurde nach A. P. 848 081 
durch Vulkanisation eines Gemenges von Kautschuk und Haaren oder Hom mit Schwefel erhalten. 

Die Herstellung von Kautsch ukerBatzstoifen BUB 2 Tl. Kolophonium, ebensoviel Asphalt, 
S Tl. Harz5I, 6 Tl. Kalkhydrat, 3 Tl. WBSBer, 12 Tl. Guttapercha und 10 Tl. Pfeifenton, evtl. 
unter Zusatz von 5% Wachs oder Stearinsii.ure zur Erhohung der WBSBerdichte und von Baum
wolle, Wolle oder Lederabfillen zur Erhohung der Zihigkeit wurde schon von Sorel, Dlngl.loum. 
130, 211 (1855) beschrieben. 

Gummiiihnliche MBSBen sollen sich herstellen IBSBen BUB Rohgummi, Fiillmitteln und scharf 
getrocknetem Alaun, den man mit einer LOsung VPn Gummi arabicum in Spiritus oder von 
Tragant in Benzol behandelt hat zu dem Zwook, urn eine Vulka.nisation iiberfiiissig zu machen 
und den Gummi beliebig farben zu konnen. (D. R. P. 104 488.) 

Zur Herstellung von Kautschukersatzstoffen mischt man natiirlichen Ka,utschuk mit einer 
konsistenten Masse, die BUS 6% konzentrierter Sodalauge, 5% OIsii.ure und 89% rohem bituminOsem 
Mineralol besteht und weiter dieses Zwischenprodukt mit einer heil3en Mischung von 40% 
Gelatine, 25% Glycerin, 3% Kalkphosphat, 1% Tanninl&ung und 6% Erdpech. (D. B. P. 
118888.) 

Oder man verknetet Kautschuk mit natiirlichen, hochschmelzenden oder nach D. R. P. 
111088 in ihrem Sclunelzpunkt erhohten Wachsen oder mit den nach D. B. P. 78773 erhaltenen 
verdickten Olen unter stetig auf 200° anwachsender Temperaturerhohung. (D. R. P. 118092.) 
Nach einer Ausfiihrungsform des Verfahrens ersetzt man das Wachs durch Harze, Asphalt, Teer 
oder Pooh, deren Ziihfliissigkeit man durch Eintropfen von WBSBer oder wisserigen Salzl&ungen 
in die auf mehr sIs 100° erhitzten Stoffe entsproohend erhoht hat. (D. R. P. 142 188.) 

Eine plastische, widerstandsfihige und elastische Masse erhii.1t man durch Mischen, Formen 
und Vulkanisieren eines Gemenges von 50 Tl. zerfasertem Leder, 35 Tl. Abfallkautschuk, 0,5 TI. 
Korkstiickchen, 5 Tl. Asbest und 10 Tl. einer Verkochung von Kautschuk mit Leinol. (D. R. P. 
120818.) 

Zur Herstellung eines Kautschukersatzstoffes werden 4-8 Tl. Leinol oder Olabfall und 1 Tl. 
Altkautschuk in einem offenen Behii.1ter unter fortgesetztem Riihren erwirmt, bis vollkommene 
LOsung eingetreten ist. Hierbei muLl gesorgt werden, da./3 reichlicher Luftzutritt stattfindet. 
Die warme Masse wird nun durchgeseiht und stehen geIBSBen, wobei sich Schwefel und andere 
mineralische Bestandteile absetzen. Die obere MBSBe wird abgezogen und unter Riihren eioge
dampft, bis sie dick und sehr klebrig wird. Man lii.J3t abkiihlen und es entsteht eine zi.he, elastische 
MasSe, die sich 50proz. SchwefeIsii.ure, 50proz. Salpetersii.ure und konzentrierter Salzsii.ure gegen
iiber vollstindig indifferent verhilt und slch sehr gut sIs Isolierungsmaterial usw., femer sIs Im
prignierungsmasse und (in entsproohenden Losungen) aIs Eisenrostschutzmittel oder (mit ent
s:prechenden Farbzusii.tzen) aIs sii.ure-, feuchtigkeits- und temperaturbestindiges Anstrichmittel 
elgnet. (D. R. P. 128989.) 

Zur Herstellung einer kautschukartigen MBSBe mischt man den geronnenen Milchsaft von 
Tabernaemontana crBSBB, das ist Pontianakgummi, mit getrockpeter, von 01 und fiiichtigen 
Stoffen befreiter Chinagrasfaser, trocknet das Gemenge bei hoherer Temperatur, verwaIzt 
es unter Zusatz von Schwefel oder oxydierenden Stoffen (Manganborat, Permanganat) bis zur 
Zerstorung der faserigen Struktur und erhitzt das Produkt schliel3lich unter einem Dampfdruck 
von 3 Atm. (D. R. P. 127018.) 

Als Kautschukersatz eignet sich nach D. R. P. 148 807 ein vulkanisiertes Gemenge von .~ut
schuk, ReismehI, Schellack oder Asphalt, Fiillmitteln und einer wisserigen Agar-Agarlosung. 

Ein Ersatzmittel fiir die Guttapercha, das sog. ,,0 ke nit", wurde nach Elektrotechn. 
Zeltschr. 1890, 447 BUB 49,6% Kautschuk, 5,3% Schwefel, 3,2% Rull, 15,5% Zinkoxyd, 26,3% 
Bleioxyd und 0,1% Kieselerde hergestellt. 

Nach E. P. 1207/1910 wird ein Dichtungsmittel hergestellt aus 15 Tl. Kautschuk, PI. Tl. 
Schwefel, 171/. Tl. Grahamit (gepulvertes Bitumen) und etwas Bleiglatte. 
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Eine kautschukartige Masse von hoher Elastizitit und Festigkeit, die sich auch zur Full ung 
von Gummiwaren eignet, erhilt man aus 20 Tl. Kautschuklasung, 50 Tl. Leim, 16 Tl. Glycerin, 
Hi TI. Talkum und evtl. Kohlenpulver, 30 Tl. Wasser und 5 Tl. Knochenmehl, das die :Masse 
festigt. (D. R. P. 13281!!8.) 

lolach A. P. 12M 840 wird eine Gummimasse aus Kautschuk, trockenem Korkmehl, Eisen. 
schlacke und gelatinoser roher Hefe hergestellt. 

Zur Herstellung elastischer Kautschukersatz· oder ·fiillmittel mischt man metallische oder 
andere Verbindungen der Naphthensiure, ihre Substitutionsprodukte odeI' BaIze oder die 
Naphthensauren selbst, evtI. unter Zusatz von Harz, mit natiirlichem oder vulkanisiertem Kaut. 
schuk und verarhaitet diese Gemenge wie ublich. Die Naphthensiuren und ihre Abkommlinge 
kann man auch durch Harzole, LeinOle, Mineralole oder freie Fettsauren ersetzen. (D. R. P. 
228868.) 

'Ober Herstellung von Kautschukmischungen von schoneI' Farha, groJ3er Nervigkeit und guter 
Vulkanisierbarkeit aus 4 Tl. Para und 1 Tl. gepulvertem, chloriertem Leinol siehe D. R. P. 
282 688. Die Mischung wird schlieOlich mit 20% Schwefel verknetet und hai 120° vulkanisiert. 

Nach F. P. 428 488 mischt man zur Herstellung von kiinstlichem Kautschuk eine Fettsaure, 
ein tierisches und ein pfianzliches 01 mit Kautschuk und vulkanisiert mit Schwefelehlorid. 

OdeI' man vulkanisiert nach F. P. 420821 zur Herstellung plastischer, wasserunempfind. 
licher, kautschukihnlicher Massen ein Gemenge von Kautschuk, Cellulose, Casein, Starke, Gummi, 
Dextrin, EiweiO u. dgi. Vgl. A. P. 980807. 

Nach F. P. 408418 wird ein Kautschukersatzprodukt, das sich besonders zum Auftragen auf 
Gewebe eignet, hergestellt aus Holzasche, Schwefel, Kautschuk und Hanffasern. 

Nacb E. P. 11406/1912 erhitzt man zur Herstellung eines kautschukii.hnlichen Pro· 
d uktes, das sich besonders zum Uberziehen elektrischer Leitungen eignet, gleiche Teile Kaut
schuklasung, Bienenwachs, rohes LeinOl und Bitumen. 

Ein kautschukartiges Produkt wird nach E. P. 20261/1912 hergestellt durch inniges Ver
mischen von 25proz. Rohgummilasung mit 72% entfettetem Ei wei J3 und 2,5% Schwefellosung. 

Zur Herstellung von kunstlichem Kautschuk aus Terpentinol quellt man 1 TI. nicht· 
vulkanisierten Kautschuk mit 2-3 Tl. TerpentinOl und legt die Masse je nach ihrer Dicke wii.hrend 
12--24 Stunden in Schwefelsaure von 53° Be, die mit 1/. odeI' 1/, ihres Volumens Wasser verdiinnt 
ist. Man walzt die saure Masse dann und legt sie, wenn sie mit del' verdiinnten Saure vollig im· 
prigniert ist, einige Stunden in starkere, also in etwa 53griidige Schwefelsaure, und geht so 
schrittweise weiter mit del' Konzentration, bis man eine teigartige, leichtkIebrige, elastische 
Masse erhilt, die erschopfend ausgewaschen entweder als solche, bessel' abel' noch nach mehr· 
stiindigem Einlegen in konzentrierte Salzsaure und mehrstiindigem Kochen in verdunnter SaIz· 
saure ala kautschukartige Substanz industriell verwertbar ist. (D. R. P. 267 476.) 

46. Starke, Algen, Pflanzenschleim (-salt), Tori. 
Eine kautschukihnliche Masse wird nach D. R. P. 216682 hergestellt durch Mischen von 

300 kg eines Gemenges von 80 kg Kartoffelmehl, 80 I Wasser und 840 kg 35grii.diger Chlormagne. 
siumlOsung mit einem erhitzten Gemenge von 300 kg Teer, 200 kg SchweIel und 100 kg Blei
glatte. Dann kocht man weiter, gibt noch 300 kg Pech hinzu und versetzt das Ganze mit 800 kg 
Schiefermehl und 400 kg Magnesit, formt noch warm und preOt. Die biegsame Masse ist als 
Isoliel'material verwendbar und widersteht alkalischen Laugen und starken Sauren. 1m 
Gegensatz zu den Produkten des D. R. P. 146 867 behilt die Masse des vorliegenden ·Verfa.hrens 
ihre Form auch in del' Wii.rme und wird nach dem Abbinden beim Erwii.rmen so hart, daO sie sich 
auf del' Drehbank bearbeiten laOt. 

Auch nach E. P. 1728/1911 verwendet man zur Herstellung einer kautschukartigen Masse 
Sti.rke, die man in kalter LOsung mit einem Erdalkalichlorid, Calciumnitrat und evtl. auch mit 
Glycerin und Formaldehyd erhitzt. Bei vollstindigem Eindampfen resultiert ein ebonitartiges 
Produkt. Vgl. F. P. 429 0071 Kautschukiihnliches, elastisches Material wird durch VerkIeiste. 
rung feinzerteilter Starke mit einer wisserigen Chlormagnesiumlosung erhalten. Man kann 
Glycerin, Farbstoffe, Kork odeI' andere Substanzen, je nach dem Verwendungszweck, als FUll. 
material beimengen. 

Nach F. P. 447 411 erhitzt man zur Herstellung von kiinstlichem Kautschuk Starke etwa 
6 Stundenim AutokIaven bei 3 Atm. Druck mit Formaldehyd, entfernt die gebildete Ameisen
saure durch Waschen mit Wasser und behandelt die Masse wie den gewohnlichen Kautschuk 
mit Rauchgasen, die mit Harz· und Kreosotstoffen belsden sind. 

Ein Ersatzmittel fiir Kautschuk wird nach E. P. 18608/1911 hergestellt wie folgt: Man 
verkocht eine LOsung von 8 Tl. Starke in 55 Tl. Wasser mit 3 Tl. 35griidiger NatronIauge, fiigt 
4 Tl. Gelatine and 2 Tl. Balpetersaure gelOst in 30 Tl. Wasser hinzu, vermischt das Ganze mit 
einer LOsung von 30 Tl. Harz, 30 TI. Phenol and 40 Tl. Formaldehyd, verknetet die Masse, um 
die Siure zu entfernen, mit Wasser und preOt sie in Formen. 

tJber Gewinnung elastischer Stoffe aus Starke, ChlorzinkIOsung, Zucker, Kohle, Harz und 
Ligroin siehe F. P. 449829. 

Vgl. a~ch die Kunstmassen in Bd. II [620}. 
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Ala Guttaperchaersat~ soIl sich ein nach E. P. 13433/1884 erhaltenes Gemisch von Algin 
(erhaJten aus Seegras durch Kochen mit Soda und FiUlung mit Sauren) in Form des Natrium
oder Ammoniumsalzes mit einer ammoniakalischen Schellacklosung eignen. 

l)ber Herstellung von kiinstlichem Kautschuk aus Seetang, 01 und einem Harzbindemittel 
mit Zusatz einer vulkanisierend wirkenden Substanz, etwas Gerbstoff und Kautschukabfiillen 
siehe E. P. 6896/191 t. 

Vgl. die Herstellung von Platten aus See tang nach D. R. P. 106965. 
Nach E. P. 551/1888 erhalt man eine kautschukahnliche Masse aus einer Losung von Agar 

in 10griidiger Essigsaure mit Starke, Harz, Olteer und Ozokerit. 
Nach D. R. P. 226082 wird ein Kautschukersatz hergestellt aus 450 Tl. filtrierter Carra

gheenmoosgallerte durch Erwarmen mit 150 Tl. Schlammkreide unter Zusatz von 90 Tl. dick
fliissigem, weillem Sirup und 90 Tl. Glycerin. Man erwarmt, setzt Farbe zu und prellt in Formen. 
Die GuJ3stiicke werden an der Luft getrocknet und sind nach einigen Tagen gebrauchsfertig. 
Durch die Anwendung der Einzelbestandteile in bestimmter Reihenfolge und das folgende Erhitzen 
der erhaltenen LOsung wird eine feste, widertsandsfahige Masse erhalten, die nach Ansicht des 
Erfinders einen. vollwertigen Ersatz fiir natiirlichen Kautschuk bietet. 

Bei Herstellung eines ahnlichen Kautschukersatzstoffes verarbeitet man auller Leim, Glycerin 
und einer Kalkaufschlammung noch Schwefel und geringe Mengen Leinol mit der Carragheen
moosmasse. (D. R. P. Anm. B. 52092, Kl. 89 b.) 

Zur Herstellung eines Kittes oder Gummiersatzprod uktes extrahiert man na!)h D. R. P. 
266 957 Torf, Pflanzensamen oder Samenhiilsen evtl. unter Zusatz von Alkali unter Druck oder 
im offenen Gefall mit kochendem Wasser, vermischt den eingedampften Extrakt mit der doppelten 
Menge pflanzlichen oder mineralischen Oles und erwarmt das Gemenge auf hohere Temperaturen. 
Die Masse kann entweder direkt in Formen gegossen werden oder man setzt ihr, wenn man einen 
Gummie:rsatz zu haben wiinscht, 10-30% Kalk- oder Magnesiazement oder gemahlenen 
gebrannten Ton zu. Man erhalt so eine Art viscosen Leim, der auf Flachen aufgetragen werden 
kann, um sie wasserfest und hitzbestandig zu machen. Das in Formen gepre13te, feste Pro
dukt ist schlechter Elektrizitatsleiter und kann daher als Isolationsmaterial Verwendung finden. 
Mit Fiillmitteln wird er plastisch und eignet sich dann zur Herstellung von Gegenstanden. 

47. Cellulose und Celluloseester. 

Ein Guttaperchaersatz wird nach D. R. P. 295421 wie folgt hergestellt: Aus langfaserigen 
Stoffen hergestelltes Papier wird mit einer etwa 5proz. Losung von essigsaurem Kali in Wasser 
getriinkt und in halbtrockenem Zustande mit einer Losung von fettsaurer Tonerde wasserundurch
lassig gemacht. Die in Formen geprellte Masse wird sodann mit einem geeigneten Lack iiberzogen. 

Zur Herstellung eines hitzebestandigen, gummiartigen Dichtungsmaterials, besonders zur 
Fabrikation von Schlauchen, verwendet man Gewebe aus Pap i e r s t 0 ff gar n, die man z. B. mit 
einer LOsung von Pech in Benzol und sodann mit einer Gummi- oder Gummiersatzlosung iiber
zieht. (D. R. P. 297 828.) 

In E. P. 10420/1911 ist ein Verfahren beschrieben, nach dem man aus gepulverter Cellulose, 
oligem KoI~~enwasserstoff und einem elastischen Material einen Kautschukersatz herstellt. 

Nach O. P. 48884 mischt man alkalische CelluloselOsung mit Latex, koaguliert das 
Gemisch in der Hitze mit Mineralsauren oder Ammonsulfat, vulkanisiert und erhalt so ein in der 
Industrie verwendbares Kunstprodukt. 

Nach F. P. 420 164 werden kautschukahnliche, plastische Massen durch Erhitzen von Cellu
losehydrat und Alkalialbuminat erhalten. Die Masse ist als Isoliermaterial verwendbar. 

Oder man trocknet nach A. P. 974285 eine Cellulose- oder Celluloidlosung mit einer 
geringen Menge einer SchwefeI-ChloroformlOsung bei genau einzuhaltenden Temperaturen ein. 

Ein Kautschukersatzprodukt wird nach D. R. P. 61462 erhalten ans 31,S I Butylacetat, 
13,61 ErdOl, 6,S kg Schie13baumwolle, 13,6-1S,1 kg geschwefeltem 01, 0,45-0,9 kg Farbstoff 
und Campher. Ein Guttaperchaersatz aus einem in der Warme geprellten Gemenge von 1 Tl. 
Nitrocellulose und 2 Tl. Ricinusol, kommt als "Vevril" in den Handel. 

Eine als Radbereifungsmaterial verwendbare elastische Masse, die anrauhen Eisenflachen 
sehr fest haftet, wird nach D. R. P. 206228 hergestellt aus Ce 11 uloid, Kautschuk, Korkpulver 
und einem Losungsmittel fiir Kautschuk und Celluloid. 

Nach D. R. P. 240951 erhiilt man guttaperchaartige Massen wie folgt: Man erhitzt 30 kg 
eines fetten Oles mit 6 kg mit Alkohol befeuchtetem p- Nitrotoluol S-1O Stunden im ge
schlossenen Gefii.f3 auf SO-100° und verknetet das so zubereitete 01 mit 50 kg mit Spiritus 
befeuchteter Nitrocellulose und 14 kg eines Nitrocelluloselosungsmittels. Die Masse wird dann 
wie iiblich in Form gebracht. Das p-Nitrotoluol, das auch durch andere organische Korper mit 
negativen Substituenten ersetzt sein kann (Nitrotoluole, Chlornitrobenzole, Naphthole, Chlor
und Nitrophenole usw.), hat den Zweck, die Loslichkeit der Harze und Fette in Nitrocellulose 
zu erhohen und das Ranzigwerden der Fettstoffe zu verhiiten. 

Oder man mengt Cellulose (Baumwolle), eine Fettsaure (Buttersaure), ein pflanzliches oder 
tierisches 01 und fiigt Schwefelchlorid zu, wodurch die Cellulose in Losung gebracht wird. Man 
neutralisiert die Siiuren nnd verarbeitet die nach einstiindigem Stehen resultierende, homogene 
Maese wie gewohnlich. Man weicht z. B. Cell ulose lii.ngere Zeit in Buttersaure und bringt 262 g 
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des Produktes in BaumwollsamenOl, in dem man fiir 73,6 Vol.-Tl. des Oles 0,68 Tl. Elemigummi 
unter Erwinnen gelOst hat. Dieser Mischung setzt man den dritten Teil einer LOsung von 
11,07 Vol.-Tl. Schwefelchloriir in derselben Menge ParaffinOi zu, stumpft nachdem in 8-12 Stunden 
die Cellulose in LOsung gegangen ist, die gebildeten Siuren mit Calcium- oder Magnesiumcarbonat 
(10,87 Tl. eines dieser Stoffe) ab und fiigt nun den Rest der SchwefelchloriirlOsung zu. Nach 
1 Stunde erhii.lt'man eine homogene Masse, die sich in Formen gieJ3en liBt oder auch mit Vorteil 
zum Fiillen von Fahrradreifen oder Golfbillen verwendet werden kann. (D. R. P. 206 708.) 

Zur Erzeugung kautschukii.hnlicher Massen verarbeitet man Celluloseester mit Anthracenol 
und Weichmachungsmitteln, die mit letzterem homogene LOsungen zu bilden vermogen von Art 
des Triacetins, Sulfanilides, Triphenylphosphates oder Aethyllactates, wobei das AnthracenOi die 
Elastizitii.t und die Widerst&ndsfiihigkeit der z. B. aus Acetylcellulose ala Grundstoff erzeugten 
Kunstmassen und ihre Widerstandsfiihigkeit gagen Feuchtigkeit erhOht. (D. R. P. 8197)8.) 
Nach dem Zusatzpatent ersetzt man das Anthracenol durch andere hochsiedende TeerOle, 
lOst also z. B. zur Erzeugung einer ~lastischen kautechukartigen Masse 50 Tl. Acetylcellulose, 
je 25 Tl. Triphenylphosphat, Sulfoanilld, Triacetin und Acetyllactat mit 15 g Kreosotol in 400 TI. 
Aeeton. (D. R. P. 824944, 819728.) 

Zur Herstellung von geruchlosen Saugern behandelt man die geformten Stiicke aus Cellu
loseestern und als Erweichungsmittel wirkenden hochsiedenden Estern organischer Sii.uren auf
einanderfolgend mit wisserigem Ammoniak, dann mit verdiinnter WasserstoffsuperoxydlOsung 
und schlieLUich mit angewinnter KochsalzlOsung. (D. R. P. 801 768.) 

Zur Herstellung homogener Mischungen von Kautschuk mit organischen Kolloiden mischt 
man Viscoselosungen nach D. R. P. 188611 zunii.chst mit fliissigen bis plastischen Kohlen
wasserstoffen, Fetten, rohen, gekochten, geblasenen oder geschwefelten Olen oder mit Harzen 
und reinigt diese Viscoseemulsion durch einen WaschprozeLl vor ihrer Vereinigung mit Kautschuk. 
Man behandelt z. B. 10 kg Normalcellulose wii.llrend 10-12 Stunden mit einer 18-20prqz. Natron
lauge, preLlt die Masse auf ein Gewicht von etwa 35 kg ab, behandelt sie 3 Stunden mit 6-8 kg 
Schwefelkohlenstoff und emulgiert die erhaltene ViscoselOsung mit einem Gemenge von 12 q 
Pontianac und 2 kg Mineralol. Die Masse wird zu Platten geformt, die man neutral wlischt una: 
direkt verwendet oder teilweise trocknet. 

Zur Herstellung einer homogenen Cellulose - Kautschukmischung koaguliert man ein 
inniges Gemenge von Viscose mit Kautschukmilchsaft nach den gebrii.uchlichen Verfahren zur 
Abscheidung von Cellulose, entfernt die LOsung und vulkanisiert den Riickstand wie iiblich mit 
Schwefel in der Winne oder mit Schwefelchloriir in der Kii.lte. Statt der Viscose sind auch andere 
Cellulosederivate, z. B. Kupferoxyd-Ammoniakcellulose, verwendar. (D. R. P. 228706.) 

Nach E. P. 26982/1910 erhii.lt man kautschukartige piastische Massen durch Vulkanisierung 
eines Gemenges von Kautechuk und Viscose mit einer LOsung von Schwefelchlorid in Spiritus. 

trber Herstellung von kautschukartigen Massen aus Viscose oder Acetylcellulose, Harz, 
Kautschuk und Schwefel siehe F. P. 468894-

Zum Ersatz der Kautschukdichtungsringe verwendet man eine Cellulose, die man 
erhii.lt, wenn man Viscose zersetzt und ihre Schrumpfungsfiihigkeit durch Zusatz von Calcium
chlorid oder anderen hygroskopischen Substanzen gam oder zum gro/3ten Teil aufhebt. Man 
kann auch die nach den bisher bekannten Zersetzungsmethoden aWl Viscose hergestellten fertig 
geformten Ringe nachtriglich mit hygroskopischen Stoffen imprignieren. (D. R. P. 298409., 

48. Lebn-(Glycerin-)Kautschukersatzmassen ohne Phenol, ohne DI. 
Stefan, A., Fabrikation der Kautschuk- und Leimmassen. Wien und Leipzig 1921. 
In .. t P. T. 8. Old. 188~ RI. 89 wird empfohlen, zur Herstellung einer kautschukii.hnlichen 

Masse Hasen- oder Kaninchenfelle unter Zusatz von 5% Glycerin und etwas Wasser durch 
Kochen unter Druck zu verleimen, 12 Tl. der erhaltenen zii.hen Masse mit 12 TI. Rohglycerin zu 
verschmelzen und die Schmelze mit 1 TI. einer konzentrierten, wisserigen LOsung von doppelt 
chromsaurem Kalium zu verriihren. Dann gie/3t man in Formen, liBt unter Druck erstarren und 
trocknet die aus der Form genommenen Gegenstii.nde in einem luftigen &aum. 

Zur Herstellung kautschukii.hnlicher, wie Kautschuk bearbeitbarer Massen setzt man einem 
bekannten Gemenge von Glyceringelatine mit Goudron, Holzteer, Holzpech, Harz oder Te~ntin, 
Schwefel und Campher zu, hii.rtet das Produkt in bekannter Weise und erhitzt 6S schlie/3lich auf 
hobere Temperatur. Man vermischt z. B. 125 Tl. Gelatinepulver bei 70° mit 125 TI. rohem 28griL
di~em Glycerin, fiigt 15 Tl. Holzteer und 20 Tl. evtl. in 10 TI. Aceton gelOsten Campher hinzu, 
mlscht weiter mit 30 g Schwefelblumen und hii.rtet mit 15 TI. 4proz. Formaldehyd. (D. R. P. 
177868.) Dazu die ij. P. 9284/1911 und E. P. 28680/1911. Vgl. F. P. 428468. Nach dem Zu
satzpatent ersetzt man den Campher durch Naphthalin, setzt also 25 TI. Naphthalin in Form 
einer LOsung und 20 TI. Formaldehyd (4proz.) einem Gemenge von 125 TI. Gelatine oder Agar. 
125 TI. Rohglycerin (28° Be) und 15 TI. Holzteer bzw. Kolophonium usw. zu. Nach dem weiteren 
Zusatzpatent ersetzt man den Campher durch die Ester organischer Sii.\ll'en oder Oxysiuren 
(Essig-, Milch-, Salicylsii.ure) und vermischt dementsprechend eine bei 70° erzeugte LOsung von 
125 g Gelatinepulver in 150 g 28grii.digem Glycerin auf den Mischwalzen mit 25 ccm Buttersii.ure
ester und 30 g Schwefelpulver, worauf man die Masse mit 15 g Formaldehyd hii.rtet. kalandriert 
und wii.llrend 30 Minuten bei 11/. Atm. Druck vulkanisiert. Kennzeichnend fiir eine Ausfiihrungs-
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fonn deB Verfa.h:rens ist die sehr lange, sonst nicht iibliche Vulkanisationsdauer von 3 und mehr 
Ta.gen. Die Bestandteile der Masse, namentlich die Harze und Schwefel, wirken in der langen 
Zeitdauer chemisch aufeinander ein und bewirken, da.13 die Masse auch in der Hitze ihre Zii.hig 
keit behilt und nicht kriimelig wird. (D. R. P. 281 262, 281268 und 284708.) 

Nach E. P. 21) 801)/11 erhilt man kautschukiihnliche Verbindungen durch Erhitzen von 
Gelatine oder ihnlichen Stoffen mit Estern mehrwertiger Alkohole der Fettreihe. 

Nach (j. P. Anm. 6961)/07 wird eine Kautschukersatzmasse durch Harten von Leim-Glycerin
gemengen mit Ameisen- oder Oxalsiure und folgende Behandlung mit Gerbmitteln hergestellt. 

Zur Herstellung einer besonders zur Verarbeitung auf Radreifen geeigneten Masse ver
sQhmilzt man 4 Tl. Knochenleim, 1 Tl. Gelatine, 3 Tl. Wasser und 3 Tl. Glycerin, setzt dann 
0,05 Tl. Goldschwefel zu, vennischt mit 0,5 Tl. Eisessig, verschmilzt das Ganze einige Zeit im 
kochenden Wasserbade und riihrt kurz vor der Fonngebung schnell noch ein Gemenge von 0,5 Tl. 
Eis68$ig und 1 Tl. Formaldehyd zu. Nach einem anderen vorteilhaften MischungsverhiUtnis 
verarbeitet man 10 Tl. rohe Gelatine, 5 TJ. Glycerin (Rohprodukt), 2 Tl. gereinigtes Glycerin, 
3 Tl. Wasser, 0,25 Tl. Ammoniumbichromat, 0,25 Tl. Kaliumbichromat, 2 Tl. Sirup und 0,05 Tl. 
Goldschwefel und fiigt schlie.l3lich 0,1 Tl. Aluminiumpulver oder einen anderen Stoff zu, der 
vennoge seiner Warmeleitungsfii.higkeit eine gro.l3ere Temperatursteigerung des Reifens wiihrend 
der Fahrt verhindert. «D. R. P. 288476.) 

Nach E. P. 9609/1910 stellt man elastIsche Massen her durch Behandlung von Gelatine mit 
einem Aldehyd, der mehr ala 1 Kohlenstoffatom enthii.lt. Es wird vorteilhaft Tannin zugesetzt. 

Eine zu den verschiedensten Zwecken verwendbare kautschukihnliche Masse (Automobil
bereifung, Farbrollen, Hektographenmassen, Schalldii.mpfer, Dichtungsmittel, Isolatoren usw.) 
wird nach D. R. P. 200 91)2 hergestellt aus Trioxymethylen oder anderen fonnaldehydab
spWtenden Substanzen, Gelatine, Glycerin und Oxydationsmitteln (Superoxyden). 

Nach E. P. 4904/1910 wird eine kautschukii.hnliche Masse erhalten durch Mischen von Leim 
oder Gelatine, Glycerin und einer loslichen Aluminium- oder Bleiverbindung mit einem Hartungs
mittel wie Formaldehyd, Chromat, Tannin oder dgl. Vgl. E. P. 4080/UnO. 

Nach A. P. 964 804 erhilt man kiinstlichen Kautschuk aus Chromoxyd, das man durch 
Versetzen einer KaliumbichromatlOsung mit Siure und Hinzufiigen von Alkohol zur Reduktion 
der gebildeten Chromsiure darstellt. Dann gibt man Glycerin hinzu, mischt die erhaltene Masse 
mit Le i m und erhi~zt. , 

Nach F. P. 424228 wird ganz oder teilweise durch Erhitzen zersetztes Glycerin mit Gcla-
tinemassen vermengt. . 

Nach D. R. P. 201016 wird ein Kautschukersatz hergestellt aus einer Losung von 100 Tl. 
Leim und 100-150 Tl. Glycerin, mit 3-5 Tl. Bleipflaster, 3-5 Tl. Kaliumbichromat und 3-5 Tl. 
Tragant, Gummiharz u. dgl., die man vor dem Chromzusatz hinzufiigt. 

Nach D. R. P. 202849 erhii.lt man aus ii.hnlichen Ausgangsmateria.lien, und zwar aus 413 g 
Leim, 103 g Glycerin, 413 g Melasse und 0,88 g Teer, ebenfalls durch Erhitzen eine zur Her
stellung von Druckwalzen oder zur Fiillung von Fahrradreifen geeignete Kautschukersatzmasse; 
der Teerzusatz bewirkt eine gewisse.Elastizitit und biegsame Gummibeschaffenheit der Masse, 
die sie besonders als Material fUr Fahrradbereifung geeignet macht. 

Solche Leim-Glycerinmassen werden auch mit oder ohne Zusatz gerbender Stoffe zum FUllen 
von Kautschukwaren benutzt, allerdings nicht zu deren Vorwil. AlIe diese Prii,parate sind 
gegen Wasser sehr wenig widerstandsfii.hig und verlieren mit der Austrocknung ihrer Ober
flii.che das kautschukiihnliche Aussehen, werden sprOde und rissig. 

49. Leim-(Glycerin-)Kautschukersatzmassen mit Phenol oder 01. - Fischfieisch(-ol)
massen. 

Nach E. P. 23080 und 23031/1907 erhitzt man zur Herstellung eines Gummiersatzmittels 
Gelatine mit Phenol, Kreosot oder Kresylsiure auf 190-205°, fiigt evtl. Bernsteinol zu oder 
auch zur Erhohung der Steifheit Aceton, und behandelt schlie.l3lich mit Formaldehyd, Bichromat 
oder Gerbsiure ala Hirtungsmittel. 

Verfahren zur Herstellung einer elastischen Masse: 150 Tl. Leim, 75 Tl. Phenol, 75 Tl. ent
wissertes Glycerin werden bei 70-80° gelOst, ebenso 20 Tl. Schellack, 10 Tl. Dinitrocellul08e 
und 20 Tl. Anilin. Man erhitzt weiter die zweite Losung mit 12 Tl. Paraformaldehyd und gibt 
28 Tl. Anilin hinzu. 300 Tl. der ersten Fliissigkeit und sovid der zweiten, bis -das Gemisch 48 TI. 
Anilin enthii.lt, werden mit 80 Tl. Glycerinfonnaldehyd oder 30 TI. Parafonn verriihrt, worauf 
man die homogene und dichte Masse vor dem Erstarren formt. «(j. P. 41) 1)94.) 

Nach E. P. 28 093/1910 erhilt man einen Kautschukersatz durch Behandlung eines cre~e
artigen Gemenges von 94 Tl. krystallisierter Carbolaiure, 56 Tl. Kaliumhydroxyd, 70 Tl. Gelatine, 
30 Tl. Leim, 10 Tl. Harz und 100 Tl. Wasser mit Ammoniak, worauf man mit kaltem W~r 
wischt, mit AlaunIOsung koaguliert, das iiberschiissige Wasser durch Kneten entfernt und die 
gepre.l3te Masse im Dunklen reifen lii..l3t. ., 

Zur Herstellung eines Kautschukersatzes werden nach D. R. P. 208400 ll'gend welche lelm
gebenden Substanzen zuerst mit Soda oder Pottasche gewaschen, worauf man sie der Behandlung 
mit einem tierischen oder pflanzlichen 01 in der Menge von 60% fUr ein weiches und 25% fUr 
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ein ha.rtes Produkt bei 95° unterwirft. Man slft.zt dann 1% zinnsaures Natron und 1% 
Kaliumbicbroma.t zu, erhitzt 5 Minuten auf 100° und schliigt die. steife :Masse in Formen oder 
filllt sie in Radreifen. Eine hii.rtere Masse erhiiJ.t man durch Erhitzen von 20 Tl. 01, 1 Tl. zinn
saurem Natrium, 1 Tl. Kaliumbichromat und 5-10 Tl. Schwefel auf 125°. 

Zur Herstellung elastischer Stoffe von kautsch ukartiger Beschaffenheit vermischt 
man ein verfiiissigtes Gemenge von 30 kg Leim und 30 kg Chlorcalcium oder Glycerin na.ch 
F. P. '" 90i bei 75-80° mit einem Gemisch von 10-30 kg Mineralol und 5-15 kg Dextrin 
bzw. Starke, au8erdem mit Korperfarben (Ocker, Rul3schwarz, Ultra.ma.rin), die die Lichtwirkung 
bei der nun folgenden Hii.rtung der :Masse mit Bichromat (0,4-1,5% der Leimmenge) einschrinken, 
so daJ3 sich der Hii.rtungsproze13 nach dem GieBen regeln liWt. ZweckmiWig erhalt das Glycerin
Leimgemenge einen Zusatz von Faserstoffen. 

Na.ch C. Kittenberger, Zeitschr. r. angew. Chem. 1911, 2099, wird eine ErsatZItlasse ffir Kaut
schuk hergestellt durch LOsen von 250 g Gelatine, 400 ~ Glycerin, 300 g Leim und 50 g Wasser 
auf dem Wa.sserbade, dann versetzt man mit 100 cern elDer 20proz. AmmoniumbichromatlOsung 
und vermischt schlieBlich mit 25 g Steinkohlenteer und 35 g Harz, gelOst in 85 g Ricinusol. 

Zur Herstellung einer elastischen Masse mischt man na.ch E. P. 28846/1912 5 Tl. Leim, 
3,6 Tl. Fette oder Ole, 2 Tl. Zement und 0,5 Tl. Meta.lloxyd und erhitzt 15 Minuten auf 100°. 

Zur Herstellung eines kautsch ukartigen Produktes aus Rohhaut behandelt man diese 
im Ganzen oder in zerkleinerter Form zum Zwecke der Quellung mit warmer Ricinolsaure oder 
mit TiirkischrotOl oder Sulfoolsaure, befreit das gequollene Material dann durch Extrahieren 
mit Benzin von dem Quellmittel, verjagt die Reste des LOsungsmittels, impragniert oder ver· 
walzt die trockenen Stucke mit Gummi und vulkanisiert na.ch Zusatz von Schwefel wie ublich. 
Man erhiiJ.t so ein elastisches und geschn'l.eidiges Produkt, das den Kautschuk mit gutem Erfolg 
ersetzen kann. (D. R. P. 292628.) AIle diese Ersatzmassen ffir Kautschuk und Guttapercha 
haben jedoch den gemeinsa.men Na.chteil der geringen Zugfestigkeit. 

Dureh elektrolytische Oxydation von Olen, namentlich Fisch- und Robbentran, mit 
einem Strom niedriger Spannung, aber hoher Starke erhiiJ.t man hellgelbe llis braune, elastische 
Massen, die als Kautschuk- oder Guttaperchaersatz dienen konnen. Geht man von Leinol aus, 
so erhiiJ.t man ein wertvolles Ausgangsmaterial ffir die Linoleumfabrikation. (D. R. P. 126814.) 

Na.ch D. R. P. 286260 und Zusatz 286918 werden kautschukii.hnliche Massen erhalten, wenn 
man die durch A uskochen von Fischen erhaltene BrUhe mit Saure versetzt, vom EiweiB 
filtriert, das Filtrat eindampft, mit Tannin versetzt, um den Rest des Eiwei13es zu entfernen 
und den durch Verdampfen des letzten Filtrates gewonnenen Ruckstand vulkanisiertr. 'Ober 
diesen Fischgummi, der seinerzeit viel Aufsehen erregte, finden sich eingehende Berichte in 
Gnmmiztg. 26, Nr. 32, 88 u. 88. Das Produkt soIl, wenn es auch dem iu13eren Anscheine nach 
recht gute Eigenschaften zeigt, nicht genugend wasserfest sein und solI mit wirklichen Gummi
ersatzprodukten nichts zu tun haben. 

Zur Herstellung einer kautsch ukihnlichen Masse extrahiert man nach D. R. P. 272826 
10 kg Fische wihrend 2 Stunden mit 400 I 90grii.digen warmen Wassers, filtriert, fiiJ.lt im Filtrat 
mit der vorher bestimmten Schwefelsauremenge die Eiwei13stoffe aus, filtriert abermals, fii.llt im 
Filtrat die Schwefelsiure mit Barium- oder Calciumhydrat aus und dampft das Filtrat nach 
Zusatz von etwas Formaldehyd im Vakuum ein. Auf dlese Weise werden die lecithinhaltigen 
Eiweil3stoffe des Fischmaterials vollig ausgeschieden und man erhiiJ.t ein neutrales Produkt. 

Na.ch E. P. 9679/1910 wird eine kautschukihnliche Masse durch Behandlung des entfetteten, 
gebrUhten Fischfleisches mit 5% Formaldehyd hergestellt. Die Masse erhalt durch Zusatz von 
Schwefel ebonitartigen Charakter. Auch das nach dem BrUhen des Fleisches gewonnene 
Fischwa.sser kann durch Eindampfen mit EBBig- oder Milchsaure zur Herstellung iihnlicher Stoffe 
verwendet werden. 

Ein elastisches, kautschukahnliches Produkt erhiiJ.t man na.ch F. P. 416644 und Zusatz 16 778 
T. 14. Okt. 1912 durch Auskochen von 100 kg Fisch- oder Fleischabfall (Darmschleimhaute) 
mit 400 I Wasser, worauf man die Lauge, die etwa 5% vom Materialgewicht EiweiI3stoffe enthiiJ.t, 
evtl. durch Schwefelsaure von einem Teil der Lecithineiwei13stoffe befreit, mit Kalkhydrat ab
sittigt und mit Formaldehyd und Schwefel eindampft. 

In D. R. P. 107 876 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Kautschukersatzproduktes aus 
Leim und Ichthyol beschrieben. 

tJber Herstellung eines kautschuk8.hnlichen Produktes aus Fischtran, einer Losung von 
RicinusOi in Tetrachlorkohlenstoff, Chlor und Schwefel siehe F. P. 468086. 

50. Bitumen (Asphalt, Teer, Naphthenate usw.). - Dichlorhydrin. 
Altere Vorschriften zur Herstellung kautschukiihnlicher Massen mit Asphalt, Teer und 

ii.hnlichen Stoffen finden sich z. B. in Muspratts Techn. Chern., 4. Aufl., Bd. 4, S. 1169, in 
Dingl • .Ioum. 162, 160 u. a. a. O. 

tJber Herstellung eines Kautschukersatzes, der sich besonders zum Isolieren von Telegraphen
leitungen eignen solI, aus Holzteer, Kohlenteer, Hanf- und Leinol, Erdwa.chs, Walrat und Schwefel 
siehe D. R. P. 9620. 



Kautschukersatzstoffe. 61 

Nach D. R. P. 20939 erhi.lt man eine kiinstliche Guttaperchamasse auf folgende 
Weise: Man lost 50 kg Kopal und 7,5 -15 kg Schwefelpulver bei 122-150° in der doppelten 
Menge Terpentinol oder in 55-661 Petrolewn, lif3t die Masse auf 38° abkiihlen und versetzt sie 
mit einer LCisung von 3 kg Casein in verdiinntem Ammoniak unter Zusatz von etwas Alkohol 
und Holzgeist. Man erhitzt nun abermals auf 122-150°, kocht unter Zusatz von 0,5 kg Ammoniak 
und einer 15-25proz. GerbsiurelOsung weiter, lif3t nach einigen Stunden abkiihlen, wiischt das 
Produkt mit kaltem Wasser aus, knetet es in heif3em Wasser, walzt und trocknet. 

Zur Herstellung von Kautsch ukersatzstoffen behandelt man nach D. R. P. 119836 
ein Gemenge von Pech, Asphalt und HolzOl mit Chlorschwefel und nachtriglich mit Schwefel 
in der Ritze. Ein Guttaperchaersatz soll durch weiteren Zusatz von Paraffin resultieren. 
Nach D. R. P. 119637 wird der Masse noch Kautschuk zugesetzt, dann wird vulkanisiert. Vgl. 
D. R. P. 118688. 

Einen Guttapercha.ersatz erhilt man ferner durch Verkochen von 45 'II. Asphaltgoudron, 
40 TI. Kolophoniwn, 10 Tl. Terpentinol und 5 Tl. Leinol. (D. R. P. 121816.) 

Ein wasserdichtes kautschukartiges Produkt, das den elektrischen Strom nicht leitet, erhilt 
man durch Verschmelzen von 1 Tl. des bei 260-280° iibergehenden Steinkohlenteerbestandteiles 
mit 5 Tl. Kopal (Singapore, Bastard oder Anime), 1 Tl. eines nicht trocknenden Oles und ca.. 
2 Tl. Speckstein. (D. R. P. 186 628.) 

Zur Herstellung kautschukartiger Massen destilliert man Scharrharze oder Balsame mit 
Calci umchlorid unter Zusatz von Chlor kalk mehrere Male und vulkanisiert die kautschukol
ihnliche Masse wie iiblich. Das Produkt eignet sich auch als Walzzusatz zu synthetischem Kaut
schuk und solI in beiden Fillen Massen liefem, die sich wie Paragummi verarbeiten lassen. 
(D. R. P: 881334.) 

Andere Kautschukersatzstoffe aus Asphalt, LeinOl, Schwefel und TerpentinOl oder aus Asbest, 
Knochenmehl, Wachs, Schwefel u. dgl. sind z. B..angegeben in den E. P. 10467 und 10468/1887, 
1968/1886 und 16 776/1886. 

Die Herstellung eines Kautschukersatzmittels aus je 8 Tl. Teer und Sojabohnenol, 9 Tl. 
Bitwnen, 3 Tl. Vaselin, 10 Tl. Talk, 7 Tl. Asbest, 6 Tl. Schwefel, je 2 Tl. Harz, chinesischem 
Holzol, Magnesia und Kaurigummi ist in E. P. 23 210/1911 beschrieben. 

Nach Schwelz. P. 66606/11 erhilt man eine dem natiirlichen Kautschuk sehr ihnliche Sub
stanz, wenn man Teer in einem fliichtigen Losungsmittel lost, ein Kautsch ukfermen t hin
zufiigt und die Masse, wiihrend die Oberfliche konstant durch einen Sauerstoffstrom bestrichen 
wird, 10 Tage lang auf einer Temperatur von 45° hilt. Das Endprodukt wird schlief3lich mit 
etwa der dreifachen Menge Methylalkohol ausgefiillt. Dieses Ferment, das geeignet ist, Harze. 
Harzlacke, Teer und Terpene in kautschukartige Massen iiberzufiihren, wird nach F. P. 427012 
erhalten, wenn man den Milchsaft nach Zusatz eines Enzyms (Bromelin) mit Luft oxydiert, 
filtriert und das Koagulat im Filtrate mit Alkohol fillt. [ill. 18.] 

Nach D. R. P. 228868 verwendet man als Ersatzmittel oder als Fillimittel fiir Kautschuk 
Metallnaphthenate oder ihre Abkommlinge allein oder in Mischung mit Naphthensiure
glyceriden, Naphthensiuren, Mineral- oder anderen Olen oder Fettsiuren, evtl. unter Zusatz von 
Harz und Kautschuk. 

Zur Herstellung kautschuk- oder linoxynartiger Korper fillt man aus einer schwach a.lka1ischen 
Naphthenseifenlosung mit der eben zureichenden Menge eines Alwninium- oder Chromsalzes 
hexanaphthencarbonsaures Salz aus und erhitzt dieses auf 160-170°, wn kautschukartige 
mit den iiblichen Losungsmitteln quellende Korper zu erhalten. Erhitzt man auf 200°, so nimmt 
die Viscositit der Losungen ab, bei 360° erhilt man eine in Benzin oder TerpentinOl diinnfliissig 
lCisliche hornartige Masse. (D. R. P. 827 913.) 

Zur Herstellung kautschukahnlicher bis hornartiger Korper mischt ma.n 30 Tl. Dichlor
h ydrin unter Riihren mit 60-120 Tl. Schwefelnatriwn gelOst in 30-240 Tl. Wasser, hilt die 
steigende Temperatur durch Kiihlung bei 30-60°, gief3t die Fliissigkeit direkt oder nach An
siuerung von dem gebildeten zii.hfliissigen Produkt ab, wiischt dieses mit Wasser, evtl. auch noch 
mit Alkohol und erhilt so einen farblosen bis gelblichen, dickfliissigen zii.hen Syrup, der mit ver
diinnter oder konzentrierter Mineralsaure in der Warme oder in der Kilte allmihlich fest wird 
und sich in die kautschukii.hnliche Masse verwandelt, die man neutral wiischt. Bei lingerem 
Kochen mit Siure erhilt man schlief3lich einen harten harz- oder hornii.hnlichen Korper, der auch 
entsteht, wenn man den urspriinglichen Syrup fiir sich oder in einem indifferent en Mittel mit 
·oder ohne Druck auf hohere Temperatur erhitzt. Ahnlich wie Mineralsiuren wirken auch Ameisen
oder Essigsiure. (D. R. P. 263 768.) 

Eine kiinstliche Gwnmimasse Wll'd nach F. P. 447647 hergestellt durch Kondensation eines 
verkochten Gemenges von Aceton und Phenol mit 1<'ormaldehyd. 

61. Faktis, Allgemeines, Verwendung. 
Deutschl. Faktis (u. a. K. ers. st.) 1/. 1914 E.: 8188; A.: 2767 dz. 

'Ober die Herstellung von weif3em und braunem Faktis und seine Verwendung siehe Gummiztg. 
1911, 244, ferner G. Hiibener: Herstellung und Verwendung von Olkautschuk, KUDliitoHe 1911, 
263, und der betreffende Abschnitt im Handbuche der Gummiwarenfabrikation, "Der Gummi
tec~ker" von Esch. Vgl. auch Bd. U [638J: Kunstma.ssen aus Faktis. 
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Verfa.hren zur Herstellung von Faktis und anderen Kautschukersatzstoffen bringt 8. Balen 
in Kunststofte 4, 816. 

Unter Olkautschuk oder Faktis versteht man das ala Zusatzmittel bei der Kautschuk
und Guttaperchaver~beitUIig vielfach verwendete Einwirkungsprodukt von Schwefel auf Ole. 
Je na.ch der Herstellungsweise mit Schwefelchloriir auf kaltem oder mit molekularem 
Schwefel auf heiJ3em Wege erhaIt man den weiJ3en oder den braunen Faktis. 

Der Erfinder der Kaltvulkanisation Parkes beobachtete, daJ3 bei der Einwirkung von Chlor
schwefel auf Leinol kautschukii.b.nliche Stoffe sog. "Faktis" entstehen. Er erhielt je nach Be
handlung verschiedene Arten: weiJ3en Faktis beim Mischen von RiibOl (RapsOl, RiibsamenOl, 
Kohlsaatol), RicinusOl, LeinOl, Cottonol mit 20-45% Chlorschwefel. Die auf 800 sich erhitzende 
Masse erstarrt, wird auf Walzwerken gemahlen und mit Kalkmilch, dann mit Wasser gewaschen 
meist unter gleichzeitiger Beigabe fiirbender Stoffe. Dem vulkanisierten Kautschuk wird weiJ3er 
Faktis bis zu 50% zugegeben; fiir sich wird er zur Herstellung von Radiergummi verwendet. 

Brauner Faktis wird durch Erhitzen der gleichen Olsorten mit Schwefel hergestellt. Be
vorzugt werden Riib-, Lein- und Ricinusol. Das Schwefel- Olgemisch wird in groJ3en Steingut
tOpfen langere Zeit auf 1600 C gehalten. Zur teilweisen Oxydierung des Ols werden die Ole oft 
"angeblasen", d. h. man bUi.st Luft durch; derart behandelte Ole brauchen weniger Schwefel. 
Der braune Faktis ist sehr weich und elastisch; schwimmt aber nicht auf Wasser. Spezifisch 
leichter als Wasser ("schwimmend") sind die aus Ricinusol und Chlorschwefel hergestellten weiJ3en 
Faktise. 

S c h w e f e I b a I sam e sind Schwefelderivate der Triglyceride ungesittigter Fettsiuren; sie 
werden durch Behandlung der in Benzol gelOsten Ole mit Chlorschwefe1 bei Temperaturen 
unter 400 gewonnen. Die Art der bei der Einwirkung von Chlorschwefel auf Fettstoife ent
stehenden Produkte, die sich unter lebhafter Wii.rme- und Salzsii.ureentwicklung bilden, ist nicht 
geniigend geklii.rt. Es scheinen sowohl Schwefel ala Chlor von Fett.aufgenommen zu werden; beim 
Verseifen wird das Chlor in Form von Salzsiure frei, Schwefel bleibt fest gebunden. Auch eine 
Addition des Schwefels an geblasene Ole wird angenommen. 

Durch lingeres Erhitzen von geschwefelter Linol- oder Linolensii.ure mit Glycerin erhaIt 
man als Einwirkungsprodukt von abgespaItenem Schwefel auf das Glycerid festen Faktis da
durch, daJ3 das Metalloid die freien Valenzen der Fettsii.uren absattigt ohne die Esterkonstitution 
zu beeinflussen. nherhaupt ist, wie schon daraus hervorgeht, -daJ3 brauner Faktis durch alkoho
lisches Kali leicht verseift wird, wobei die abgespaltenen Fettsauren den gesamten Schwefel sehr 
fest gebunden enthaiten, anzunehmen, da.13 das ganze Glyceridmolekill an der Faktisbildung 
beteiIigt ist. (A. Dubosc, Zentr.-Bl. 1919, IV, 877.) 

Faktis kann niemala ein wirklicher Ersatz fiir Kautschuk sein, da dieses Produkt zwar 
hohe Druckelastizitit besitzt, aber fast gar keinen Widerstand gegen Zug. Es ist aber wohl ein 
aus gezeichnetes Fiillmaterial, d!lS in richtigen MengenverhaItnissen dem reinen Kautschuk 
zugesetzt, seine Eigenschaften fiir manche Verwendungszwecke wesentlich verbessert, umsomehr, 
ala es sich in dem reinen Gummi lost und dadurch, daJ3 es die Oxydationsfihigkeit geringerer 
Kautschuksorten herabsetzt, sogar konservierend wirkt. Ala Zusatz zu der Gummimasse kann 
man aile Faktissorten, also den wei.l3en, den braunen und vor allem den schwefelii.rmsten 
und darum auch spezifisch leichtesten, den sog\ schwimmenden Faktis verwenden. Das geringe 
spez. Gewicht bedingt, daLl dann auch die Gunbnimischung wenig wiegt, so daLl man aus einem 
Kilogramm Material mehr Einzelprodukte, Z. B. Flaschenscheiben, Konservenringe u. dgl. her
stellen kann. 

Besonders hervorhebenswert ist die neuzeitliche Verwendung des Faktis auch in selbstan
diger Ind ustrie, also nicht nur als Fillimittel fiir Kautschuk, sondern auch ala wesentliches 
Ausgangsmaterial in der Bandagenfabrikation, besonders zur Herstellung elastischer Polster 
und Bruchbinder, andererseits auch in der Radiermittelindustrie als Ersatz fiir Radiergummi. 
(Hergestellt z. B. aus Faktis, Glaspulver oder Schwerspat und russischem Leim nach D. R. P. 
201966.) 

Eine umfassende Arbeit iiber Geschichte, Darstellung, vermutliche Konstitution, Unter
suchung und Verwendung der weiLlen und braunen Faktisse, besonders als Zusatzstoffe 
fiir Kautschuk von R. D1tmsr, findet sich in Zeltschr. f. sngew. Chem. 27, 687. So verarbeitet 
man Z. B. zur Herstell~ einer Misch~ fiir nahtlose, getauchte, weHle Gummihandsch uhe 
26% Kautschuk, 7% welLlen Faktis, 40 Yo Zinkoxyd, 23% Lithopon und 4% Magnesiumoxyd. 
Fiir schwimmende Artikel, z . .B. rote Flaschenscheiben bringt man 87 Tl. Kautschuk (11 bis 
12% Harz), 4 Tl. Faktis, 1 Tl. Magnesia usta und je 4 Tl. Schwefel und Goldschwefel auf die 
Mischwalzen. Den weiLlen Elefantenradiergummi mischt man aus 15 Tl. Peruviangummi. 
31 Tl. weiLlem Faktis, 6,5 Tl. Schwefel, 28 Tl. Lithopon, 2,5 Tl. Magnesia usta leicht und 17 Tl. 
Paraffinol. In diesen Mischungen ist brauner Faktis nicht zu verwenden, da besonders Flaschen
scheiben in 801cher Mischung sehr bald anlaufen und grau werden. Wohl aber erhaIt man einen 
sehr guten Knetradiergummi aus 10 Tl. Oberkongo, 15 Tl. Guayule, 1 Tl. Paraffinol, 12 Tl. 
Zinkoxyd, 8 Tl. Kaolin, 7 Tl. Schwerspat und je 4 TI. Kreide und Talkum mit 35 Tl. braunen 
Faktis, der auch zu 38 Tl. einer in 2 Stunden bei 4 Atm. stramm vulkanisierenden Spritzmischung 
zur Herstellung eines roten Gummischlauches aus 23,5 Peruvian, 7 Tl. Schwefel, 12 Tl. Kiesel
saure, 4, Tl. Kaolin, 0,5 Tl. Magnesia usta, 9 Tl. Kreide und 7 Tl. Goldschwefel zugesetzt wird. 
Nicht nur in Mischungen mit Kautschuk, sondern auch selbstindig dient der Faktis zum Fiillen 
von Radreifen oder Golfballen, Bruchbandpelotten usw. und ist jedenfalls eine der wert· 
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vollsten Kunstmassen, die hiufig sogar die ReiBfestigkeit und Elastizitit minderer Kautschuk
sorten wesentlich erhoht. 

tlber Faktis siehe ferner die Abhandlung von St. LJubowlkl in SelfenIJ.-Ztg. 1914, 10 If. 
Zum Firben von Faktis und faktisha.ltigem Kunstmassen verwendet man Teerfarbstoffe 

die zur Farbung von Fetten, Olen und Wachsa.rten dienen, z. B. Cerasinblau I, Cerasinorange G 
unci I, CerasinbraUn AN, Cerasinrot I, A und B, Cerasindunkelrot I und II, Fettschwarz III. 
Farbevorschriften siehe [878): Farben von 01 und Fett. 

62. Faktisherstellung. Spezialvorschriften: Riibol, Ricinusol; Faktisersatz. 
Nach W. EICh, Chem. Rev. 1911, 67, brauchen: RiibOl 25% Schwefelchlorhydriir bis zur 

vollstindigen Chlorsulfierung, Ricinusol 20%, MohnsaatOl 35%, Leinol 30%, BaumwolIsaatOl 
45% und OlivenOl 25%. Zur Gewinnung des weiBen Faktis wird gut gereinigtes und raffi
niertes Riibol in TongefiBen mit 25% Schwefelchloriir versetzt und geriihrt. Die spontane Tem
peraturerhohung bis zu SO° kann durch Zusatz von Benzin herabgemindert werden, wodurch ein 
he1leres Produkt erzielt wird. Die brooklige, weiLle Masse wird mit Kalkmilch, dann mit Wasser 
gewaschen und unter 50° auf Hiirden getrocknet, zweckroiBig bei gleichzeitiger Absorption der 
sauren Dimpfe durch Kalk oder durch Bestiuben der Faktismassen mit Magnesia (bis zu 5%). 
1m letzteren" Fall rnuB der Faktis jedoch nachtriiglich heiB vulkanisiert werden. In analoger 
Weise kann man zur Herstellung eines wei Ben Faktis auch von einern Gernenge von 15 kg Rici
n usol und 10 kg Riibol ausgehen und behandelt dann zweckroiBig unter Zusatz von 1 kg leichtem 
Benzin mit 5,5 kg Schwefelchloriir. Je geringer die Menge des letzteren. desto leichter der Faktis. 

Ein brauner Faktis wird beispielsweise hergestellt durch Erbitzen von 100 kg rohern 
RiibOl mit ISkg Schwefel in einern Kippkessel auf 160°; sofort nach Beendigung der letzten hef
tigen Rea.ktion, die von einer spontanen Ternperatur.erhohung bis zu 240° begleitet ist, gieBt 
man den Kesselinhalt auf flache Pfannen, wo er erstarrt, dann wird er fein gemahlen und ver
bindet sich in diesern Zustande gut mit E:autschuk; bei 150° wird er wieder ziihfliissig. 

Urn leichten, schwimmenden Faktis zu erhalten, werden die Ole vor der Schweflung 
einige Tage unter gleichzeitigem Einleiten von Luft erhitzt. Die so erhaltenen Faktissorten be
sitzen dann wohl ein geringeres spez. Gewicht, aber einen erheblich hoheren Schmelzpunkt. 
Parafaktis (wirklich schwimmender Faktis) entsteht aus oxydiertem Leinol, dem man l/S sei
nes Gewichtes Vase lin zusetzt oder durch Schweflung einer Mischung von MineralOl und Paraffin. 

SchlieBlich sei auch auf die Herstellung des gechlorten und zugleich geschwefelten Faktis 
hingewiesen, den man gewinnt, wenn man das 01 entweder mit einer unzureichenden Schwefel
menge erhitzt und dann mit Chlorschwefel weiter behandelt, oder umgekehrt mit einer ungeniigen
den Chlorschwefelmenge auf etwa IS0° erhitzt und nach der Salzsii.ureabspaltung mit Schwefel 
weiter erhitzt. Dieses neuere, besonders als Zusatz fiir heiB vulkanisierte Waren verwendete Pro
dukt besitzt dem weiBen Faktis gegeniiber den Vorzug, keine Salzsii.ure abzuspalten, wiih
rend es sich vorn braunen Faktis dadurch unterscheidet, daB es in heiBen Gummimischungen nicht 
erweicht. Niiheres findet sich irn Jahrbuch der Kautschukindustrie, Beilage zum 
Gummikalender 1911. Unionverlag Berlin. 

Nach D. R. P. 180 120 erhilt man ein Kautschukersatz:@'odukt auf folgende Weise: Man er
hitzt 1 kg RicinusOl mit 100 g Bernsteinkolophonium und 45 g Schwefelbliite w8.hrend 4 Stunden 
auf IS00, leitet, bis die Masse zii.h wird, Ozon in das geschmolzene Gemenge und behandelt 1 kg 
des Produktes nach Zusatz von 150 g Kalk zwischen 0 und _6° mit einer Losung von 100 g ChIor
schwefel in 120 g Benzol. Das mit Wasser gewaschene Produkt solI in seinen Eigenschaften dern 
Kautschuk sehr ii.hnlich sein. 

Nach D. R. P. 224040 werden elastisch-plastische Massen (speziell verwendbar zur Luft
schlauchfiilIung) in der Weise hergestelIt, daB man 100 kg rohes Riibol mit 20 kg Schwefel er
hitzt, bis das starke Aufschiumen beginnt, nunmehr 20 kg Naphthalin"hinzufiigt und die Er
hitzung unterbricht. Man lii.Bt die Masse in flachen Eisenblechkisten erstarren; sie ist beim 
Wiedererhitzen ohne jede Zersetzung schmelzhar und erstarrt dann wieder. Auch aus Soja
bohnenol kann man durch Behandlung mit Salpetersii.ure (spez. Gewicht 1,14--140) zwischen 
75 unci 130° und folgendes Erhitzen der ausgewaschenen Masse mit Alkalien auf 75--175° (evtl. 
unter Druck) einen Kautschukersatz herstellen. Ein hartgummiihnliches Produkt wird aus 
dieser Masse durch Erhitzen mit Schwefel auf hohere Temperaturen erhalten. Vgl. I. B. Hobo, 
Chem. Rev. 1900, 118. 

Nach einern Vorschlage von E. Ackermann, Gummiltg. 28, 1009, sollen die beirn Hirten des 
Stables zuriickbleibenden Raps- und Riibolriickstii.nde zur Faktisbereitung verwendet werden. 

Zur Ersparnis an 01 und zur Herabminderung der stiirmischen Reaktion setzt man dem 
Faktisgemenge nach R. Dltmar Tetralin zu. (Zeltsc~r. r. angew. Ch:em. 1921, 800.) .. 

Zur Herstellung pla.stischer oder hartkautschukartiger Massen erhitzt man 170Tl. RIClDUS
o lsi ure, die durch Erwirmen so weit anhydrisiert wurde, daB sie bei der Titration I?-~ch ung~8.hr 
4% freie Fettsiure anzeigt, mit nur 9 Tl. Schwefel oder roehr dann, wenn die AnbydriSlerung mcht 
so weit getrieben warde, w8.hrend einer Stunde auf 160° oder man verriihrt dieselbe !de~e an
hydrisierter Siure, unter Wasser- oder Eiskiihlung, mit 11 Tl. Chlorschw~fel und erhilt Je. nach 
der Arbeitsweise und nach evtl. Zusatz von Olen, Harzen oder Asphalt, mlt oder o~ne BeIlZln ala 
Verdiinnungsmittel, plastische oder hartbutschukartige Massen, die man fiir Isolierzwecke auf 
den Trigern der Isolierschicht selbst erzeugen ka.nn. (D. R. P. Anm. C. 28 027, Rl. 89 b.) 
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Eine kautschukartige Masse erhii.lt man nach D. R. P. 262 198 durch Erhitzen von 300 kg 
Ricinolsaure mit h6chstens 96 kg Schwefelblwnen auf 155-160°. Nach einigan Stunden ist 
der Schwefel in LOsung gegangen und scheidet sich beim Abkiihlen nicht mehr ab; es resultiert 
eine zihe, schwarzbraun gefirbte, in Wasser und den meisten organischen LOsungsmitteln un-
10000che elastische Masse, die auch in Ather und Kohlenwasserstoffen nur wenig aufquillt. 

Zur Herstellung elastischer, kautschukahnlicher Stoffe leitet man nach D. R. P. 28124115 kg 
gasformiges Chlor in 100 kg RicinusOl von gewohnlicher Tem~ratur, leitet ferner zur Austreibung 
des S;alzsauregases in die warmgewordene Masse des halogemsierten Oles Kohlensaure ein und 
erhitzt schlie.Blich das gechlorte Produkt wihrend 1-3 Stunden mit 20 kg Sch~efel auf 150--200°. 
Das Produkt wird nach dem Abkiihlen wie iiblich auf der Walze verarbeitet. Die so aus pfianz
lichen oder tierischen Olen oder Fetten evtl. auch unter Zusatz indifferenter Lasungsmittel ga
wonnenen halogenisierten und dann geschwefelten Produkte unterscheiden sich von den wei.Ben 
Faktissorten durch die feste Bindung der Halogene, so da.B diese Kautschukersatzstoffe zusammen 
mit Kautschuk auch hei.B vulkanisiert werden konnen, wihrend Faktis bei dieser Behandlung das 
Chlor abspaltet. . 

Zur Gewinnung eines faktisartigan Olproduktes wird fettes 01 mit Chlorschwefel im "Ober
schu.B vulkanisiert und die Masse mit Wasser nachbehandelt. (A. P. 1480084.) 

. Ein Verfahren zur Faktisbildung ist durch BehandllJIlg der ungesattigten fetten Ole mit 
S e len - oder Tell u r h a log e n verbindungen gekennzeichnet, die sich an die ungesattigten 
Bindungen anlagern. (D. B. P. Anm. K. 62 641, KI. 89 b.) 

Ala Ersatz fiir Faktis kann man ein Pulver verwenden, das man durch Trocknen und 
MahIen von in Wasser gequelltem, mit etwas Glycerin versetztem Leim (Gelatine) erhii.lt. 
(Gommlzig. 88, 778.) 

63. LeinoHaktis. 

Dar sog. Schwefelbalsam, eine kochend bereitete LOsung von Schwefel in LeinOl, war 
schon dem Ende des 15. Jahrhunderts lebenden Alchemisten Baslliu8 Valentlno8 bekannt. 

In D. Ind.-Zig. 1871, 609 beschreibt A. C. Day (jener Erfinder, der sich durch keinen MiLl
erfolg abschrecken lie.B, Hunderte von Versuchen anstellte und za,hlreiche Patente auf die Ge
winnung von Kautschukersatzstoffen nahm) die Herstellung eines solchen Produktes durch Er
hitzen eines Gemenges von 7 Tl. BawnwollsamenOl, 7 Tl. LeinsamenOl, 4 Tl. Kohlenteer und 5 Tl. 
Schwefel wihrend 4-5 Stunden auf 160°. Andere von ihm angegebene Mischungen enthielten 
mit Leinol als Grundbestandteil wechselnde Mengen von BawnwollsamenOl, TerpentinOl, natiir
lichem Kautschuk, Tear, Erdnu.BOl usw. 

Auch ein langere Zeit auf etwa 95° erhitztes Gemisch von Ozokerit, Leinolfirnis (25%) und 
Schwefel (3%) solI ein dem Kautschuk vollig gleichendes Produkt liefern. (E. P. 1965/1886.) 

In D. R. P. 78046 ist zwn ersten Male darauf hingewiesen, da.B trocknende Ole im oxydierten 
Zustande, wenn man sie also vorher bei hoherer Temperatur der Luft aussetzt, bedeutend weniger 
Chlorschwefel brauchen (10--18%) als ohne diese. Vorbehandlung, und da.B die so erhalten 
Faktisprodukte dem Kautschuk wiihrend seiner Verarbeitung zugesetzt, Gummiwaren ergeben, 
die im Gegensatz zu den mit den stark geschwefelten und gechlorten Faktissorten hergestellten 
Gegenstanden weich und geschmeidig bleiben. 

In D. B. P. 84397 wird empfohlen, vor der eigentlichen Faktisherstellung aus trocknenden 
Olen zuni.chst Additionsprod ukte des LeinOls mit Schwefel zu bilden und diese dann wie 
iiblich mit Schwefel oder mit Chlorschwefel weiter zu behandeln. Man erhitzt beispielsweise 
1 kg LeinOl mit 100 g Schwefel 11/. Stunden auf 140--160°, verriihrt die Masse mit 100--120 g 
Chlorschwefel und Benzin oder Schwefelkohlenstoff als VerdiiDnungsmittel und verdunstet schlieLl
lich letzteres und die gebildete Salzsiiure. Das Produkt ist schwefelreich und chlorarm. 

'Ober Herstellung von Kautschukersatzstoffen aus langsam trocknenden Olen mit Schwefel
saure und Chlorschwefel siehe D. B. P. 122278 oder mit Metalloxyden siehe D. B. P. 117760. 

Ein Kautschukersatz wird nach D. B. P. 241 068 hergestellt aus 50 Tl. Faktis, 3 Tl. Pinen, 
2 Tl. Cymol, 4 Tl. Kolophen und 2 Tl. Camphen durch gutes Mischen, Kochen und 3stiindig,es 
Pressen bei 180°. Der Faktis wird erhalten durch Vulkanisierung von Leinol mit ChlorschwefeI. 
Man kann einen Kautschukersatz auch erhalten, wenn man 1,5 Tl. dieses Faktis mit 11 Tl. eillflS 
Produktes verkocht, das man aus TerpentinOl und Schwefell!iiure erhii.lt [461 und 3 Stunden bei 
180° trocknet. Vgl. D. B. P. 60282 und 140811. . 

Nach einer in D. R. P. 261871 angebenen Modifikation kann man Faktis leichter herstellen, 
wenn man die Ole (z. B. 100 kg LeinOl) vor der Schwefelung bei 140--160° durch einen Luftstrom 
eindickt, dann in der Kilte oder unter schwacher Erwirmung 10 kg Schwefelsiure vom spez. 
Gewicht 1,4 zufiigt und kurze Zeit riihrt. Die Masse erstarrt bald, wird zerkleinert, siurefrei ge
waschen und getrocknet. An Stelle des Leinols kann man auch Holzol verwenden, an Stelle der 
Schwefelsiiure andere anorganische Siuren oder saure Salze oder Eisessig. 

Zur Herstellung kautschukartiger Massen, die durch Polymerisation oder Vulkanisation 
beliebig verandert werden konnen. behandelt man Faktiskorper, also die Reaktionsprodukte 
von Halogenschwefelverbindungen mit Fettkorpern (Lein-, Mohn-, Mais-, Oliven-, 
RicinusOl. Fischtran u. dgl.), evtl. bei Gegenwart von Natriumacetat, Kupferchloriir oder anderen 
Kondensationsmitteln mit Ammoniak oder Basen (Anilin, Naphthylamin, Dinitroanilin usw.) 
bei Temperaturen iiber 100°. Man verfihrt z. B. in der Weise, da.B man ein Gemenge von 10 Tl. 
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LeinoIfaktis (aus 100 Tl. 01 und 30 Tl. Chlorschwefel gewonnen) mit 25 Tl. Anilin im Olkessel 
etwa 3 Stunden auf 125°-135° erhitzt, die Schmelze in 100 Tl. Alkohol gie.l3t und das sich nieder
schlagende, braungelbe, zihe 01 solange mit Alkohol wischt, bis die Base und ihr salzsaures Salz 
entfernt sind und die :Masse auf dem Wasserbade eine weiche, klebrige, fadenziehende, schwach 
briunlichgelbe Masse darstellt. DBII in diinner Schicht durchsichtige, beim Erhitzen erhii.rtende 
Produkt lOst sich in LacklOsungsmitteln und kann direkt zur Darstellung von Firnissen dienen, 
wiihrend es mit 15% Schwefelblumen bei 135° wihrend 2 Stunden vuikanisiert, nach dem Er
kaiten eine nur noch in Nitrobenzol, in Benzol jedoch wenig 10sliche dunkelbraune :Masse darstellt, 
die erhebliche Zug. und DruckelastizitiLt besitzt. (D. B. P. 289002.) 

Zur Herstellung eines Kautschukersatzstoffes erhitzt man 1 kg Leinol mit 150 g Schwefel 
bis zu seiner volligen LOsung auf 130-160°, gie.l3t die schwarzbraune Fltissigkeit, die beim Erkalten 
keinen Schwefel mehr abscheiden darf, in die drei. bis vierfache Menge verdiinnte Salpetersii.ure, 
erwii.rmt mehrere Stunden im Wasserbade, trocknet den gewonnenen gelben, in der Wirme weichen, 
in der Kilte elastischen und zihen KC:irper, gut ausgewaschen, in dUnner Schicht bei 100°-110 
und verarbeitet 1 kg dieser getrockneten :Masse z. B. mit 200 g Asphalt und 200 g Schwefel mit 
Benzol zu einem Teig, der getrocknet und wie iiblich vulkanisiert wird. Das Produkt quillt zwar 
nur mit Schwefelkohlenstoff oder Benzol, doch hinterbleibt nach Verdunstung des LOsungs
mittels eine zihe, elastische Raut, die in zahlreichen Fii.llen Kautschuk zu ersetzen vermag. 
(D. B. P. 288988.) 

Zur Herstellung von weich· und hartgummiii.hnlichen :Massen mischt man z. B. LeinOi oder 
andere Ole mit 01siLure od~ anderen Fettsiuren und fiigt wihrend des Mischens Chlorschwefel, 
evtl. verdiinnt mit neutralen organischen Fltissigkeiten zu. Das nach beendeter Reaktion ge
waschene Produkt bildet neutralisiert, a.uf hohere Temperatur erhitzt, und mit oder ohne Zusatz 
von Fiillmitteln, auch 10proz. KautschuklOsung verarbeitet, einen faktisartigen, dem Kautschuk 
an Elastizitii.t gleichkommenden Korper. (D. B. P. 814680.) 

M. Andere PDanzenOie. Terpentinolfakti. •• 
Nach F. P. 447904 mischt man zur Herstellung von kiinstlichem Kautschuk ein be

liebiges 01 kalt mit 4% Schwefelblumen und fiigt allmihlich 16-18% Chlorschwefel hinzu, der 
zuerst den Schwefel lOst und dann erst bei spontaner Temperatursteigerung auf etwa 90° das 01 
angreift und zur Bildung des Kautschukersatzmittels fiihrt. 

'Ober die Herstellung einer kautschukihnlichen Masse aus halogenisierten und sodann 
mit Schwefel erhitzten Olen oder Fetten siebe F. P. 408 080. 

Nach D. B. P. 261818 erhii.lt man einen marmorierten Kunstgummi aus Faktis durch 
"Oberfiihren einer Mischung von 01 und ohinlOslichen Farbstoffen mit Cblorschwefel iiber schrage 
Flichen in die Form, wodurch sich w&hrend des Erstarrens die unloslichen Farbstoffe in marmor
artiger Zeichnung abscheiden und nach dem Erstarren festgehalten werden. 

Nach F. P. 402679 verknetet man zur Herstellung kautschukii.hnlicher Stoffe 1 kg Pflanzenol 
bei Gegenwart von 1-2 g denitrierter Schie.l3baumwolle und 6-10 g Gummiharz in der 
Kii.lte mit 60-80% Petroleum und Einfach.Chlorschwefel, neutralisiert nach . einiger Zeit mit 
150-200 g Magnesia und behandelt schlie.l3lich abermals mit Petroleum und Chlorschwefel. 

Zur Herstellung eines Kautschukersatzstoffes erwirmt man Harz, Pech oder Asphalt mit 
chinesischem Holzol auf 200-300° allein oder mit Schwefel, nachdem man evtl. die Mischung 
mit Chlorschwefel vorbehandelt hat und setzt der Masse gegebenenfalls vor dem HolzOlzusatz 
Paraffin zu, bzw. verriihrt sie mit einer LOsung von Kautschuk oder Kautschukabfii.llen in Naph. 
thalin, treibt dieses mit Wasserdampf ab und vulkanisiert diese Masse ihnlich wie Kautschuk 
oder Guttapercha mittels Schwefels in der Ritze. (D. B. P. 119686 und 119887.) 

Nach F. P. 448 084 wird eine elastische Masse, die sich besonders als Kautschukersatz eignet, 
hergestellt aus 5 kg Kolophonium, 60 kg Cottonol, 30 kg unterchlorigsaurem Kalk und is kg 
Schwefelblumen. 

Ein als Kautschukersatz zur Herstellung von Sto.l3diLmpfern usw. dienendes 
Produkt besteht nach F. P. 474 220 aus 12 Tl. CottonOl, das mit einer Losung von 1 Tl. Schwefel 
und 5 Tl. Reten in 2 Tl. Pinen oder Sylvestren auf 110-1200 erhitzt wird, worauf man diese 
Masse mit 920 Tl. CottonOl vereinigt und unter Kiihlung mit 160 Tl. Chlorschwefel behandelt. 

Ein Kautschukersatz wird nach D. B. P. 194 676 hergestellt BUS pflanzlichen Olen (Sonnen
blumenol), Chlorschwefel in BenzinliSsung und einem Kohlenwasserstoff, den man durch Be
handl~ von Amylalkohol mit rauchender SchwefelsiLure und Einblasen von Luft herstellt. 
Wenn die Entwicklung der schwefligen Sii.ure aufgehort hat, wird die erhaltene dicke schwarze 
Masse mit Atzkalk behandelt, worauf man die iiberstehende Fliissigkeit fraktioniert destilliert. 
Der ab 1170 entweiohende Kohlenwasserstoff wird der Benzinlosung des oben erhaltenen Faktis zu
gesetzt. AuJ3erdem fiigt man noch Matesit, das ist ein auf Madagaskar erzeugtes, klebriges 
Pflanzensaftpriparat, zu. Nach Verdampfung des Benzins erhii.lt man den Kautschukersatz. Statt 
des Sonnenblumenoles kann ma.n auch Lebertran verarbeiten. 

Zur Herstellung geformter GegenstiLnde BUS Faktis unterbrioht man die Einwirkung von 
Sohwefel oder Chlorschwefel auf das fette 01 durch Abkiihlung, wenn die Masse zihfliissig oder 
knet1?ar geworden ist, formt nunmehr evtl. in Misohung mit anderen Stoffen und beendet die 
Faktlsbildung in den GegenstiLnden bei hoherer Temperatur. Man kann auch den Olen zuerst 
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nur die zur Bildung knetbarer Massen erforderlichen Mengen Schwefel und Chlorschwefel zusetzen 
und die Faktisbildung dann durch Erhitzen mit weiteren Schwefelmengen vollziehen oder die zi.b
fliissige Masse in dUnner Schicht ausbreiten und von aullen Chlorschwefel zur Einwirkung bringen. 
Dar Uberschull der Rea.ktionswarme, der die Fa.ktisprodukte leicht verbrennt, wird so unschid
lich gema.cht, man verleibt ferner dem Faktis Stoffe ein, die in 01 nicht loslich sind und dem 
fertigen Produkt doch die besonderen Eigenschaften z. B., kautschukartiger Korper verleihen 
(Pooh, Asphalt, Harz) und schlieJ3lich besteht der Vorteil, daB aus dem versandfii.higen Zwischen
produkt erst am Verbrauchsorte die Gegenstinde erzeugt werden konnen. (D. R. P. 286694.) 

Zur Herstellung einer kautschukihnlichen Masse taucht man nich t vulkanisierten Kautschuk. 
na.ch D. B. P. 282098 in Terpentinol, bis er 1-2 Tl. des TerpentinOles aufgenommen hat, 
fiigt sodann Chlorkalk oder eine LOsung von Chlorschwefel in Benzol hinzu, bis die Masse 2% 
Chlor aufgenommen hat, versetzt mit 6-20% Schwefelblumen, bearbeitet das erhaltene Fell 
unter ofterem Bestreuen mit Chlorkalk mit kaltem Wasser, schlieJ3lich mit kochendem Wasser, 
bis der gewiinschte Vulka.nisationsgrad erreicht ist, entfernt den iiberschiissigen Schwefel mit 
Natronlauge, wischt das Produkt und trocknet es. Es ka.nn fiir sich oder im Gemenge mit natiir
lichem oder kiinstlichem Kautschuk verwendet werden. Diese noch wenig beachtete Reaktion 
der Einwirkung von Chlorkalk und Schwefelblumen, die bei Anwendung eines 'Oberschusses des 
ersteren unter starker Selbsterwirmung der Masse verlii.uft, hat ein gewisses Interesse dadurch, 
daJ3 diese Art der Kautschukbehandlung, sowie die Verarbeitung von TerpentinOi oder KienOi 
mit Chlorkalk und Schwefel, zur Bildung eigenartiger Faktisprodukte fiihrt. Vgl. [46]. 

Na.ch D. R. P. 287 478 erhitzt man zur Gewinnung eines Kautschukersatzproduktes das mit 
Schwefelsii.ure von allmiihlich steigender Konzentration vorbehandelte und dann gewaschene 
Te:rpentinOi mit 1~0% Kalk und 6-20% Schwefel auf 100-130°. Dann wird mit kochen
dem Alkali entschwefelt und mit Sii.ure entkalkt. Man verfii.hrt in der Weise, daJ3 man Kautschuk. 
mit Terpentinol trinkt und die gequollene Masse der Einwirkung von Schwefelsii.ure aussetzt, 
die man immer mehr verstiLrkt. Das Terpentinol wird so in eine elastische Masse iibergefiihrt. 

Zur Gewinn~ eines Kunstkautschuks behandelt man nach F. P. 462888 eine Lasung von 
1 kg nicht vulkanisiertem Kautschuk in 10 kg Terpentinol mit Fl uorbor, verknetet die Masse 
mit 1~0% Kalk und 6-20% Schwefel, hartet, ohne jedoch zu vulkanisieren, .bei 100--130° 
und befreit da.s Produkt vor dem schlieJ3lichen Vulkanisieren mit kochendem Alkali yom Schwefel 
und mit saure yom Kalk. 

Zur Bereitung einer kautschukihnlichen Substanz erhitzt man eine heiJ3bereitete LOsung von 
Schwefel in Terpentinol na.ch Zusatz von LeinOl mit K ali urn b i c h rom at, setzt soda.nn unter 
Riihren KupferoxydammoniakcelluloselOsung zu, gibt femer noch Eisenfeilspii.ne, Quarz- oder 
Glaspulver bei und erhitzt weiter bis zur Bildqng einer festen elastischen Masse. Druck- und Zug
festigkeit des Produktes nehmen bei lii.ngerer tagerung zu und iiberdies neigt das Prii.parat nicht 
wie der Ka.utschuk zum Erhii.rten. (D. B. P. 800 M2.) Elastischere, druck- und zugfestere Massen 
erhiUt man na.ch dem Zusatzpatent durch zweistiindiges Erhitzen des Gemenges von Schwefel, 
Terpentinol, Leinol, Bichromat- und Kupferoxydammoniakcelluloselasung mit Fiillmitteln 
(Quarzpulver, Eisenfeilspine) im Dampfdruckgefii.J3 auf 315°. (D. R. P. 811877.) 

55. Lein-, NuS-, Holzolpolymerisation ohne Sehwefel. 

Siehe auch Abschnitt Linoleum, Bd. U [4441. 
Schon im Jahre 1848 wurde B,anat in :Frankreich das Verfahren zur Herstellung einer ela

stischen Substanz (Olelasticum) patentiert, die der Erfinder durch voUstii.ndiges Eintrocknen 
trocknender Ole in einem offenen Gefii.J3 bei hoherer Temperatur erhielt. Die in der Ritze ent
stehende Gallerte gab baim Erkalten eine schneidbare Masse, die an der Luft die Eigenschaft 
verlor, an den Fingern hii.ngen zu bleiben und zur Herstellung der verschiedensten gummiartigen 
Produkte diente. 

Ein Kautschukersatz wird nach D. R. P. 78828 hergestellt durch Einkochen von gekochtem 
Leinol mit Wiener Kalk, ZinkweiJ3 und Wasserglas linter Zusatz von etwas konzentrierter 
Kautschuklasung oder Mennige UIld Asbest. Die Masse soll dauernd elastisch bleiben, gieJ3bar 
und leicht verarbeitbar sein und sich vor allem statt des Gipses zur Herstellung von elastischen 
Formen eignen. VgI. femer D. B. P. 112984, E. P. 8788/1886, E. P. 8787/1886, 18488/1884, 
9680/1886. 

Zur Bereitung einer Trinkmasse fiir aus Gewebestoffen hergestellte Ventilkorper ver
riihrt man eine erhitzte LOsung von 60 Tl. Leinolfirnis und 10 Tl. Kautschuk allmii.hlich mit 30 Tl. 
Mennige, erhitzt weiter bis das Ganze eine homogene Substanz bildet und impriigniert die Ge
webestoffe unter Druck. Die Platten iibertreffen die in den Zuckerfabriken benutzten Gummi
kOrper bedeutend an Haltbarkeit und Wohlfeilheit. (D. R. P. 169429.) 

Ein Kautschuk- oder Guttapercha.ersatzstoff, der zur Herstellung von Linole um oder wasser
dichten Geweben und Isoliermaterialieil dienen kann, wird nach D. R. P. 201988 erhalten durch 
31/.-4stiindiges Erhitzen von Leinol bei Gegenwart von 0,5-1% Magnesium oder Eisen, auf 
110--120°; da.nn mischt man dem in Alkohol und Wasser unloslichen, in Benzol, Terpentinol usw. 
leicht 100lichen, gagen Sii.uren und Laugen ziemlich bestii.ndigen Produkte zur Hartung Schwt"fel 
und Goldschwefel, auch Speckstein, Anthra.cen oder Anthra.chinon zu. Der erhaltene Kunst
stoff ist matt und soIl dem natiirlichen Kautschuk in jeder Hinsicht gleichen. 
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Zur Herstellung kiinstlicher Guttapercha erhitzt man nach F. P. 407920 100 Tl. Leinol 
und 8 Tl. Fichtenharz einige Stunden auf 120°, verknetet die Masse mit 250 Tl. eines Oxydations. 
mittels (z. B. mit schwefelsaurer BichromatlOsung) in der Hitze, trocknet den Teig und vermischt 
ihn mit 15-20% Paraffin zu einem schwarzbraunen, nicht vulkanisierbaren Korper, der gegen 
Chlor und chemische Agentien noch unempfindlicher wird, wenn man Schwefel oder Ebonit mit 
verarbeitet. 

Zur Herstellung fester, elastischer Oxydationsprodukte aus LeinOl vermischt man die zu oxy
dierenden Ole mit geringen Mengen E s s i gsa u r e und erhii.lt so bei hoherem Zusatz ein weicheres, 
bei geringerem Zusatz ein festeres kautschukartiges Produkt, das seine Elastizitat dauernd bei
behii.It und den ohne Siurezusatz durch Oxydation verdickten Olen iiberlegen ist, da es stabil 
bleibt. (D. R. P. 268666.) 

AlB Kautschukersatzstoff eignet sich eine elastische schwefelfreie Masse, die man durch Oxy
dation eines lingere Zeit auf 200--250° erhitzten Gemenges von LeinOl, einem hochsiedenden 
Kohlenwasserstolf und dem Stearat oder Palmi tat eines Metalles der Aluminiumgruppe erhiUt. 
Man fOOt die Masse wie Kautschuk mit Magnesia, Kieselgur, Kreide, Mennige oder Asphalt, 
kann auch Schwefel zusetzen, und erhii.lt so besonders zur Isolation von Hochspannungsleitungen 
geeignete Kunstmassen. (D., R. P. 811 611.) 

Ein Kautschukersatz wird nach D. R. P. 168 869 durch Nitrieren von Lein- oder Rici
nusol, Erhitzen, Auswaschen der Masse und nochmaliges Erhitzen auf 130° erhalten. Wichtig 
ist das langsame Erhitzen bei verhii.ItnismiJ3ig niederer Temperatur, also etwa 10 Stunden unter 
bestindigem ROhren bei voIlkommenem Luftzutritt, da bei hoherer Temperatur oder raschem 
Erhitzen, kein brauchbarer Ersatzstoff erhalten wird. 

Oder man behandelt Ole, Fettsauren oder Glyceride mit konzentrierter Salpetersiure, lost das 
entstehende dicke, gelbe 01 in Alkali, fii.llt mit Siure, lost und fallt abermals, bis sich eine Masse 
ausscheidet, die der weiteren Einwirkung von Alkali widersteht. (E. P. 4214/1913.) 

'Oher Herstellung plastischer oder kautschukartiger Massen aus japanischen Nu130len 
siehe E. P. 14666/1912. 

'Ober Herstellung kautschuk-, 01- oder harzii.hnlicher Substanzen aus Fetten, Fettsauren oder 
trocknenden Olen (besonders Chinaholzol) mit Anilin bei Gegenwart eines Kondensations
mittels siehe E. P. 636/1910. 

Nach E. P. 16 768/1910 erhii.It man einen Kautschukersatz durch Erhitzen einer Mischung 
von 100 Tl. chinesischem Holzol und 15 Tl. Harzol auf 260°, bis sich eine elastische Masse bildet. 

Zur Herstellung eines Filllmittels ffir Kautschuk und eines in der Hitze nicht gelatinierenden 
Oles aus chinesischem HoIzol behandE'lt man dieses nach D. R. P. 200 746 mit l/tseines Gewichtes 
Schwefe1siure (spez. Gewicht 1,688), liJ3t die bald fest werdende Masse einige Stunden stehen, 
schiittelt sie mit Wasser und zerreibt nach einiger Zeit das fast wei13e Pulver, bis alle Schwefel
siure entfernt ist. Der getrocknete neue Ktirper besitzt ein grolles Aufsaugungsvermogen 
ffir Fliissigkeiten, Farbstoffe und SalzlOsungen. Er kann auch als Isoliermasse verwendet werden. 

Zur Herstellung kautschukartiger, plastischer Massen, die nach dem Zusatz von Filllmitteln 
und Farben und nach dem Hirten mit Formaldehyd such als Ebonit- oder Celluloidersatz 
dienen konnen, erhitzt man nach D. R. P. 262189 90 kg HolzOl, 0,5-1 kg amorphen Phosphor, 
5 kg RicinusOl, 40 ks;!: Rohphenol und 11 kg grob zerkleinerte, bei 100° getrocknete Hiilsenfriichte. 

Nach D. R. P. !69840 stellt man harz- oder kautschukartige plastische Stoffe her durch Er
hitzen von 1 kg chinesischem HolzOl, 1 kg 0 - Tol uidin und einer LOsung von 60--100 g Chlor
zink in derselben Wassermenge auf 2-300°. Die kautschukii.hnIiche Masse wird wihrend oder 
nach dem Erhitzen durch Zusatz von Formaldehyd gehirtet. 

56. Ricinus- und andere fette Ole, Polymerisation ohne Schwefel. 
Zur Herstellung eines a.ls Kautschukersatz geeigneten Stoffes kocht man Olsiure, Ole oder 

andere ungesittigte Fettsiuren mit Wasser, Aluminiumsulfat und NatronIauge (frisch gefiiIltes 
Al.(OH>.) ungefihr lit Stunden. Das Aluminiumsulfat verhindert die Bildung von Seife. Der 
Gummiersatz soll eine fast augenblicklich trocknende klare Benzollosung liefern; die mit ihr im
prii.gnierten Stoffe laufen nicht ein und werden nicht klebrig. Das in Chloroform, Benzin, Xylol, 
Schwefelkohlenstoff, Fetten, itherischen und MineralOlen, sowie in Carbolineum losliche, zu 50% 
und mehr mit Kautschuk mischbare Produkt dient iiberdies als Rostschutzmittel oder zu
Bammen mit Asbest zur Herstdlung einer Dichtungsmasse. (D. R. P. 190817.) 

Zur Herstellung eines Kautschukersatzstoffes erwirmt man Sojabohnenol, evtl. zu
sammen mit einem anderen 01 mit Salpetersaure vom spez. Gewicht 1,14-1,40 auf 75-100° 
und behandelt die Masse bei derselben Temperatur mit Alkali unter Druck nacho Die Alkali
nachbehandlung der schaumigen Masse wird mit 5 proz. Ammoniakwasser bis zur Beseitigung 
d~r schmierigen Nebenprodukte betrieben, worauf man mit verdiinnter Saure neutralisiert, kalt 
W8scht, ausprellt und in der Wirme trocknet. Nach einer Ausfiihrungsfo'm des Verfahrens 
~.rhitzt man das Produkt noch im Gemisch mit Schwefel auf hahere Tf mpl ratur. H~rtg u m mi
ahnIiche Massen erhii.It man aus dem Sa.lpetersiureprodukt durch Erhitzen mit Schwefel. 
(D. R. P. 228887.) , 

Kautschukii.hnIiche Produkte werden ferner nach D. R. P. 262706 erhaIten durch etwa 
30stiindige Behandlung von 300 g Ricinus- oder einem ii.hnIichen 01 bei 140--180° mit einem 

5· 



88 Kautschuk. 

Luftstrom, worauf man je 100 g 40proz. Formaldehyd und 5Oproz. Schwefelsiure zusetzt 
und auf etwa 80-90° erwirmt. Nach Aufuoren des Schiwnens wird die kautschukihnliche 
Masse zerkleinert und zur Entfemung der Siure und des Forma.ldehyds mit Wasser gewaschen. 
Nach Zusah 288618 kann man den Forma.ldehyd durch andere Aldehyde oder durch Koblen
hydrate (Stii.rke, Zucker, Livul08e) ersetzen und erzielt so in Iangsamer verlaufender Rea.ktion, 
je nach den Bedingungen, sehr elastische, oder zihe und klebrige, oder feste Produkte, die zur Her
stellung von Linolewn, Kunstleder, Dichtungs- und Isoliermaterial dienen konnen. Man erhitzt 
beispielsweise 100 Tl. oxydiertes Ricinusol, 40 Tl. Weizenstii.rke und 50 Tl. Schwefelsiure vom 
spez. Gewicht 1,31 auf dem Wasserbade bis zur Gewinnung des gewUnschten Produktes. Zur 
Entfemung der Schwefelsiure knetet man die Masse nachtriglich mit Wasser durch. 

Zvr Herstellung kautschukihnlicher Produkte erbitzt man nach D. R. P. 268 619 100 Tl. 
RicinusOl, das man vorher 12 Stunden bei '150-2000 mit Luft behandelt hat, mit 15 Tl. Form
aldehyd, 5 Tl. konzentrierter Salzsiure und 30 Tl. Casein auf etwa 950 bis zur Gewinnung eines 
zihen, elastischen Korpers, der mit Wasser ausgewaschen und getrocknet wird. Nach D. R. P. 
268 617 wird die Elastizitit dieses Produktes erhoht, wenn man dem oxydierten 01 neben den 
iibrigen Bestandteilen auch noch Phenole zusetzt, deren Menge jedoch jene des oxydierten Olea 
nicht iibersteigen darf. Man erhitzt beispielsw.eise 50 kg oxydiertes Ricinusol, 4 kg Naphthol, 
20 kg Formaldehyd und 21/. kg Salzsiure und setzt je nach dem Verwendungszweck Kork oder 
Holzmehl, Cellulose, Ton usw. zo. Durch diese Abiinderung wird die Elastizitit der nach dem 
Hauptpatent erhaltenen Rea.ktionsprodukte wasentlich erhoht, 80 daJ3 sie bei gleichzeitiger Ver
arbeitung von Kork-, Holz-, Cellulose-, Ton-, Erdfarbpulver, Kieselgur oder anderen FiiIlstoffen 
fiir Zwecke der Linolewn-, Kunstleder-, Dichtungs- und Isoliermaterialienfabrikation dienen 
kCSnnen. 

Zur Gewinnung fester, kautschukihnlicher Produkte und ziher, gut klebender, firnis
artiger Massen erhitzt man 1 kg Leinol oder Ricinusol nach D. R. P. 268900 mit 1 g Zink so 
lange, bis bei etwa 3000 die regelmiJ3ige Gasentwicklung aufgehort hat und verarbeitet das er
haltene dicke, gelblichgriine 01 mit Harz und anderen Stoffen unter gleichzeitigem Durchleiten 
von Luft zo dem Kautschukersa.tzprodukt bzw. verwendet den erhalteo.en Fimis oder das DickOl 
fiir sich. 

Zur Gewinnung eines kautschukartigen Stoffes aus Olen oder Fetten der Karitiarten und 
der Butterbaumniisse behandelt man den FettkOl'per lingere Zeit bei geeigneter Temperatur 
mit einer starken saure, trennt den abgesetzten ko~erten Milchsaft von dem iiberstehenden 
01 und befreit die kautschukartige Substanz durch Waschen mit heiBem Wasser und evtl. mit 
einem FettlOsungsmittel von den eingescblOBBeo.en 01- und Fettresten. Man gewinnt so aus dieser 
Bassiaart, die iiberdies ein dauerhaftes und nutzhares Holz, in manchen Arten auch rosinen
gleich scbmeckende, wohlriechende Bliiten und eJ3hare Friichte liefert, ein fiir die Seifenfabrikation 
sehr geeignetes Fett (vgl. Sheabutter, vegetabilischer Talk von Bassia Parkii) und eine gutta
perchaartige Kautschukmasse. (D. R. P. 191788.) 

Zur Herstellung eines gummiartigen Korpers aus dem sog. Javaoliven- oder Sterculia
ceenoi erhitzt man es und kiihlt, da ii.uJ3ere Kiihlung Vberhitzung und damit Selbstentziindung 
des Oles nicht verhindem kann, durch direkte Zugabe von Wasser, die man unter Riihren des 
Oles mit seiner Brause derart zuflieBen liiJ3t, daJ3 das Wasser vollig verdampft, aber doch ge
niigend ausreichend kiihlt. Eine Spaltung des Oles in FettBiure und Glycerin wurde nicht be
obachtet. (D. R. P. 211 041.) 

57. Elastische Luftschlauch- und Stopfenfiillmassen. 
Siehe auch einzelne Vorschriften der vorstehenden Kapitel, ferner Gommiztg. 27, 1064. 
Zur Herstellung von FiiIlmassen fiir Luftkissen und Pnewnatiks verknetet man nach F. P. 

448 681 eine Mischung von 3 Tl. Harz in 70 Tl. Kotonol mit 6 Tl. Chlorschwefel, gelost in 6 TJ. 
Benzol, 2 Tl. Magnesia und 3 Tl. Kapokfaser, worauf schlieJ3lich noch eine LOsung von 5 Tl. Chlor
schwefel in 5 Tl. Benzol zugefiigt wird. Die fliissige Masse, deren spell. Gewicht durch den Zusatz 
des Fasermaterials herabgesetzt wird, kommt in die Kammem und e1'Btarrt in ihnen. 

Eine RadreifenfiiIlmasse, die als Ersatz fiir Luft&chliuche dienen soIl, besteht nach E. P. 
140 781/1920 aus SojaOl, Magnesiwnoxyd, Venezianerrot und Schwefelchlorid. 

Nach F. P. f16829 hiLrtet man eine Fahrrad-LuftBchlauchfiiIlmasse, die man durch Pressen 
eines bei 700 gescbmolzenen Oemenges von Glycerin, Zinkoxyd und Gelatine erhalten hat, mit 
Hydrochinon oder Ta.nnin. 

Nach F. P. 427 114 gewinnt man eine zur FiiIlung von Fahrradluftschliuchen geeignete Masse 
durch Erhitzen von arabischem Gummi und Kohle, Talk oder Kaolin unter Zusatz von etw&S 
SaJicylsaure in destilliertem Wasser im Autoklaven. 

Zur Herstellung einer bleibend plastischen Masse, die sich als elastisches Fiillmaterial fiir 
Radreifen, Kissen u. dgl. eignet, werden nach D. R. P. 214 899 1 Tl. japanischer Leim, 2-6 Tl. 
Glycerin, 2-3% Salicylsaure und 1-2% Tannin warm gelCSst. Kurz vor dem Gebrauch setzt 
man diaser 70-800 warmen Grundmasse 2-12-% Lysoform zu. Nach Zos.tz D. R. P. 118107 
wird noch Hexamethylentetramin zugefiigt, wobei sich ein Teil der Salicylsiure mit dem 
Ammoniak des Hexamethylentetramins verbindet und Formaldehyd frei wird, der in dem MaLle 
als er sich entwickelt zur Wirkung gelangt. Die ~bnehmende Elastizitit wird so erneuert und die 
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Schmelzbarkeit der Masse konstant erhalten. Nach dem weiteren Zusatzpatent D. R. P. 226277 
ersetzt man die pflanzlichen Kolloidstoffe vorteilhaft durch solche tierischer HerkWlit, wenn 
die Radreifen oder sonstigen mit der Masse zu fiillenden Gegenstande stark beansprucht 
werden. 

Zur Herstellung einer plastischen Masse erhitzt man nach D. B. P. 216606 100 gin 100 ccm 
Wasser gequellten und aufgekochten Leim mit 50 g LeinOl, 6 g Holzteer und 10 g Alkohol bis 
zur gewiinschten Konzentration, worauf man in Formen giel3t. Die an ihrer Oberflache allmahlich 
erhiirtende Masse eignet sich besonders zur Fiillung von Luftschlauchen. _ 

In iihnlicher Weise erhii.lt man eine elastische Fiillmasse fiir Fahrzeugbereifung nach D. B.1>. 
236728 durch Versetzen einer Leim- oder GelatinelOsung mit Boraxlosung und Hinzufiigen einer 
Mischung von gekochtem LeinOl, Fischtran und Bleiweil3. Urn die Masse zu harten, wird heil3e 
Alaunlosung zugesetzt. Eine analoge Masse aus Leim, Glycerin, Kaliumbichromat und Wasser 
war ala "Elastigen" im Handel. (B. Woy, Zeltschr. f. offentl. Chem. 1910, 4.) 

Die Fiillung der Fahrrad- oder Automobilschlii.uche mit Buchdruckwalzenmasse 
wurde schon in D. R. P. 27929 vorgeschlagen. 

Nach D. B. P. 260708 erhii.lt man ein Gummiersatzprodukt in folgender Weise: Man weicht 
226 g Baumwolle lingere Zeit in Buttersii.ure ein und bringt sie nach dem Herausnehmen aus 
der Saure hi eine LOsung von 0,68 kg Elemigummi in 73,61 01, erwiirmt gelinde und setzt etwa 
41 einer LOsung von Schwefelchloriir in ParaffinOl zu. Nach 8-12 Stunden ist die Cellulose geloot, 
man neutra.lisiert die entstandenen Sii.uren mit 10,87 kg Calcium- bzw. Magnesiumcarbonat, ver
riihrt mit dem Rest der SchwefelchloriirlOsung (etwa 81) und erhii.lt so eine homogene Masse, 
die zweckmii.l3i~ zum Fiillen von Fahrradreifen oder Golfbiillen dient. 

Zur VerbIlligung von Gummistopseln fiillt man den Hohlraum der aus Paragummi
stiicken bestehenden Stopsel mit verschiedenen Massen aus, die sich natiirlich durch Elastizitat, 
Unverii.nderlichkeit und Billigkeit auszeichnen miissen. Nach Techn. Bundsch. 1912, 63 kann 
man eine solche Fiillmasse von besonderer Weichheit durch LOBen von 32 Tl. wii.hrend 12 Stunden 
in Wasser gequellter Gelatine in einer kochenden Mischung von 56 Tl. Glycerin und 12 Tl. Zucker 
herstellen. Die Masse wird natiirlich in dem Mal3e weicher als man den Glyceringehalt erhoht 
und die Menge der Gelatine herabsetzt. lUmliche Kunstmassen erhiiJt man aus Korkschrot 
oder Korkmehl, die man in einer LOBung von Harz in Schwerbenzin mit einer diinnen Firnisschicht 
iiberzieht, worauf die Masse rnehrere Stunden geprel3t wird und feste, aber elastische Pre/3-
kuchen liefert. An Stelle des Firnisses kann man auch eine Kollodiumlosung oder eine Losung 
von Kautschuk in 01 verwenden. Zum Schlul3 taucht man die passend zugeschnittenen 
Stiicke in Kautschuklooung und fiihrt sie in die Gummihiille ein, mit der man sie durch Pressen 
vereinigt. 

Zur Herstellung eines Reifenfiillmittels vermischt man nach E. P. 12792/1912 40% 
Gelatine, 40% Glycerin, 3% venezianischen Terpentin, 5% Korkmehl und 12% Kaliumbichromat. 

tl'ber Fabrikation dieser Pneumatikfiillmassen aus Gelatine, Campher, Schwefel und 
Hii.rtUBgStnitteln (Formaldehyd, Chromverbindungen, Gerbsiiure) siehe Gummlztg. 1913, 1064. 

Ala Fiillmaterial fiir Kissen, Schlii.uche u. dgl. eignet sich nach F. P. 404711 ein warm ver
knetetes Gemenge von 50% Guttapercha, 30% Bett oder Paraffin, 10% Kautschuk und 10% Harz. 
Die Masse ist auch als Hufkitt und Ful3bodenbekleidungsmaterial verwendbar. 

Hartkautschuk. 
68. Herstellung, Verarbeitung, armierter Hartkautschuk. 

Regier, A., Hartgummi und Hartgummiersatz. Berlin 1914. 
Uber die Geschichte der Fabrikation von Hartgummi siehe Gummlztg. 29, 907. 
Versetzt man Kautschuk mit Schwefel in der Menge von 2-5%, so erhii.lt man nach dem 

Vulkanisieren den Weichkautschuk, 12-15% Schwefel ergeben jedoch schon ein leder
hartes Produkt, wii.hrend 35% zur Bildung des Ebonits, des Hartkautschuks fiihren. 
Das zuniichst in kaJtem Zustande brotteigartige Gemenge erhii.lt seine Harte dann durch 4-7stiin
diges Erhitzen auf 120-150°. Durch verschiedene Zusiitze gelingt es, den so erhaltenen Hart
kautschuk, der schon bei 50° anfiingt biegsam zu werden, weiter zu festigen, so dal3 er auch bei 
fast 100° noch seine Form behii.lt (Eisengummi). Ferner sind unter dem Namen Isola.st, 
Lapisan usw. Produkte im Handel, die durch geeignete Zusii.tze zur Hartgummimasse Feuer
sicherheit erlangt haben und ferner Produkte, die widerstandsfii.hig sind gegen Chlorgas und 
Chemikalien . 

. Zur Herstellung von Hartgummi verfiihrt man im allgemeinen in der Weise, daJ3 m~n ge
blelChten Kautschuk unter Zusatz von Gips, Kreide oder anderen Farbstoffen und zur Erho~ung 
d~ Harte unter Zusatz von Schellack, mit bis z u 75% Schwefel oder Sc~wefelme.tall erhitzt, 
die Masse in warmem Zustande in Formen Fel3t und kalt mechanisch bearbeltet. Bel den .hohen 
Kautschukpreisen wird Ebonit iibrigens nur noch fiir Spezialzwecke hergestellt! da man m ~en 
Celluloid_, Cellon-, Bakelit-, Resinitpraparaten wohlfeilere Ersatzprodukte besltzt. Wesentlich 
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ist bei der Ebonitherstellung stets die Art und Reinheit des Kautschuks, nur wenn man von 
guter, mit Chlorwasser gebleichter Rohware ausgeht, wird ein gutes Produkt erhalten. 

tJber Gewinnung von Hartgummistaub aus Abfillen und fiber seine Verwertung ala Filll
mittel ffir Hartgummiwaren siehe Gummiztg. 28,1808. Das Material, das in der besten Qualitit 
durch Mahlen von Hartgummiabfillen, in der zweiten Qualitit aus Weichgummiabfillen her
gestellt wird, die nicht zu viel Faktis und Filllstoffe enthalten, wird in geniigend feinem Zustande 
gesiebt, durch Magnete vom Eisen befreit, zur Entfemung von Verunreinigungen ventiliert, 
schlieBlich gewaschen und bei Herstellung der zweiten Qualitit mit etwa 50% Schwefel ver
mahlen, worauf man das Mahlgut unter Druck vulkanisiert, das Vulkanisationsprodukt abermals 
mahlt, nochmals erhitzt, schlemmt und trocknet. 

Hartgummigegenstinde haben die Neigung, sich besonders im direkten Sonnenlichte zu ver
firben, und man reiot sie dann na.ch Gummiztg. 28, 1160, urn sie wieder aufzufrischen, mit 
einem mit Schwefelkohlenstoff befeuchteten Lappen ein, wischt mit kaltem WBSSer nach, trocknet 
bei miBiger Wirme und stellt die Politur durch Abreiben des Gegenstandes mit einem wollenen 
Lappen und etwas Wienerkalk wieder her. Vgl. ebd. 1916, 1040. 

Zum Polieren von Hartgummiwaren eignet sich na.ch Teehn. Rundseb. 1918, 207 am besten 
ein breiartiges Gemenge von Bimsstein und Wasser. Nach dem Vorschleifen wird mit Pulver
paste und LeinO! und schlieBlich mit englischem Trippel na.chpoliert. Der Vorgang ist in 
Gummiztg. 28, 1871 genau beschrieben. 

Zur Wiederherstellung grau gewordener, Hartgummi- und Hartgummiersatzwaren bepinselt 
man sie mit einer LOsung von NilP.'osin oder einem anderen Teerfarbstoff in Spiritus und poliert 
die Gegenstinde mit Schellackpolitur na.ch bis sie wieder das urspriingliche schwarze Aussehen 
zeigen. (Gummiztg. 88, 84.) 

Nach D. R. P. 74491 erhilt man bestindige meta.llische Glanzfirbungen auf Hartgummi
waren durch Verkneten des Kautschukteiges mit Aluminium in rein metallischem Zu
stande oder in Form einer Legierung mit Cadniium, Nickel und Zinno Das Einwalzen dieser ge
mahlenen Metalle in die GummimBSSe hat auBerdem den Vorteil, daB die Vulkanisierung des 
MateriaJes sich wagen seiner groBeren Wirmeleitungsfihigkeit rascher vollzieht. 

Nach D. R. P. 17 786 bedeckt man zur Herstellung von Schreibtafeln Hartgummiplatten 
mit einem gut vermahlenen Brei von gebranntem Magnesit, dem man 11. Vol.-TI. Quarz oder 
Marmor und Chlormagnesiuml&ung oder Salzsiure zusetzt; dann prellt man das Ga.nze unter 
einem Druck von etwa 300 Atm., hOOt die ausgehobenen Tafeln in Gummileinwand, beschwert 
sie, bedeckt sie na.ch 'einigen Tagen abermals mit obigem Brei, reibt die fiberschiissige Masse mit 
Leinen glatt ab und lillt schlieBlich die Tafeln in Gummileinwand gehillit und in Stollen gepackt 
Ia.ngsa.m erhirten. Vgl. ZU8atz D. R. P. 28898 (geringe Modifikation des Verfa.hrens). 

"Ober Hartgummikompositionen ffir zahntechnische Zwecke wird in Gummiztg. 191a, 
880 berichtet. 

Um Hartgummi durch Vulkanisation fest mit einer Papier-, Gewebe- oder Lederunterla.ge 
zu verbinden, bringt man na.ch M. Traun die Hartgummirohmischung durch Pressung mit der 
Unterla.ge in Verbindung und erhitzt das Ganze im Vulkanisierapparat. (IndUlltrleblitter 1879, 
887.) 

Zur Herstell~ von armiertem Hartgummi trinkt man ein Gewebe zuerst mit einer 
LOsung von vulkarusiertem Asphalt, bestiubt es na.ch volligem Verdunsten des Losungsmittela 
mit Talkum oder gemahlenem Quarzit, bringt dann den Gummi auf und vulkanisiert das Ga.nze. 
(D. R. P. 288 842.) 

Zur fugenlosen Abdichtung von Hartgummirahmen ffir Filterpres8en verarbeitet 
man z. B. 60 TI. Guttapercha, 20 TI. Kautschuk, 10 TI. 01 und 10 TI. Harz, jedenfalls solche 
Mengen, dall eine bei gewohnlicher Temperatur feste Masse entsteht,dieals verbindende Zwischen
lage dient, und beim Erwirmen erweicht, wodurch die Dichtungen auswechselbar werden. 
(D. R. P. Anm. V. 8878, XL 12 eL) 

69. Kautschukhaltige, hartkautschukartige Stoffe. 
'Ober Hartgummiersatzstoffe siehe Ind. Rubb. World. 62, 488. 
Durch Behandlung von natiirlichem oder kiinstlichem Kautschuk mit freiem Chlor erhielt 

I. OItromf811enski Stoffe die oft in verstirktem Malle die Eigenscha.ften des Ebol'lits zeigten. 
'Das Einwirkungsprodukt von Chlor auf synthetischen Erythrenkautschuk ist nicht nur bestindig 
gegen Alkalien oder hohe Temperaturen, sondem wird auch durch siedende rauchende Salzsiure, 
Chromsiure oder durch konzentrierte Schwefelaiure nicht verindert. Es ist ebenso wie Hart
kautschuk mechanisch bea.rbeitbar, besitzt jedoch eine hohere elektrische Isolierfihigkeit, die 
jener des Glases und Bakelits na.be kommt. Man kann die meist schwar&en Produkte unter be
sonderen Arbeitsbedingungen auch farblos oder durchscheinend erhalten. Auch Kautsch uk
chlorid oder -bromid gibt unter Luftabschlull in einem eisernen GefiB auf Vulkanisiertemperatur 
erhitzt eine ebonitihnliche jedoch stets porose Masse, wihrend das fiber das Mono- oder Dichlor
athan oder fiber Calciumca.rbid gewonnene Kauprenchlorid bei der Behandlung mit sehr wenig 
Naphthalin oder Kupferoleat eine dichte ebonitartige Substanz liefert. Verarbeitet man das 
Kauprenchlorid mit Kampfer, Paraffinwachs oder Hexachlorithan, so erhilt man eine celluloid-
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iihnIiches Produkt, mit Olen (ParaffinOl), Chlorithanestern oder mit iiberschiissigem Naphthalin 
resultiert ein Stoff mit allen Eigenschaften der natiirlichen Guttapercha. (Referat in Zelteohr. f. 
angew. Chem. 1918, 46.) 

Eine Masse, die sich zur Herstellung von Stock- und Regenschirmgriffen, Flinten
und Pistolenkolben usw. eignet, erhielt schon Goodyear, Hannov. Mitt. 1866, 294, durch Vulkani
sieren eines geforrnten Gemenges von 500 g Kautschuk mit je 500 g Magnesia, Steinkohlenteer 
und Goldschwefel und 250 g Schwefel bei 120-140·. 

Nach D. R. P. 10460 BOll ein sehr dauerhaftes, ebonitartiges Produkt resultieren, wenn 
man ein Gemisch gleicher Teil von Carnpher, Kautschuk und Schwefel auf 127-160· erhitzt. 

Nach E. P. 1077/1888 erwirmt man zur Herstellung eines Ebonitersatzes Guttapercha mit 
gleichen Teilen gepulverter Steinkohle. 

"Ober Herstellung von Hartgummiwaren aus Kautschuk und Guttapercha mit Carnpher, 
Kauri, entoltem und gemahlenem Senfsamen oder Mohnsamen und Schwefel (1 kg S fiir 0,25 kg 
Carnpher und 0,75 kg Kauri), ebenso iiber die Herstellung von Weichgummiwaren aus dem
selben Gemenge unter Herabminderung der Schwefelmenge siehe D. R. P. 24870. Die Vulkani
sation dieser Massen vollzieht sich in geringerer Zeit aber bei hoherer Temperatur ale jene aus 
gewohnlichen Kautschuk.Schwefel-Mischungen; man steigert zweckmiJ3ig die Temperatur mit 
zunehmendem Carnpher- und Kaurigehalt bis zu 160°. 

Ein Ebonitersatz wird nach D. R. P. 60008 hergestellt durch Vulkanisieren eines Gemenges 
von 10 T1. rohem Kautschuk, 5 Tl. Schwefel, 10 Tl. Bimsstein, 2 'II. 01 und 0,5 T1. Bienen
wachs wihrend 10-14 Stunden bei 4-5 Atm. Druck. Die Masse solI sich besonders zur An
fertigung elastischer und siurebestindiger GefiBe fiir Akkumulatoren eignen. 

Nach D. R. P. 218227 gewinnt man al'kali- und chlorbestindigen Ebonit durch Vul
kanisieren eines Gemenges von Kautschuk und soviel Schwefel, daB die Verbindung CleRI'S. 
entsteht. Diese Verbindung hat keine Doppelbind ungen und der mit ihr als Grundlage 
hergestellte Ebonit ist widerst&ndsfihiger g~8en ChIor, da keine Addition des Halogens mehr 
stattfinden kann. Unter Zusatz von 6-15% Graphit iibervulkanisiert man wesentlich linger 
als 12 Stunden, beim Aufvulkanisieren der Masse auf Eisen BOgar bis zu 24 Stunden bei der 
iiblichen Temperatur. 

Nach E. P. 18289/1908 setzt man der Kautschuk-Ebonitmasse auBer Graphit noch Glim
mer zu. 

Nach D. R. P. 269 787 stellt man einen Hartgummiersatz wie folgt her: Man verkocht ein 
Gemenge von 75% Weichgummi und ~e 12,5% Leim- und AbfallOl bis zur Zihfliissigkeit wii.hrend 
etwa Jl/. Stunden. (I.) Man vulkaniS1ert ferner 40% Lederrnehl, 25% Schiefer- und 15% Koks
pulver, je 7% RuB und Schwefel, je 3% Leim und Abfallol etwa 5 Stunden (II.) und vulkanisiert 
schlieBlich eine Mischung von 60% des Bindemittele 1,7% der Masse II, je 7% Mineralkautschuk 
und Guayule, je 1 % Wachs, Balata und Balataregenerat, je 4% Lein- und AbfallOl, 2% Harz 
und 6% Schwefel zur schlieJ3lichen Gewinnung des Ebonitersatzproduktes wihrend 1 Stunde unter 
3,5 Atm. Druck und beliJ3t weiter 7 Stunden unter diesem Druck. 

Mit Gewebeteilen durchsetzter Altgummi wird nach Gummiztg. 1918, 826 in der Weise zu 
hartgummiartigen Material verarbeitet, daB man das ~emahlene Altmaterial mit 11/.-2 T1. 
Kupferoxydylarnrnoniak versetzt, die so erhaltene Masse 1n der iiblichen Weise entschwefelt und 
mit Dampf behandelt. SchlieBlich wird gut gewaschen, urn das iiberschiissige LOsungsmittel fiir 
die Cellulose zu entfernen. 

Zur Herstellung einer auf FluBsiurebehii.lter zu verarbeitenden Hartgummimischung 
setzt man ihr in unvulkanisiertem Zustande Paraffin zu und vulkanisiert sodano. Bei einer 
Zusatzmenge von 15% Paraffin und 145-150· Vulkanisationstemperaturen erhilt man ein 
Material von hoher mechanischer Festigkeit, chemischer Unangreifbarkeit und Bestii.ndigkeit 
gegen Fluorwasserstoffdiffusion. (D. R. P. 282128.) 

Ersatzmittel fiir Hartkautschuk erhilt mandurch Mischen, hohes Erhitzen, Formen und Pressen 
eines bei 132-135° verrnahlenen Kautschuk-Schwefelgemisches mit Stearinpech, Schellack, RuB, 
Gelatine und Torf. (E. P. 184892.) 

Zur Gewinnung eines Hartgummiersatzes wirmt man ein kaltes Gemisch von Asbestmehl, 
Frankfurter Schwarz, Bleiglii.tte, Schwefel, Kautschukstaub, gefillter Kieselsii.ure, Carboleii.ure und 
Formaldehyd schwach an, mischt dann weich gewalztes Altgummiregenerat zu, walzt die Masse 
diinn aus, formt, preJ3t und vulkanisiert sie. (D. R. P. 881 948.) 

60. HartkautBehukersatz ohne KautBehuk. 
In der Elektrotechnik ist wihrend des Krieges als Ersatz fiir Hartkautschuk vielfach imprig

niertes oder hydraulich gepreBtes und mit anderen Stoffen oder Bindemitteln vermischtes Papier 
oder Cellon verwendet worden, das wie Ebonit einen guten Isolierstoff selbst fiir hochgespannte 
Strome darstellt. (A. Herzog, Umsohau 1917, 214.) 

t1ber Cellon als Ersatz fiir Hartgummi siehe Plohn in Celluloldlnd., Beilage zur Gummiztg. 
18, 86. 

Eine sii.urebestindige Behii.lterauskleidungsmasse erhilt man dadurch, daB man 
Asbestpappen mit einer Wasserglasl6sung vom spez. Gewicht 1,1 trii.nkt, sie dann BOlange durch 
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Walzen schickt bis sie nur noch feucht sind und in diesem geschmeidigen Zustand auf einem 
Wickelapparat. mittels Wasserglaslosung yom spez. Gewicht 1,26 aufeinanderklebt. Die aus 
diesem Material hergestellten Pasten werden 6-12 Stunden vorgetrocknet, dann in 2-3 Stunden 
bei 125° vollig zur Trockne gebracht und auf die Dauer von 2-8 Stunden in ein 200° hei.l3es Bad 
aus geschmolzenem Harz, Wachs und Paraffin gebracht. Nach Entfernung des trberschusseB 
dieser Massen in einem erhitzten Raum liUlt sich das Material wie Hom, Holz oder Hartgummi 
bearbeiten und dient dann zur Herstellung von Akkumulatorkasten. (D. R. P. 106104.) 

Die Herstellung eines Ebonitersatzes aus Stii.rke, SalzlOsungen, Glycerin, Leim, Honig 
oder Zucker ist in D. R. P. 7860 beschrieben. 

Zur Herstellung hartgummiiihnlicher Stoffe werden die Riickstande der Starke- und 
Zuckerfabrikation nach D. R. P. 112801 mit stark alkalischen Harzseifenlosungen be
handelt, denen Catechu zugesetzt ist. Die Produkte werden mit Alaun u. dgl. ausgefii.llt. 

Einanderer Ebonitersatz wird nach A. P. 868 082 aus einem Gemenge von Elfenbeinabfall, 
Stiiorke, Tannin, Alaun, SchellacklOsung oder der LOsung eines anderen Gummiharzes in Natron
lauge erhalten. 

Zur Herstellung eines Hartgummiersatzes wird ein aus Sii.gespii.nen und Chromleim 
hergestellter geformter Gegenstand nach D. R. P. 82824 zwischen Holz- und Metallkorpem, 
die seiner Form entsprechen, befestigt, so lange in heiJ3es 01, heiJ3en Teer oder Firnis getaucht, 
bis das Wasser verdampft ist; dann hii.rtet man den Gegenstand durch Erhitzen auf 200-300°. 

Ein hartes fiir Isolierzwecke geeignetes Guttaperchaersatzmaterial gewinnt man durch Er
hitzen von Leinol mit Zinkchlorid nach E. P. 9680/1886. 

trber Herstellung einer ebonitartigen Masse durch Imprii.gnierung zerkleinerter Faser
stoffe mit einem verschmolzenen Gemenge von 63% Teer (der vorher auf 140° erhitzt worden 
war), 16,5% Kolophonium, 8% gelOschtem Kalk, 5,5% Asbestmehl, 2,5% Kaolin und 4,5% In
fusorienerde siehe D. R. P. 119769. Man mischt diese Materialien bei allmiihlich auf 140° an
steigender Temperatur und verriihrt dann die Faserstoffe in die Masse, worauf man moglichst 
heiJ3 verknetet, unter hohem Druck in Metallformen preJ3t und den Kunststoff nach dem Er
kalten wie Hartgummi bea.rbeitet. 

Zur Herstellung einer ebonitartigen Masse erhitzt man nach D. R. P. 168048 eine Mischung 
von Stea.rinteer, Ceresin oder Ozokerit mit Pikrinsii.ure unter Zusatz von Fiillmitteln, walzt 
und unterwirft die Platten einer nochmaligen Erhitzung. Ein geeignetes Mengenverhii.ltnis ist 
z. B. 80-90% Stea.rinteer und 10-20% Ceresin oder Ozokerit, die unter 110° mit 2-4% Pikrin
saure versetzt werden, worauf man auf etwa 125° erhitzt, bis eine elastische ziihe Masse entsteht, 
die geniigende Ela.stizitat besitzt, um plotzlichen Temperaturii.nderungen zu widerstehen. 

Nach D. B. P. 219806 wird eine hartgummiii.hnliche Masse hergestellt durch Erhitzen von 
40 Tl. Holzpech, 18 Tl. Schellack, 10 Tl. KienruJ3, 30 Tl. Ocker und 2 Tl. Wachs auf 130°. Dann 
preJ3t man in Formen und erwii.rmt nochmals mOglichst hoch, aber nicht bis zur Verfliissigung der 
Masse, also ann8.hemd auf 80°, hii.lt die Temperatur 1 Stunde und lii..I3t die Masse im Of en ab
kiihlen. Das Holzpech bewirkt die Geschmeidigkeit und Biegsamkeit des Produktes, ebenso 
wie die nochmalige Erhitzung seine Hii.rte vergro.l3ert. Andere Pechsorten, verdickte, trocknende 
Ole oder erhitztes chinesisches HolzO} fiihren zu brOckligen, gegen Temperaturii.nderungen sehr 
empfindlichen Massen. . 

Zur Herstellung einer Bartgummiersatzmasse behandelt man ein Gemisch der Destillations
riickstii.nde von Naphthol und Naphthylamin (im Verhii.ltnis 1 : 1) mit Wasserdampf, 
extrahiert das Produkt mit heiJ3em Wasser und verarbeitet das erhaltene Gemenge evtl. unter 
Zusatz von 25% Resorcin. (D. B. P. Anm. B. 66 680, XI. 89 b.) 

Eine andere Masse wird nach A. P. 1026968 hergestellt durch Erhitzen und Verkneten 
von 45 Tl. Asbestpulver mit 55 Tl. eines Gemenges von Kohlenteerpech und Anthracenol. 
Die Masse, die ale Ebonitersatz gedacht ist, zeigt neben hartem, festem Gefiige hohes elektrisches 
Isoliervermogen. 

Eine Kunstmasse, die durch Zusatz von Schwefel ein ebonitiihnliches Aussehen erlangt, 
billig herstellbar und sehr widerstandsfii.hig ist, wird nach Din. P. 10962/07 aus Casein durch 
Neutralisation. mit Calciumcarbonat, -hydroxyd oder -phosphat erhalten. Die auf dem Wasser
bade eingeda.mpfte gummiiihnliche Masse wird warm, evtl. unter Zusatz von Farbstoff geknetet 
und 24 Stunden lang mit Formaldehyd behandelt. 

trber Herstellung eines Ebonitersatzes aus Casein, das man mit Formaldehyd hii.rtet 
und mit Fiillstoffen vermischt, siehe D. B. P. 191126. S. a. das Kap. "Galalith" in Bd. n [627]. 

Zur Herstellung einer hartgummiii.hnlichen Masse lOst man nach D. R. P. 84 066 verschiedene 
Kopalsorten fiir sich in ii.therischen Losungsmitteln auf, gieJ3t die LOsungen zusammen, dampft 
ein, trocknet, verma.hlt den Riickstand mit Pflanzenfasem und pre.l3t in Formen. Die Masse, 
die sich leicht bearbeiten lii.Llt und besonders zur Herstellung vorrbiegsamen Pfeifenspitzen 
dienen soIl, lii.J3t sich leicht biegen. Nach Zusatz D. R. P. 87678 werden die gemahlenen Kopal
sorten vor ihrer LOsung in Ather in scharf getrocknetem Zustande zunii.chst mit Alkohol behand~lt, 
worauf man die Riickstii.nde nach Vertreibung des Alkohols wie oben lost. Der Stoff wird 
sii.urefest, wenn man einen Teil der Pflanzenfasern durch Asbest ersetzt. 

trber Herstellung einer ebonitiihnlichen Masse aus Asbestfasem, Ha.rzen, Asphalt, Kaolin 
und Schwefel siehe D. R. P. 109 499. 

Zur Gewinnung eines Hartgummiersatzes verschmilzt man nach D. R. P. 186 280 ge
pulvertes Ma.gnesiumsilicat mit Harzen bei etwa 200-300°. 
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Naoh D. R. P. 882629 formt oder waJzt man zur Erzeugung ebonitartiger nagel-, sohleif
und polierbarer Platten ein erhitztes Gemisoh von vulkanisohem Asohensand mit Bitumen. 

Naoh SeUeDs.-Ztg. 1912, 619 wird Ebonit in neuerer Zeit in steigendem MaJJe durch Ba· 
kelit [98] ersetzt, da dieses Kunstprodukt nicht, wie der Ebonit, Schwefel aussoheidet, gegen 
Ozon widerstandsfihig ist und viele andere Vorztige besitzt. GepreI3tes, mit Bakelit im· 
priglliertes Papier wird daher vielfach fiir Bestandteile elektrostatisoher Maschinen und Ba· 
kelit selbst zur Impriignierung elektrischer P9le verwendet. 

'Ober die giinstigen elektrischen Eigensohaften des Faturans, eines aus Phenol-Formal
dehyd.Kondensationsprodukten hergestellten Hartgummiersatzes siehe Gummlztg. 30, 189. 

Eine tiefsohwarze, glinzende, hartgummiii.hnliohe Masse, die duroh Erhitzen auf 1500 noch 
harter wird, erhi.It man durch HeiI3kondensation von Phenol mit Furfurol. (D. R. P. 806624.) 



Harze, Lacke, Anstriche. 
Pflanzensekrete, Gewinnung, Verarbeitung. 

Allgemeiner Tell. 
61. Literatur. Definition, Konstitution der Harze. 

Wiesner, J., Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. 1900. - Schweizer, V., Die Destillation 
der Harze. Wien und Leipzig 1905. - Hofmann, Fabrikation der Harzprodukte u. a. - Bott
ler, 0., Harze und Harzindustrie. Hannover 1905. - Mayer, H., Das Harz der NadelhOlzer, 
seine Entstehung, Verteilung, Bedeutung und Gewinnung. Berlin lS94. - Andes, L. E., Die Harz
produkte. Wien und Leipzig 1905. - Kiinkler, A., Die Harzindustrie. Mannheirn lS97 (Heft I), 
Heidelberg-Rohrbach 1905 (Heft II). - Theni us, G., Die Harze und ihre Produkte. Wien und 
Leipzig lS95. -Braun, K., Fette, Ole, Harze, Lacke usw. Sammlung GOschen. Wolff, H., 
Die Harze, Kunstharze, Firnisse und Lacke. Leipzig und Berlin 1921. - Ferner die Hand
biicher von Schmidt, Dieterich u. a., namentlich aber das Werk von Tschirch, A., Die 
Harze und die Harzbehiilter mit EinschluB der Milchsifte. Leipzig 1906. 

Der Begriff .. Harz" umfaJ3t eine groJ3e Anzahl vegetabilischer Korper, die sich durch ihre 
Eige~chaften wie UnlOslichkeit in Wasser, Erweichen beim Erwinnen, leichte Schmelzbarkeit 
zu einer klebrigen Fliissigkeit, Widerstandskraft gegen chemische Agentien und g~en Fiulnis, 
Brennen mit ruJ3ender FIamme usf. auszeichnen. Mit .. Terpentin" und' .. Balsam· bezeichnet 
der Sprachgebrauch Zwischenprodukte der Harzbildung; es sind helle bis dunkler ~efirbte, dick
fliissige, angenehm riechende LOsungen von Harz in Terpenen oder Estern arornatischer Siuren. 

Das natiirliche Rohharz (Rohterpentin) enthilt ala verunreinigende Begleitstoffe Gummen, 
Enzyme, atherische Ole (Galbanum, asa foetida), arornatische Siuren (B~nzoesiure, ZimtsiLure), 
Alkohole, Aldehyde (Perubalsam) und fliissi~e Ester. Nach Entfernung dieser Begleitstoffe er
hilt man das 8Og ... Reinharz". Die gereiwgten natiirlichen Reinharze gehOren keiner einheit
lichen festumrissenen Klasse chemisch wohldefinierter Korper an, 80ndern sind auBerordentlich 
komplizierte Gemische einer Vielzahl chemischer Verbindungen. Die Mehrzahl der Bestandteile 
des HarzkOrpers diirften zur aromatischen Reihe gehoren. Das von Beimengungen freie .. Rein
harz" besteht aus Kohlenstoff-Wasserstoff-Sauerstoffverbindungen; in Ausnahmefii.llen 
findet sich darin Stickstoff. 

'Ober die Konstitution der Harzkorper bestehen verschiedene Theorien. Viel Harze roachen 
den Eindruck nichtaromatischer, i80cyclischer Verbindungen. Andrerseits entstehen beirn Nitrieren 
arornatischer Verbindungen die sog. Harzschmieren, die auf die Bildung der natiirlichen Harze 
durch Polymerisation aromatischer Stoffe hinweisen. So erhielt Kronsteln aus aromatischen 
Estern Kondensationsprodukte mit typischem Harzcharakter; auch die durch Kondensation 
von Phenolen mit Aldehyden erhaltenen .. Aldehydharze" scheinen diese Theorie zu bestitigen. 
Besonders aufklirend wirkten iiber die Konstitutionsfrage der Harze die langjii.brigen Arbeiten 
Tschlrchs. Dar Forscher erhielt bei der trockenen Destillation amerikanischen Kolophoniums ala 
Kondensate Reten, Terpen und Naphthalin. Auf Grund zahlreicher Versuche kani Tsohlrch zu 
der heute allgernein eingefiihrten Theorie, daJ3 ala Grundsubst&nz der Coniferenharze das 
Reten (S-Methyl-5-isopropylphenanthren) anzusehen ist. Theoretisch lassen sich nach dieser 
Ansicht die Coniferenharze, besonders ihr Hauptbestandteil, die Abietinsaure, von einem 
hydrierten Reten ableiten; auBerdern scheinen noch gewisse Beziehungen zu den Cholesterinen 
zu bestehen. 

Nach den neuesten Untersuchungen von Tschlrch, Harries und Nagel besteht das Schell
lackmolekiil aus lactidartig verketteten OxysAuren und das Schellackharz von der wahrschein
lichen Formel 

00 00 
6).cllH11(OH) • CO • 0 . CuH.1(OH)<6 

wire vergleichbar mit den nach D. R. P. 806 776 erhaltbaren MilcbsAureharzen. (Ber. 1922, 8888.) 
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Kurz zusamrnengefaJ3t sind die Harze demnach Gemenge verschiedener Art, die na.ch Ent
fernung der natiirlichen Beimengungen in reiner Form als a morphe, bei mittleren Temperaturen 
schmelzende Korper erhalten werden. Sie bestehen chemisch aus Harzsauren, die mit Basen, 
Harzseifen geben, ferner aus den Harzestern (Resinen), die sich in Saure und Alkohol spalten 
lassen und schlieJ3lich aus den wenig erforschten Re se ne n, deren hohe Widerstandsfahigkeit 
gegen chemische und Temperatureinfliisse zum gro13en Teil die Verwendbarkeit der Harze als 
bestii.ndige Oberflii.chenumhiillungsmassen bedingt. 

62. Einteilung der Harze. 
Die Natur der Harze als absolut und prozentual verschiedene Gemenge der oben genannten 

Korper erschwert ihre Einteilung. Altere zum Teil noch in der Technik iibliche Differenzierungen 
erfolgten aus den verschiedensten Gesichtspunkten: nach der Entstehungsart (rezente oder 
in geschichtlicher Zeit ausgeflossene und fossiIe Harze wie Bernstein); nach der Konsistenz 
(Hart., Weich·, Brenz-, Balsam., Federharz. Gmelln 1822); nach der Loslichkeit im Alkohol 
und Atheralkohol (GiesI1860, Brandis 1825); nach der Bild ung i m Pflanzenkorper (physiolo
gische oder im normalen Wachstumsproze13 gebildete wie Mastix, Sandarak und pathologische 
infolge Verletztingen entstandene Harze wie Terpentin, Perubalsam); elektronegative, positive 
und indifferente Harze (Unverdorben 1829). 

Nach Wiesner werden die Harze in 3 Gruppen eingeteiIt: 1. gewohnliche bzw. eigentliche 
Harze (Fichtenharz, Kolophonium, Benzoeharz, Sansibar-, Manila-, Kauri-, Kopal-, Damrnar-, 
Elemi-, Guajakharz, Mastix, Sandarak, Gumrnilack, Acaroidharz, Japanlack), 2. Gummiharze 
(Gumrnigutt, Amrnoniakharz, Asa foetida, Galbanum), 3. fossile Harze (Bernstein). Zu den 
technisch verwendeten Balsamen gehoren Kopaivabalsam, Gurjun-, Mekka-, Peru-, Tolubalsam, 
Storax und die Terpentine. Die moderne wissenschaftliche Einteilung in chemisch voneinander 
verschiedene Gruppen nach Tschlrch unterscheidet: I. Resinotannolharze, II. Resenharze, III. Re
sinolsii.ureharze, IV. Resinolharze, V. Aliphatische Harze, VI. Chromoresine (Farbharze), VII. En
zymoresine, VIII. Glukoresine, IX. Laktoresine, X. Pseudoresine. 

Die Resinotannolharze sind Harzester aromatischer Sii.uren wie Benzoesaure, Salicyl
sii.ure, Zimtsii.ure; gefii.rbt, amorph geben sie mit Eisenchlorid eine Fii.rbung. Unter Re
sin 0 len verstehen wir Harzalkohole dieser Ester, die sich durch helle Farbe und Krystalli
sationsfii.higkeit von den Tannolharzen unterscheiden. Res i n 0 I s ii. u r e n (auch deren Anhydride) 
sind hochmolekulare, gut krystallisierende Stoffe wie Pimarsii.ure im Fichtenharz, Abietinsii.ure 
im Kolophonium; sie zeichnen sich dadurch aus, da13 sie, in Ather gelost, aus dieser Losung 
mit Amrnoncarbonat oder Soda ausgeschiittelt werden konnen. Ganz indifferente Korper von 
unbekannter chemischer Natur sind die Res en e, die auL'lerordentliche Widerstandskraft gegen 
Agentien besitzen. Die Glukoresine liefern bei der Hydrolyse Zuckerarten. 

In Farbenztg. 17, 1164 If. bespricht Wiesner die einzelnen Harzprodukte unter Zu
grundelegung der chemischen Einteilung in indifferente Harzkorper, Gerbstoffalkohole, Harz
alkohole, Harzester, Harze mit Fettsii.uren, ferner mit Farbstoffen, Fermenten und Zuckerarten 
und schlie13lich die Milchsii.fte und ihre Verarbeitung zu Pflastern, Firnissen und Lacken. 

63. Vorkommen der Harze. 
Die natiirlichen Balsame und Harze stammen aus den verschiedensten Pflanzenfamilien. 

Das "gemeine Harz" stammt von verschiedenen Coniferenarten (Picca excelsa, P. maritima, 
Abies pectinata). Die Benzoe enstammt einem zur Familie der Styraceen gehorenden, weitver
breiteten Baume (Siam, Cochinchina, Java, Sumatra, Borneo). Unter Kopalen werden eine 
Gruppe harter, gegen Harzlosungsmittel widerstandsfii.higer, erst bei hoher Temperatur schmelzen
der Harze zusammengefa13t. Der Sansibarkopal, der Kopal von Mozambique und Mad~askar 
stammen von Trachylobium, einer zu den Leguminosen gehorigen Pflanzenart; der Kaurlkopal 
von der neuseelandischen Damrnara australis, einer Pinacenart. Das dunkelrote "D rache n b I u t" 
komrnt von Baumen der Familie der Palmen, Liliaceen, Euphorbiaceen usf. der Sundainseln, 
Molukken UIld Hinterindiens. 

Drachenblut ist iibrigens ein Summenbrgeiff fiir verschiedenartige Harze, die sich durch 
ihre verschiedene Loslichkeit in Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Benzol voneinander trennen 
lassen. Vgl. die Resultate diesbeziiglicher Untersuchungen von I. Dobbie und G. Henderson 
in Pharm lourn. and Transact. 1884, 698. 

Die terpentinartigen Ele miharze gehoren zu den auf den Philippinen, in Guyana ':lld 
Mexiko wachsenden Pflanzen der Familie der Burseraceen. Der in Westindien, Kolumblen. 
Venezuela heimische Guajacum officinale liefert das Guajakharz. Mastix wird von einer 
Pflanze der Anacardiaceenfamilie. hauptsachlich auf der Insel Chios gewonnen. Die StammpflaI?-ze 
des Sandarak ist eine Coniferenart. die im gebirgigen nordwestlichen Afrika und Sudaustrallen 
heimisch ist. Der Schellack (Gummi-. Knopf-, Korner-, Stroh-, Zungenlack) entsteht nach neueren 
Untersuohungen nicht. wie man bisher annahm, als Sekret, der von einer Schildlausart ange
s.tochenen Pflanze, sondern er ist ein Absonderungsprodukt dieser Schildlaus, die den 
suBen Saft der Jungtriebe des Gummilackbaumes (Leguminosen-, Euphorbiaceen-. Moraceen-
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art, Indien, Sumatra) einsaugt und unmittelbar darauf als Stoffwechselprodukt harzige kugelige 
Tropfchen ausscheidet, die zusammenflie13end den Schellack bilden. Japanlack ist ein Produkt 
des in Indien, China und Japan wildwa.chsenden Lackbaums Rhus vernicifera aus der Familie der 
Anacardiaceen. Von den Gummiharzen kommt der Gummigutt in Garciniarten in Hinterindien 
und Ceylon vor. Dar "Ammoniakgummi" stammt aus dem Doldengewii.chs Dorema ammo
nia.cum in Persien, Syrien, Nordafrika. Galbanum und Asant (Asa foetida, Teufelsdreck) 
sind Gummiharze aus der Familie der Umbelliferen, die in Westpersien, Afghanistan und dem 
westlichen Tibet wachsen. Der fossileBernstein stammt vermutlich von Abietineen (Rottanne, 
Lebensbaum, Fichte), die in vorgeschichtlicher Zeit im Samlande wuchsen. 

trber das als HandeIsharz zur Erzeugung von Siegellack oder Firnis wertvolle Abscheidungs
produkt der Daniella-Leguminosenart siehe das Referat in Zentr.-Bl. 1920, I, 632. 

Von den Balsamen stammen der Kopaivbalsam von Gewii.chsen der Gattung Copaifera 
(Leguminosen) in Siidamerika, der G ur j un balsa m kommt in der Gattung Dipterocarpus (Hinter
indien, Java, Ceylon) vor, der Mekkabalsam entstammt der Fa.milie der Burseraceen (Arabien, 
Orient), der Perubalsam der Familie der Leguminosen an der Kiiste von St. Salvador (Zentral
amerika). Der Tolubalsam kommt auf den Bergen des nordwestlichen Siidamerika, im Gebiete 
des ltfasdalenenstroms ebenfalls in Leguminosenarten vor. Styrax oder Storax findet sich im 
Liquidamba.r orientalis, einem im siidlichen Kleinasien und nordlichen Syrien heimischen Baume 
vor. Mit dam Namen "Terpentin" bezeichnet man die Balsame der Pinaceen (Abietineen) 
Fichte, Tanne, Schwarzfohre, Wei13fOhre, Strandkiefer, Zirbel- und Krummholzkiefer, Larche, 
die simtlich in Europa wa.chsen. 

M. Bildung cler Harze in cler Pflanze. Erkennung der Harze. 
Die Harzmenge, welche in den sog. SekretbehiiJ.tern der harzfiihrenden Pflanzen zur Ab

lagerung gelangt sowie die Verteilung des Harzes im ganzen Baum ist au.l3erordentlich verschieden. 
Am ha.rzreichsten ist das Wurzelholz, der harzirmste Teil das Holz des astlosen Schaftes. Es 
folgen in absteigender Reihe dar Endstamm (Wurzelanlauf bis· 2 m iiber c;lem Boden), Astholz, 
bekronter Schaft, astloser Schaft, Rinde. Der Splint und die NordhiiJ.fte des Schaftes sind stets 
irmer an festem Harz ala der Kern und der dem Siiden zugekehrte Schaftteil. Mit dem Alter des 
Baumes steigt die Harzmenge, weshalb die ii.u13eren Schichten reicher an Harz sind aIs das innere 
Kernholz. Warmer Standort, bodentrockene Lage, lockerer, sandreicher Boden erhohen den 
Harzreichtwn. Die Oberseite des Ast- und Wurzelholzes ist harzreicher als die. Unterseite. Eine 
abnorme Harzverteilung im Baumstamme tritt beim Kienholz der Kiefer auf; diese "Verkienung" 
des Holzes findet auf natiirliche Weise bei Astbriichen, Rindenbrand, Pilzeinwirkung und nach 
dem Tode des Baumes bei feuchter Verwesung statt. Kiinstlich wird sie bei der Gewinnung des 
TerpentinoIs durch die Harzung erzeugt. Dem als Folge tiefgreifender Verletzungen zustande 
kommenden sog. ,,sekundii.ren" Harzflul3 verdanken neben den Terpentinen, das Elemi, die Benzoe, 
der Perubalsam und Tolubalsam ihre Entstehung. Auch kann bei Pflanzen, die gar keine Sekret
behiiJ.ter enthalten (Liquidambar, Styrax, Benzoe), in dem na.ch der Verletzung gebildeten Jung
holz ein starker Harzflul3 auftreten, der aIs Wundbalsam sich iiber die verletzte Stelle ergielJt und 
jahrelang, durch periodische Vergro13erung der Wunde angereizt, erhalten bleiben kann. Die 
Ausflul3formen des dickfliissigen Harzes sind teils tropfenarti~e "Trii.nen", teils stalaktitenartige 
oder knollenfOrmi~e Gebilde. Flie.l.lt das Harz Zll Boden; so bildet es Klumpen oft betrii.chtlicher 
GroJ3e. "Platten' und "Fliesen" finden sich beim fossilen Bernstein. 

Von der B il dun g des H a r z e s im Pflanzenkorper wiseen wir wenig. Es scheinen aber offen
bare Beziehungen zu den Cholesterinen, besc;mders bei Harzsii.uren der Coniferen zu bestehen. 
Der 'Obergang von Cellulose, von Stii.rke und Gerbstoffen, von atherischen Olen durch Oxydation 
in Harz wird hypothetisch angenommen. Zahlreiche Ansichten sind fiber die Entstehung· der 
Coniferenbarze geii.u.I.lert worden. Sie sollen aus Coniferin, aus StiLrke, aus Eiwei.l.lsubstanzen usw. 
entstandeD sain konnen. Wissenschaftlich einwandfrei ist die Entstehung der Harze im Pflanzen
kOrps' nicbt geklirt, so daD sich gegenteilige Ansichten iiber die genetischen Beziehungen ge
nannter Stoffe zum Harzkarper schroff gegenfiberstehen. Ausfiihrliche Angaben gibt das genannte 
Bucb von TBchirCh, Harze und Harzprodukte, botanischer Teil. 

Zur raschen Erkennung von Harzen benfitzt man das Halphensche Reage.ns, das aus 
einer LOsung von ain Vol.-Tl. Phenol und 2 Vol.-Tl. Tetrachlorkohlenstoff und einer zweiten 
Li:isung von 1 Vol..Tl. Brom in 4 Vol.·Tl. Tetrachlorkohlenstoff besteht. Man bringt in einem 
palettena.rtigen Farbreaktionsteller mit benachbarten Vertiefungen in die eine Aushohlung eine 
geringe Menge der ersten LOsung mit dem zu priifenden Harz und in die nii.chste die Bromli:isung 
deren Dimpfe fiber die benachbarte Fliissigkeit streichen und je na.ch der Konzentration, der 
Reinheit dar Harze und ihrem Gehalt an Wasser, Alkohol oder Ather folgende Farbreaktionen 
hervorbringen: Kolophonium wird griin, dann blau und violett, dann purpurrot und schlie.tllich 
indigoblau, Damma.r braun bis lilabraun, schlie.l.llich kastanienbraun, Elemi 8Ofort indigoblau, 
Kauri azurbla.u, schnell fiber violett in purpurrot iibergehend, Manilagummi zuerst bri!.unlichgriin, 
dann violett schlie.l.llich pupurrot, Mastix rotlichbraun, in der Niihe des Broms fast karminrot, 
Sandarak lila, dann violett-, Zansibarkopallangsam hellbraun, dann brii.unlich-violett und schlief3-
Hch schokoladebraun. Reiner Schellack bleibt farblos. (E. F. Web, Referat in ZeltBehr. I. aDge". 
Chem. 1911, 1886.) 
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66. Geschichte der Harze. 
Der Gebrauch des von den Nadelholzern gelieferten Harzes ist sicherlich schon den iltesten 

Volkern bekannt gewesen. GroJ3e Strecken Bodens waren mit Nadelholzwald bedeckt, deren 
Fichten, Tannen und Fohren ihnen nicht nur da.s harzreiche, gut brennende Feuerholz gaben, son
dern sie auch auf die nfitzlichen Eigenschaften des ausflieJ3enden Saftes aufmerksam machten. Sie 
verwendeten das in der Sonnenhitze oder fiber dem Feuer erweichte odar verfliissigte Harz zum 
Wasserdichten der HolzgefiJ3e oder zum Verkitten ihrer primitiven aus einze1nen Bohlen zusammen
gesetzten Wasserfa.hrzeuge. Das mit Harz stark durchsetzte Holz durch Sturm abgebrochener 
Kiefern lieferte unseren Vorfahren das einzige Leuchtmaterial ilterer Zeit, den K ie n spa n , der sich 
in armen, abgeschlossenen Gegenden bis vor wenigen Jahrzehnten aJs Leuchte gehalten hat, bis 
ihn die Kerze und das Petroleum verdringten. Bald entwickelte sich das deutsche Gewerbe der 
Pechgewinnung durch kiinstliche Verletzung des harzfiihrenden Stammes. Schon im Altertum 
ist das Kolophoni um bekannt, das seinen Namen von dem ersten Herstellungsort, der griechi
schen Stadt Kolophon tragen solI. Unter Kolophonium ist dabei ein Produkt zu verstehen, das 
durch rohes Jiingeres Erhitzen des Harzes fiber freiem Feuer einen Teilseines Wassers und Terpen
tiniils verliert und zu einer festen Masse erstarrt. Eine Beschreibung solcher Trennung des Harzes 
vom TerpentinOl gibt auch Marous Graeous im 8. Jahrhundert nach Christi; wahrscheinlich stam
men seine Kenntnisse von der Destillierkunst aus clem Mutterlande der LeichenbaJsamierungs
technik Agypten. 

In der Provence wurden im 15. Jahrhundert SpickOle destilliert, woraus sich die heutige 
franzOsische Harzindustrie entwickelte. Um das Jahr 1500 erschien ein gelehrtes Buch von Brun
sohwygh fiber "die rechte Kunst zu destillieren", das zahlreiche Auflagen erlebte. In der Folge
zeit ma.chte die chemische Untersuchung der Harze, die allerdings nur auf dem destruktiven Weg 
der Desti,llation erfolgte, weitere Fortschritte. Den Bernstein, das ilteste bekannte Harz fossilen 
Ursprungs, untersuchte Georg Agrloola (1494-1557) im Jahre 1546 und fand darin ein weiBes, 
krystaJIinisches Sublimat, die Bernsteinsiure. Zum. gleichen Resultat gela.ngte der Hallenser 
Arzt und Naturforscher Andreas Llbavlus (1616), der in seinem 1595 erschienenen Lehrbuch die 
"flores succini" beschreibt. Andere Gelehrte bauten diese Kenntnisse weiter aus, 80 daJ3 Ende des 
18. Jahrhunderts die Bernsteinsiure genau studiert war. 

Der Leipziger Apotheker Valerius Cordus (um 1550) verfiigte schon fiber gereinigte 01-
sorten, die er in fette und itherischflfichtige einteilte. Seine Beobachtungen fiber die KrystaJIisier
fii.higkeit einiger Ole wie Anis, Fenchel und die Angaben"fiber Ausbeute und Reinheit seiner Pri
parate sind beachtenswerte Beispiele exakterer Forschung. Die Benzoesiure entdeckte 1560 
bei der Destillation von Benzoebutter Pedemontanus; die Sublimation der Benzoe zwecks Gewin
nung des aJs Heilmittel dienenden Ola war eine von damaligen Chemikern allgemein gefibte Opera
tion. Das Destillierbuch RyUs aus dem Jahre 1556 gab zahlreiche Anleitungen und Rezepte zum 
Abscheiden von Olen aus Harzen. Der hollii.ndische Arzt Boerhave (1668-1732) stellte die Hypo
these auf, daJ3 die flfichtigen Ole aus zwei Prinzipien bestehen: der Mater, dem rohen, geruchlosen 
in Wasser unloslichen Teil und dem Spiritus rector, dem sehr subtilen, flfichtigen, geruchgebenden 
Stoff. Allgemein waren im MittelaJter die Verwendung des Kolophoniums zur Herstellung von 
Lacken und des Terpentinola aJs" LOsungsmittel fiir Harze bekannt; Kienol wurde besonders im 
iistlichen Deutschland, Galizien, RuJ3land und in den harzreichen Waldgegenden Finnlands ala 
Nebenprodukt bei der trockenen DestiIlation des Holzes gewonnen. Anfang des 17. Jahrhunderts 
kommen die ersten verbiirgtenNa.chrichten ausder neuen Welt fiber Harz- und Terpentinolgewinnung. 
In einem amtlichen Bericht der Publik Record Office in London werden unter den Produkten der 
Provinz Virginia auch "Pech, Teer, Harz und Terpentin" mit kurzer Angabe fiber die Gewinnungs
weise des Terpentins angefiihrt. Die Produktion stieg rasch zu groJ3er Bedeutung; 1'770 wurden 
rund 88 000 FaJ3 Terpentin ausgefiihrt. 

66. Statistische Angaben. 
Deutsohl. Terpentlnharz 1/. 1914 E.: 487 706; A.: 96982 dz. 
Deutsohl. Weloh-(Gumml)harz 1/. 1914 E.: 20884; A.: 6046 dz. 
Deutsohl. Gummllaok 1/. 1914 E.: 6978; A.: 1022 dz. 
Deutsohl. SoheDaok 1/. 1914 E.: 19488; A.: 7107 dl. 

Deutschland fiihrte im Jahre 1912 ein: 123937 t Harz im Wert von 41 MillionenMark, aus 
Frankreich, Amerika., Australien und Niederlii.ndisoh Indien. Seine Ausfuhr an Harz betrug 1912 
19078 t im Werte von 7,3 Millionen Mark (nach Osterreich und RuJ3land). 1m gleichen Jahre 
fiihrte ee 5585 t Schellack fiir 8,4 Millionen Mark aus Indien ein, wii.hrend seine Ausfuhr 1241 t 
im Werte von 1,8 Millionen Mark betrug. Der groJ3te Teil des europii.ischen Beda.rfs an Harzen 
wird von Sfidamerika gedeckt, dessen Jahresertrag auf etwa 555000 t Rohharz und 150 000 t 
Terpentinol veranschlagt wird. Mittelpunkt und Hauptausfuhrort ist der Hafen von Savannha 
(Georgia), dessen Preisnotierungen fiir den Weltmarkt maJ3gebend sind. 1m Jahre 1900 gab as in 
den Vereinigten Sta.a.ten von Nordamerika. 1513 Terpentin verarbeitende Fabriken, die 41000 
Arbeiter beschiftigten; ihre Jahrasproduktion betrug im Ganzen 754700 FaJ3 Terpentinol. Die 
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amerikanisehe Harzindustrie umfa13te 1914: 1394 Betriebe mit 34817 Arbeitern und einem 
Anlagekapital von 20,7 Mil Dollar; grollere Fabriken bestehen in Jacksonville (Florida), Savannha, 
Chikago und Boston. Die Ausfuhr an Harz, Terpentin, Pech, Teer betrug 1914 (in 1000 Fall 
bzw. Pfund): 

1913. • • • 
1917 •.•• 

Rohharz 

2418 Fall 
1639 " 

I - Terpentln 

62346 Fall 
103387 " 

Schellack 

21912 Pfd. 
32540 " 

Kopale. Dammar 

28573 Pfd. 
41444 " 

Die Gesamtausfuhr der Vereinigten Staaten von Amerika an Harzprodukten bezifferte sich im 
Zeitraum 1919/20 auf 36,5 Mi1lionen Dollar (Kolophonium 24,8 Millionen Dollar, TerpentinOl 
11,12, Pooh 0,53); an Schellack auf 15500 t im Werte von 17,8 Millionen Dollar. TerpentinOl 
wurde in U. St. Amerika 1914 503000 Gallonen 1919: 416000 Gallonen erzeugt. Frankreich 
fiihrte aus 1917/19: 1463,2807, 6785t TerpentinoI. Der Export Spaniens betrug im Zeitraum 
1916/18: 10700, 10000, 5300 t Kolophonium und 3700, 4100, 2300t TerpentinoI. England 
wird in der Ha.uptsache von den Vereinigten Staaten, die drei Viertel seines Bedarfs decken, mit 
Harzen vcrsorgt; den Rest liefern Frankreich und Spanien. Der Hauptlieferant Italiens ffir 
Harzprodukte ist ebenfalls ,Amerika; kleinere Mengen kommen aus Grieehenland und Frankreich. 
Dinemark bezog vor dem Krieg die Ha.uptmenge Fiehtenharz aus Deutschland und fUhrte 
kleinere Mengen aus Amerika und Frankreich ein. 

Eine Zusammenstellung der Einfuhren von England, Osterreich, Italien, Dinemark und 
Japan in cwts = 50,8 kg gibt folgende Tabelle: 

England 1913 
1918 

Italien 1913 
1917 

Dinemark 1913 
1917 

Osterreich 1913 
1918 

Japan 1912 

Rohharz Terpentln Schellack 

1 758 000 cwts 560330 cwts 108739 cwts 
752423 cwts 63326 cwts 92263 cwts 

181067 dz 34 655dz 01 
190608dz 22939dz .. 

15437 dz 499dz 988·dz 
3298 dz 574dz 1508dz 

87132dz 
1744dz 

707dz 1019 hI 01 

PDanzensekretgewinnung und .verarbeitung. 
67. Harzgewinnung dureh Harzung. 

Kopale. Dammar 

145633 ewts 
1402 cwts 

412dz 
337dz 

12472 dz 
3052 dz 

'Ober Harzgewinn ung in Deutschland siehe And~s, Farbenztg. 20, 1282, Vgl. A. MOTe, 
Selfens.-Ztg. 48, 890. 

Zur Frage der Hebung der deutschen Ha.rznutzung siehe die AusfUhrungen von W. Pollmann 
in Chem.-Ztg. 1921, 408. 

Die Kiefernstubbenverwertung und Harznutzung ist in Sellens.-Ztg.1921, 974 beschrieben. 
Die technische Gewinn ung des Harzes beruht auf der kiinstlichen Offnung einzelner 

Harzginge nacb variierenden, der Pflanzenart und den ortlichen VerhiItnissen angepallten Me
tboden. Das in den Gingen des Holzes lagernde Harz stebt unter einem von den umlie~enden 
Saftgeweben ausgetibten hohen Druck, der es, sobald diese Ginge nattirlich oder kiinsthcb ge
offnet werden, heraustreibt. Diese Drucke wirken auf grolle Entfernungen im Baume und veran
lassen so lange einen Harzflull, bis durch Vertrocknung des Harzflusses und tlberwallung die Wunde 
gescblossen wird. Zur Freilegung der verbarscbten Wunde wird das Splintbolz neuerlich durch 
Beseitigung der verbarzten Teile freigelegt; die Wunde ("Lache") liefert wieder von neuem Harz, 
dessen Menge jedocb mit der jahrelangen Dauer der Harzung abnimmt. Die Harznutzung der 
Nadelholzer beeinflullt das Kernholz des geharzten Baumes, das weder in physikaliscber noch 
technischer Beziebung durcb den Harzentzug verschIechtert wird, in keiner Weise - eine auller
ordentlich wichtige Tatsache, da dadurch ein Haupteinwand gegen die Harzgewinnung aus unseren 
Wildern hinfiIlig w ird. 

Der Harzgehalt des harzreichsten Baumes Europas, der Schwarzfohre, wird seit langer 
Zeit nutzbar gemacht. Die Gewinnung des Rohharzes "Pech" ist das Gewerbe der sog. Pooh
bauern. An der Stidseite der zu harzenden Stimme wird im FrUbjahr, 50-60 cm tiber der Erde, 
eine wagroohte, linsenformige Vertiefung, die sog. "Grandel" ausgehackt und dartiber eine den 
balben Stammumfang einnehmende Flii.che durch Entfernung der Rinde, des Bastes und Cambimus 
abgeschiIt, so dall das jtingste harzreichste Holz freiJiegt. Diese entrindete Stelle heillt die "Lache", 
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aus der das Harz in die Grandel fliellt. Das fiiissige Pooh ("Rinnpech") wird aIle 2 Wochen aus 
der Grandel in Troge und Fisser gesammelt, wii.hrend das im Herbst und Winter fester am Stamme 
klebende Harz von der Lache mit Scharren abgekratzt wird ("Scharrpech"). 

Die Herstellung des Fichtenpoohs aus Fichtenscharrharz beschreibt W. Sterandf; in SeUenl.-Ztg. 
f2, 1090. 

Die Ausnutzung der Schwarzfohre erfolgt nicht vor dem 40. Lebensjahr etwa 15-20Jahre 
vor dem Abtrieb des Baumes; ihre Harzungsdauer betrigt 15-20 Jahre, der Nutzen aus dem 
Harzverlauf entspricht 55-90% des Holzpreises. Der jii.hrliche Durchschnittsertrag einer einzeInen 
Schwarzfohre betrigt 2,5-3 kg, kann aber bei giinstigen Standorts- und Klimaverhiltnissen bis 
EU 10 kg Terpentin erreichen. Die Harzung der franzosischen Seestrandskiefer beginnt wesent· 
lich friiher als die der Schwarzfohre; sie setzt mit dem 24. Lebensjahr des Baumes ein und endigt 
nicht vor dem 40., in Ausna.hmefillen vor dem 80. Lebensjahr. Diese bedeutende Lebenskrii.ftig
keit befil.higt die Seestrandskiefer besonders zur Harzausbeutung, so dall bei ihr das Harz den Haupt
und das Holz einen Nebenwert darstellt. Die amerikanische Sumpfkiefer liefert, nach einem 
speziellen Verfahren geharzt im ersten Jahre des Schnitts einen honigartig weiIllichen Balsam, das 
"Jungfernharz", im zweiten "gelben Saft", im dritten "ordiniren gelben Saft", in den folgenden 
"Gekratztes" . 

t)ber die Gewinnung von mexikanischem Terpentin siehe das Referat in Zeitschr. f. angew. 
Chem. 1908, 2474. 

t)ber Terpentingewinnung in Amerika durch Aufsa.mmlung des ausfliellenden Harzes in 
einer mit Metalldeckelluftdicht verschlossenen Glaskruke von 1/.1 Inhalt siehe SeUenfabr. 30, 864. 

Dieses Verfahren der Gewinnung von vollig reinem, hellklarem, honigfliiBsigem Terpentin, 
das zu 33% aus TerpentinOl und zu 66% aus Harz besteht und keine Bodenverunreinigungen 
enthii.lt, nach dem Flaschenverfahren, das ist die Methode des Einsetzens einer Glasflasche 
in ein bis zum Splint der Kiefer durch die Rinde getriebenes Bohrloch, beschreibt des nii.heren 
H. Wislicenns in Zeltschr. f. angew. Chem. 1917, 274-

Systematisch geharzt werden nur drei Baumsorten, deren Terpentine die Hauptmarken des 
Handels, amerikanisches, franzOsisches und osterreichisches Terpentin, sind. Der weitverbreiteste 
ist der im siidlichen MitteleuropB. gewonnene Lii.rchenterpentin, der an Feinheit nur yom 
Canadabalsam iibertroffen wird. Er fiihrt auch den Namen venezianischer Terpentin. Aus 
den grollen Strallburger Silbertannenwii.ldern stammt der einzige Fichtenterpentin, der zu 
La.cken und Kiinstlerfarben verwendet wird. Der Canadabalsam, das Harz der in Nordamerika 
heimischen Balsamfichte, ist der edelste' aller Terpentine. In frischem Zustand farblos, gealtert 
gelblich, hat er aromatischen balsamischen Geruch und etwas bitteren Geschmack. Sein starkes 
Lichtbrechungsvermogen Macht ihn zur Verwendung beim Kitten optischer Linsen und Gliser 
sehr geeignet. 

68. Eigensehaften und Aufarbeitung des Rohterpentins. 
Boleg, F., Neuerung~n und Verbesserungen in der Aufarbeitung von Rohterpentin und 

Harz. Leipzig 1898. 
trber Harz und Harzverarbeitung siehe C. H. Rentgen, Sellens.·Ztg. 48, 408, 420, 448, 461 

u. f83. 
'Ober die Technologie des Fichtenharzes und des Terpentins siehe ferner Chem.-techn. Ind. 

1919, Nr. 47, 48 und 49. 
Eine Patentiibersicht iiber das Gebiet der Harz- und Firnisgewinnung und -veredlung bringt 

S. Halen, RUDstoffe 1919. 220. 
Es liegt auf der Hand, dall die Eigenschaften der aus den verschiedensten Pfianzengat

tungen aIler Linder gewonnenen Terpentine sehr verschieden voneinander sind. Die Firbung 
der Rohterpentine ist hell, griinlich bis brii.unlich, die durch den Gehalt des Balsams an ii.therischem 
01 (TerpentinOl) bedingteKonsistenz, ~enach derJahreszeit, in der die Terpentine gezapft werden, 
nach der Stirke der Licht- und Luftemwirkung diinn- bis dickfliissig. Der ebenfalls von der Ge
winnungszeit und -art abhingige Olreichtum der Rohterpentine schwankt zwischen 5-33% 
ihres Gewichtes, das 01 kann ihnen durch Destillation entzogen werden. 

Der gegen das Ende der Harzungsperiode sich auf der Wundflii.che ansammelnde Terpentin 
verliert ii.therische Ole durch Verdunstung, trocknet mehr aus und liefert das erwii.hnte "Scharr
pech". 1m Geruche, der durch ii.therische Ole, Aldehyde oder fliiBsige Ester bedingt wird, sind 
Terpentine und Balsamjenach Herkunft verschieden: Lil.rchenterpentin riecht angenehm muskat
nu13ii.hnlich, amerikanische Sorten mehr nach Citronensii.ure. Der mittlere Siedepunkt der Terpen
tineist 1300 C; ihrespez. Gewicht 0,856, ihre Geschma.cke.x harzig bitter. LBsungsmittel sind 
u. a. Alkohol, Ather und Benzin. 

Die Verarbeitung des Rohterpentins besteht in der Hauptsache in derAusbringung des 
wertvollen Terpentinols aus dem Rohstoff durch Destillation und der Reinigung des als feste Masse 
zuriickbleibenden Kolophoniums. Vor der Destillation werden die aus den Wildern kommenden, 
viel mechanisch beigemengte Verunreinigungen (Erde, kleine Holzteile) enthaltenden Rohharze 
durch Schmelzen und Durchseihen gereinigt. 1m Schmelzflull steigen die spezifisch leichteren 
Bestandteile wie Holz, Rinde an die Oberflii.che der Ma.sse ("Pechseifen"); am Gefii.Ilboden sammeln 
sich mineralische Substanzen wie Erde, Sand, wii.hrend in der ?ditte die diinnfliissige Terpentin-
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scbicht schwimmt. Nach Abheben der Pechgriefen wird das fliissige Terpentin in die Destillier
apparate geleitet. Die Destillation geschieht meist mit Dampf in geschlossenen Apparaten bei 
50-60° C und. geringem Vakuum; die iibergehenden TerpentinoldlUnpfe werden fraktionierend 
zu verschieden reinen, angenehm riechenden Destillaten kondensiert. Die weitare Destillation 
des Kolophoniums und Herstellung anderer Harzprodukte ist Aufgabe spezieller Industrien. 
Zur exakten Bestimmung der in einam Harz enthaltenen fliichtigen Produkte sind Spezialappa
rate gebaut, deren nihere Ausfiihrung in den genannten Werken beschrieben ist. 

Die aUS der Vorreinigung des Terpentins stammenden Riickstiinde, die oben erwihnten Pooh
griefen, konnen weiter auf Pech und Tear verarbeitet werden. Durch einfache Heizung sickert die 
harzige Substanz der Rinde usf. zu Boden und bildet braunen fliissigen Tear und Pooh, die je nach 
Reinheit direkt oder nochmals destilliert zur Verwendung gelangen. 

In KDBBts&oUe 1912, i6 U. findet sich eine Zusammenstellung iiber Gewinnung, Reinigung 
und. Verarbeitung der natiirlichen Harze nach der Patentliteratur bearbeitet, von M. SchalL Ver
fasser bespricht die Hirtung und. Verdickung der Harze, das Entrinden von BerD$tein, Kopal 
u. dgl., ihre Ersatzmittel und schlieBlich die Herstellung von La.cken und Fimissen aus jenen 
und. den natiirlichen Produkten. Siehe die folgenden Kapitel. 

69. Exotische Balsame und ihr Ersatz. 
Unter eigentlichem Balsam versteht man helle oder dunkle, mw oder weniger dickfliissige, 

meist angenehm riechende, natiirliche Gemische von Harzen mit atherischen Olen und evtl. auch 
aromatisehen SiLuren oder ihren Estern; die Balsame erhirten in dam Ma.Be, ala sich die itherischen 
Ole verfliichtigen. 'Ober diese Balsame, von denen die wichtigsten der Peru-, Tolu-, Kopaiva-, 
Kanada-, Gurjun- und der Mekkabalsam sind, und zu denen auch Styrax und. die Terpentine ge
horen, berichtet E. Stock in Farbe und Lack 1912, 828. Nach einem kurzen historischen 'Oberblick 
werden Abstammung und Vorkommen, Gewinnung, chemische Zusammensetzung und. Verwertung 
der Balaame in der Industrie besprochen. 

trber den Per u b als am, seinen wirksamen Bestandteil, den Benzoesiurebenzylester 
(rein ala Peruscabin im Handel) und seinen Ersatz durch LOsen des Esters in Ricinusol (Peruol 
des Handela) berichtete Erdmann auf dem Naturforschertsg Aachen 1900. 

'Ober die Gewinnung von Perubalsam, seine Bestandteile und Verfilschungen siebe O. HIlde
brand, SeUcnfabr. 1009, 413. 

Zur Gewinnung des Perubalsams zapft man die Rinde der Pflanze an, brennt dann die 
Wunde aus,lUt die austropfende Fliissigkelt von Zeuglappen aufsaugen, kocht diese mit Wasser 
aUS' preBt sie schlieBlich und sammelt den ausgeschiedenen Balsam der in diaser Form, hiufig 
schon an Ort und Stelle mit Harz oder Wasser verfilscht in den Handel kommt. Auch der Same 
der Pflanze ist in seiner Hiille von einer heilkriiftigen jedoch nicht in den Handel kommenden, 
ala Balsamito bekannten Fliissigkeit, umgeben. (F. O. Kooh, &eRcns.-Zig. 1909, 1099.) 

'Ober die Gewinnung des Perubalsams in Salvador durch Anbohren der Toluifera- oder 
Myroxylon-Leguminosenarten und die primitive Reinigung des Balsams durch Kochen mit Wasser, 
wobei sich das Produkt zu Boden setzt, wihrend die Verunreinigungen von der Oberfliche des 
Wasserbades abgeschopft werden, siehe femer das Referat in Zeltschr. f. ange ..... Chem. 1910, 1117. 

Zur Reinigung der Benzoesiure- und. Zimtsiureester enthaltenden Destillationsprodukte von 
Balsamen erwirmt man sie unter Zusatz von 5% Bleioxyd einige Stunden auf 50° und extra
hiert aus dam Produkt die Ester und. Kohlenwasserstoffe mit einem geeigneten LOsungsmittel. 
(D. B. P. 117628.) 

Zur Herstellung eines wasserloslichen Priparates aus Perubalsam trigt man 100 g des 
Balsams in eine LOSung von 20 g Atzkali in 80 g 9Oproz. Alkohol und 20 g Wasser ein, leitet in 
diese LOsung bei einer 60° nicht iibersteigenden Temperatur gasfOrmigen Formaldehyd bis Bur 
Sittigung und erwinnt dann so lange, bis eine herausgenommen Probe sich in Wasser klar lOst. 
Nach einer Abinderung des Verfahrens fiigt man der LOsung statt des Wassers Glycerin zu und 
arbeitet dann mit Mangen von 100 Tl. Perubals&m, 50 Tl. 42gridiger Kalilauge, 50 TI. 90proz. 
Alkohol und 60 Tl. Glycerin. (D. B. P. 108838 und 217189.) 

Die in (343] beschriebene neuartige Methode der Alkoholyse von Fetten und Olen ist 
auch zur Zerlegung der Balsame anwendbar, und fiihrt, im Gegensatz zur gewohnlichen Ver
seifung. dadurch, daB die Harze nicht angegriffen werden, zur leichten Isolierbarkeit der Siure
ester. lIan erhitzt z. B. 200 g Perubalsam mit 200 g Alkohol. der 6 g Salzsiure enthilt, 6 Stunden 
zum Sieden, neutralisiert mit 7 g Natriumcarbonat, destilliert mit Dampf und. nimmt die Ester 
mit Ather auf. :sa der Verseifung erhilt man Benzoesiure, Zimtsiure und Styrol. In iihnlicher 
Weise wurden auch Storax und Benzoeba.ls&m aufgearbeitet. (E. Foumeau und II. Crespo, Zeotr.
BI. 1919, m, 1014.) 

Deussen, E., CopivabaIsame und ihre Verfilschung. Leipzig 1914. 
Ala Ersatz fiir Canadabalsam eignet sich nach O. N. Witt das Styresin, das man dadurch 

erhilt, daB man die LOsung von Storax im 5fachen Gewicht Benzol so lange mit Benzin versetzt, 
bis nach Abscheidung des Harzes die Fliissigkeit Weinfarbe zeigt. (Zeltsohr. f. wi •• Hlkrosk. 
1886, I ... ) 
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'Ober Paraffinol ala Ersatz fiir Canadabalsam oder Cedernol OOi Herstellung mikro· 
skopischer Priparate siehe O. G1emsa, Zentr.-BL f. BakterioL 1918, 444-

Als Ersatz fUr Canadabalsam ala Klebstoff iiberhaupt und im speziellen ffir bistologische 
Priparate eignet sich am besten Gel a tiD e, deren Anwendung ffir vorliegenden Zweck R. E. 
Lleserang in Mtinch. med. Wochenschr. 1918, 1827 beschreibt. 

Zur Herstellung eines balsamartigen Produktes kocht man 1 Tl. Citronellol mit 1,6 Tl. 
off. Sal.iure und 1,5 Tl. 40proz. Forma.IdehydlOsung einige Stunden unter RiickfluJ3, lOst die 
von der wisserigen Scbicht abgetrennte Olscbicht in Ather, wischt die AtherlOsung erschopfend 
bis zur Beseitigung der Siure und des Aldehydes mit Wasser, und erhilt nach Verdunsten des 
Atheni aine rotbraune, campherartig riechende Substanz, die sich in Alkohol und fetten Olen 
lOst, mit Kaliseife ain wasserlOsliches Prtat liefert und in Saloon, Pfiaster oder Seifen ver· 
arbeitet werden kann. (D. R. P. 188828. 

'Ober Herstellung von kiinstlichem erubalsam aus Benzoesiurebenzylester und Gummi· 
harzen oder zii.hfliissigen, BaJsamen, die eOOnso wie Zimtsiure, in dem Naturprodukt vorbanden 
sind, siebe F. Even, PJiarm. Zig. 1904, 1877. 

Zur Herstellung dunkler, stark aromatischer GummibarzlOsungen bzw. kiinstlicher, aroma
ti8cher Balsame erbitzt man ein Gemenge von Tolubalsam und Storax in gescblossenem GefiW 
iiber 200°, so da.13 sich das Aroma entwickelt, ohne da.13 brenzIiche Stoffe entstehen, worauf man 
den Riickatand dar Destilla.tion evtI. unter Zusatz der in der Vor1a.ge angesammelten Destillations· 
produkte mit etwa 20-60% Benzoe· oder Zimtsaureester des Zimt· oder BenzylaJkohols v8\'· 
mischt. Die erbaJtenen Produkte zeigen FarOO und Geruch des Perubalsams, wii.hrend 
die ainfachen LOsungen der AusgangsmateriaIien in aromatischen Estern ihres schwachen Ge· 
ruches wegen in der Riechstoffindustrie nicht verwendbar sind, da. sie auch durch blo.l3es Erbitzen 
auf 80-100° in ihren Eigenschaften tricht verbessert werden. (D. R. P. 218721.) VgI. A. P. 
880141. 

70. Venetianischer Terpentin und -ersatz. 
Die Nadelholzterpentine sind aus vielen, zur Familie der Abietineen gehorenden Baumen, 

infolge Verletzung austretende Gemenge von Harz, Wasser und TerpentinOi mit Har.auren, 
die in krystallisierter Form auftreten. 

Man unterscheidet: 1. GewohnIichen Terpentin, im aJIgemeinen zii.hfliissig, dick und triibe 
oder dick und grie.l3licb, 2. Lii.rchenterpentin, auch venetianischer Terpentin genannt, der diinn 
und zii.h. oder ruckfliissig und meist k1ar ist. Der GebaJt an TerpentinOl, dem wertvollsten Bestand· 
teil, schwankt zwischen 8-33%. 

Feine Terpentinsorten sind: 1. VenetianisQher Terpentin, wurde frUber in der Provinz 
Venetien gewonnen bzw. iiber Venedig in den Handel gebra.cht. Seine Firbung ist gelblich bis 
briLunIich, der Geruch terpentinartig und erinnert an Muskat und Citrone. Was heute unter 
diesem Namen erschaint, ist meist ein kiinstliches Produkt, das man.durch Zusammenscbmelzen 
von Kolophonium mit dUnnfliissigem HarzOl nnter BeigaOO geringer Mengen iLtheriscber Ole 
gewinnt. Man ist iibrigens laicht in der Lage, diesa Kunstprodukte von natiirlichem Balsam do.· 
durch zu unterscheiden, da.13 sie mit der fiinf· bis sechsfacben Menge 95proz. Alkohol bIt oder 
warm gelOst zunii.chst eine Emulsion geben, die sich nach mebrstiindiger Rube in mehrere Scbichten 
absetzt, wii.hrend die a.Ikoholische LOsung des reinen Balsam k1ar bleibt. (And6s, Farbenztg. 18, 
1098.) 2. Stra.l3burger Terpentin, ist hell und klar und riecht citronenartig. 3. Pistazien. 
terpentin (cyprischer oder Chiosterpentin) ist gelblich bis griinlichgelb. 4. Zirbelkiefer. 
terpentin ist hell und klar und riecht wie Wacholderol. 

'Ober Gewinnung und Verwendung des Olharzes der Douglastanne in der Firnis· und kera. 
mischen Industrie, ala Ersatz fiir Terpentin und zur VerfiLlschung von Canada.ba1sam siehe S. A. 
Mahood, Amer. loom. Pharm. 91, 846. 

Infolge der stets hohen Terpentin. und Terpentinolpreise wird dem natiirlichen Terpentin 
durch Destillation mehr oder weniger Terpentinol entzogen, worauf man das zuriickbleiOOnde Harz 
meist mit einer solchen Menge Harzol zusa.mmenschmilzt (Pinolin und Harzessenz eignen sich nicht), 
da.13 das Produkt die Konmstenz des natiirlichen Terpentins erhii.lt. Zur Erzeugung von Kunst· 
terpen tin konnen nur sehr helle Kolophoniumsorten und helle, diinn· oder dickfliissige raffinierte 
Harzole verwendet werden. Nach dem E. Schaalschen Verfa.hren werden Coniferenharze (Fichten
h~z, Kolophonium) zunii.chst im luftverdiinnten Raume OOi 60-70cm Vakuum einer Destillation 
bIS anniLhernd 270° unterworfen, das iibergehende Gemisch wiL.l3riger und oliger Taile wird abge
trennt, worauf man die Destillation im Vakuum bis 310° fortsetzt, wii.hrend gleichzeitig in dem am 
besten mit Riibrwerk versehenen Kessel durch ein in die gescbmolzene Masse tauchendes Rohr ein 
dUnner Strahl Terpentinol (etwa 2-4 kg auf 100 kg Harz) einfIie.l3t. Es sind zwei Vorlagen angeordnet: 
der iiberdestillierende, schwersiedende Terpentin verdichtet sich in der ersten Vorlage, die unter 
UmstiLnden durch KUblungder Destillierrohre oder durch Erbitzen der Vorlage auf einer Temperatur 
von 140-160° geha.Iten wird. Dadurch entweicht das beigegeOOne TerpentinOi in die zweite Vor. 
lage und wird bier durch geeignete Kiihl~ verdichtet. AlS Ersatz fiir venetia.nischen Terpentin 
wird der so gewonnene Terpentin mit 11/.-2 Tl. Spiritus gemischt und durch Absitzen1assen 
geklirt. 

L. n I " Chem.-teebn. Vorschrlften. 8. Auf!. m. Bel. 6 



82 Harze, Lacke, Anstriche. 

Oder man verschmilzt sehr helles Kolophonium mit 40-50% raff. Harzol (dUnn- oder dick
fliissig) und ca. 10% Elemi (statt dessen auch Terpentinol verwendet werden kann) und giellt 
d808 gescbmolzene Gemenge zwecks Reinigung durch ein feinm808chiges Sieb. Zur Erzeugung von 
Kunstterpentin finden noch Anwendun~: Galipot, Citronellaol, Fenchelol und Kiimmelol. 
Die im Handel unter dem Namen Elemlharze vorkommenden Produkte sind terpentinartige 
Balsame, die weich aus den Stii.mmen der Gewiich$e (Bursera.ceen) austreten und allmii.hlich er
hirten. Man unterBcheidet: Manilaelemi, da.s trfib, zih, gelblich-weill oder grUnlich ist und bei 
lii.ngerer Aufbewa.hrung zu einer M8088e erhii.rtet, die reich an krystallinischer Substanz ist. Der 
Geruch ist fenchelartig. Mexikanisches Elemi ist frisch grUnlich-gelb und bildet spiter 
kreidige Stu,cke. Sein Geruch ist ebenfalls fenchelartig. 

Na.ch t). P. 8878 erhitzt man Harzol (40Tl.) zur Gewinnung eines balsamartigen Kunst
produktes an der Luft, bis d808 01 10% seines Gewichtes verloren hat, setzt 50-60 Tl. Kolo
phonium und 4-5 Tl. TerpentinOl hinzu und verrUhrt das Gemenge mit 10-12 Tl. Lauge, die 
0,4-0,5 Tl. AlkaJihydroxyd enthii.lt. 

Na.ch SeUens.-Ztg. 1911, 1281 erhii.lt man kfinstlichen venezianischen Terpentin 
durch vorsichtiges Verscbmelzen von 65 kg hellem amerikanischem Kolophonium mit 35 kg 
RicinusOl unter Zusatz von 20% echtem Terpentin. FUr minderwertige Sorten verwendet man 
statt des RicinusOles halbraffiniertes Harzol und geringere Mengen von Terpentin. Ein Terpentin
ersatz fUr Tirpanpflaster wird hergestellt durch Verscbmelzen von 78 kg Kolophonium G mit 
22 kg Mineralol (0,885), dann lii.Jlt man abkUhlen und fiigt 1/._3/,% einer etwa 3proz . .A.tznatron
lauge hinzu. Die halb durchsichtige M8088e wird sofort ausgefUllt. 

In Farbenztg. 1912, 1098 veroffentlicht And6s eine Arbeit fiber kUnstliche venezianische 
Terpentine und biingt auJler einer tl'bersicht fiber die Patentliteratur eine Anzahl von Vorschriften 
fiber die Zusammensetzung einiger Kunstprodukte, die den venezianischen Terpentin ersetzen 
sollen. Eine d finnflfissige M8088e erhii.lt man beispielBweise aus 100 Tl. Kolophonium, 60 Tl. 
raffiniertem dUnnfliissigem Harwl und 1/.-11/. Tl. Citronellaol, eine dickflfissige Sorte resultiert 
ebenso bei Verwendung von 70 Tl. Harzol (Stockol) statt des dUnnfliissigen Oles, wii.hrend bessere 
Sorten einen Zusatz von 10% TerpentinOl erhalten. Es finden sich ferner (s. a. Farbenztg. 1912, 
Nr. 21) auch Vorschriften fUr ii.hnliche Produkte, die mit Elemi hergestellt werden. 

Weitere Vorschriften zur Herstellung von Kunstterpentin bringt Bottler in Chem. Ind. 88, 522. 

'11. AJIgemeines tiber Terpentin- und KienoI. 
Dentsehl. TerpenUn- (Ftehtennadel-)Ol, 1/.1914 E.: 168287; A.: 8425 dz. 

Die Terpentinolgewinnung durch Extraktion und Destillation des 
Ho]zes wurde in dem II. Bd. aufgenommen [111fI.]. 

Man gewinnt dasTerpentin, den Balsam, wie obenbeschrieben, durchAnzapfender Nadel
holzbiume a.ls mehr oder weniger klare dicke Fl1issigkeit, die wie z. B. d808 Lirchenterpentin oder 
der venetianische Terpentin in dieser Form a.ls Firniszusatz (Atzgrund, lithographische Zeichen
priparate usw.) verwendet werden, oder die man der Destillation unterwirft. Man erhii.lt so zwischen 
10 und 25% Terpentinol und alB Rest ein je nach der Menge des abdestillierten Oles festeres 
oder klebrigeres Harz. Nii.heres fiber die Ausffihrung der Destillation und die zugehorigen Apparate 
findet sich z. B. in dem Buche von F. Boley, Neuerungen und Verbesserungen in der Aufarbeitung 
von Rohterpentin und Harz, Leipzig 1897; vgl. auch E. Valenta, Harzessenz, Kienole und Ter
pentinole, Chem.-Zig. 1906, 808 und ebd. 1920, 858 fl.: Chemie der Terpene und itherischen Ole 
von 1916-1919. 

Die durch Destillation von Terpentinen gewonnenen Te rpe n ti n 0 Ie kommen vorwiegend 
jn drei Hauptsorten auf den Markt: amerikanisches, franzOsisches und Osterreichisches 01; als 
Destillate BUS harzhaltigen WurzelBtooken sind die Kienole im Handel (deutsches, russisches, 
schwedisches ). 

'Vber die Unterschiede zwischen den verschiedenen TerpentinOlarten schreibt H. tlammay 
in Farbenztg. 1922, 1177. 

Die Terpentinolprod.uktion in RuIlland beschreibt A. Kind in Sellenl.-Zig. 42, 840. 
Reine T e r pen tin 0 I e sind w8088erhelle, leicht bewegliche FlUssigkeiten, f1fichtig, auf Papier 

ohne Fleckenbildung verdampfend; ihr Geruch ist angenehm und jeder Sorte eigentUmlich. Ter
pentinol ist leicht brennbar mit stark ruJlender Flamme; der Siedepunkt liegt zwischen 160 bis 
1620 C. D808 spezifische Gewicht schwankt von 0,866-0,876. Terpentinol lost Harze und Fette 
ausgezeichnet; wird selbst gelOst von Aether, Chloroform, Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff, 
Eisessig. In Wasser ist es sehr wenig loslich; in Alkohol im Verhii.ltnis 1 : 3. An der Luft ver
f1fichtigt sich da.s 01 zum Teil; ein anderer Teil wird zu einer farblosen, zii.hen Masse oxydiert, 
der oxydierte Teil des TerpentinolB enthii.lt Ameisensiure, EBBigsiure, Camphersiure und be
taubend riechende Aldehyde. Die Eigenschaft der Oxydationsfii.higkeit zeigen jedoch nicht alle 
Terpentinole. Der aufgenommene Sauerstoff kann wieder a.ls Oxydationsmittel abgegeben werden, 
150 daB TerpentinOle a.ls Sa u e r s t 0 f f fi b e r t rig e r funktionieren, eine Eigenschaft, die fUr die 
Lack- und Firnisfabrikation von groBer Bedeutung ist. 

Yom menschlichen Organismus wird TerpentinOl leicht aufgenommen; bei dauernder Ein
atmung reiner Dimpfe konnen Giftwirkungen auf Halsorgane und Nieren auftreten. 
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Chemisch besteht das TerpentinOl aus Kohlenwasserstoffen von der Fonnel C10HlI (Pinen). 
Zur Untersuchung und zum Nachweis von VerfaIschungen dient die Feststellung des spezi
fischen Gewichts, die Beobachtung der Refraktion, die Rektifikation, Priifung des Geruchs und 
der Laslichkeit in 90proz. Alkohol. GewiBBe Zusii.tze, wie HarzeSBenz, konnen mit Sicherhei tnicht 
nachgewiesen werden. 

Der Wert des TerpentinOles aIs Lackbestandteil beruht auf seiner Eigenschaft trocknend zu 
wirken und zwar in der Weise, dall es unter Bildung superoxydartiger Verbindungen,.die Kl'umb
baar ala Peroxyde bezeichnet, Sauerstoff aufnimmt und diesen wieder abzugeben vermag. Diese 
Peroxydbildung erfolgt am besten bei heftigem Durchriihren des TerpentinOles mit Luft und viel 
langsamer beim VerbTasen bei gewohnllcher Temperatur, wii.hrend beim Erhitzen die Peroxyde 
wieder zerfallen, so dall das 01 seine wesentlichste Eigenschaft verliert. Es ist daher dringend zu 
raten, beim LOBen von Lackseifen stets eine moglichst niedrige Temperatur anzuwenden. (Farben
zig. 18, 1280.) 

TerpentinOl, das durch Destillation von Rohharz gewonnene Produkt ist vom K i e no I wesent
lich dadurch unterschieden, dall letzteres auch nach bester Reinigung seinen urspriinglichen un
angenehmen Geruch nach einiger Zeit wieder annimmt, bei der Verharzung nur ii.uIlerst langsam 
den sauerstoffhaltigen Korper bildet, bum eine Jodreaktion gibt und in einer Chloratmosphire 
nur schwach raucht, wii.hrend TerpentinOl auf Papier gegoBBen, das in Chlorgas getaucht wird, 
dicke Nebel bildet. (E. Sundwlck, Zeltschr. r. angew. Chem. 20, 1008.) 

Destilliert man die in den Wurzelstooken einzelner NadelhOlzer vorhandenen natiirlichen 
Terpentine, so erhilt man je nach Herkunft und Gewinnungsmethode meist brii.unlich gefirbte, 
unangenehm penetrant riechende Produkte sog. Kienole. Die oft nach primitiven Methoden 
dargestellten KienOle werden in holzreichen Gegenden in nicht unbedeutenden Mengen produziert 
und von Lack- und Farbenfabriken weiterverarbeitet; doch gelten sie immer als minderwertige 
Handelsware. Zur Verbesserung ihres durch teerartige Anteile aus der Destillation verursachten 
unangenehmen Geruchs werden die KienOle durch Schiitteln mit Kalkmilch gereinigt; ganz ent
fernbar ist ihr brenzlicher Geruch nicht. 

Andere Verfahren zur Desodorierung sind: Schiitteln mit Chlorkalk oder Ammoniak, wieder
holte Rektifikation iiber Kalkmilch, Waschen mit Soda. Neuerdings wird von einer Wiener Firma 
KienOl von angenehmem Terpentinolgeruch und w&BBerklarem AUBBehen fabriziert, das aIle Eigen
schaften eines TerpentinoIs wie Sauerstoffabsorption, Verwendbarkeit zur Lackfabrikation usf. 
zeigt. 

1m finnischen Rohterpentinol ist das in ihm vorhandene Diacetyl die Ursache des scharfen 
Olgeruches. Man entfernt es zugleich mit den vorh,andenen Sii.uren durch Waschen mit Lauge und 
zerstort dann mit Sii.uren die ungesii.ttigten Korper, einige Ester, Aldehyde und die Furanderivate. 
(0. Ascban, Apotb.-Ztg. 1907, 488.) 

liber die Veredelung des KienOles siehe ferner die Arbeit von W. Dabse, D. Parr.-Ztg. 1918, 100. 
tiber Kienol, seine Reinigung und Entfirbung, iiber seinen Nachweis und seine Unter

scheiqung vom Terpentinol siehe die Aufsatzfolge von Utz in Farbe und Lack 1912, 869. 

72. Terpentin. und Kienolreinigung. 
Um TerpentinOl von seinem iiblen Geruch zu befreien, und es dadurch zum Reinigen von 

Stoffen (an Stelle des BenzoIs in der sog. chemischen Wii.sche) brauchbar zu machen, solI man es 
iiber Tannin (Gerbsii.ure) destillieren. (D. Gewerbeztg. 1870, Nr. 60.) 

Zur Entfii.rbung ii.therischer Ole destiIliert man sie mit dem gleichen Gewicht fetten Oles 
(z. B. Wermutol mit Mohnol) und einer konzentrierten Kochsalzlosung. Das iiberdestillierende 
OI geht bis zum letzten Tropfen farblos iiber, wii.hrend der ganze Farbstoff, an das fette 01 ge
bunden, zuriickbleibt. (Overbeck, Dlngl. lourn. 189, 240.) 

Zur Reinigung alter verharzter, ii.therischer Ole (Terpentin-, Lavendel- und andere Ole), 
schiittett man sie mit einem wii.SBerigen Brei von Beinschwarz und Boraxpulver. Das 01 filtriert 
schnell, klar, diinnfliissig und besitzt alle Eigenschaften eines frisch bereiteten Oles. (Dlngl.lourn. 
146, 817.) 

Zur Steigerung des Wertes von Terpentin- bzw. KienOl, namentlich zur VerbeSBerung ihres 
Geruches, zerstii.ubt man die Ole evtl. unter kiinstlicher Sauerstoffzufuhr im Licht- und Luft
strom. (D. R. P. 196907.) 

liber den Vorlauf des finnlii.ndischen TerpentinOles (Kienoles), das qualitative Verhalten 
der einzelnen Fraktionen, und deren Untersuchung berichtet O. Aschan in Zeltscbr. r. angel"'. Chem. 
1907, 1811. Zur Entfernung der den scharfen Geruch und die gelbe Farbe des Produktes bedingen
den Stoffe, besonders der Furane, zum Teil der Aldehyde, ungesii.ttigten Verbindungen und viel
leicht auch des Diacetyls eignet sich nach den Untersuchungsergebnissen in erster Linie Schwefel
s ii. ure, die nur mii.llig konzentriert sein darf um die Terpene nicht zu beeinflussen. Die folgende 
Behandlung mit wii.sseriger Natronlauge zur Neutralisation des mit Schwefelsaure behandelten 
Oles bewirkt dann die Kondensation des DiacetyIs und seiner Homologen. 

tiber Entfirbung und Geruchlosmachung des rohen KienOles mit 2% konzentrierter Schwefel
saure und folgende Destillation des vom harzigen Bodensatz abgezogenen rotbraunen Oles siebe 
die viel friiheren Angaben von Mathieu in Polyt. Zentrb. 1869, 720. 

6* 
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Das frische bei der Sulfatce1lul08efabrikation erhaltene BOg. Sulfattel'pentinol (Bd. II 
[99U.]) IUt sich gleich nach der Gewinnung mittels 50proz. SChwefelsi.ure, die das Terpentin 
noch nicht verharzt, von den iibelriechenden Merkaptanen befreien, wobei man das Produkt 
zweckmiLBig VOl' und nach der SchwefelsaurebehaiuiIung mit Wasserdampf deetiUiert. Altee 01, 
deesen Merkaptane schon in Bisulfide iim:: sind, liLBt sich nicht mehl' reinigen. 
(p. KluoD und H. PenoD, Paplerfabr. 1908, • 

Zur Gerucbsverbesserung des bei der Sulfatze toffabrikation gewonnenen Tel'pentinoles 
leitet man zwecks Oxydation der in ibm enthaltenen Merkaptane RBBformige Stickoxyde durch 
das 01 und reinigt es dann mit mUig konzentrierter Schwefefsaure und Atznatron weiter. 
(D. B. P. 21081t.) 

Zur Reinigung von l'ohem Tel'pentinol, wie man ee aus Cellulosefabriken erhilt, wird 
ee nach Schwed. P. 24 247/06 mit wiisserigem Chlol'kalk unter Zusatz von Salzsaure behandelt, 
dann destiUiert man ee abermaJs mit ChlOl'kalk und Wasser und bIiiat achlieBlich ZUl' Kli.rung 
VOl' der Filtration Luft durch das gereinigte Produkt. 

Zur Reinigung von Rohterpentin behandelt man die AbfaJIprodukte der Cellul08efabri
kation naeh Norw. P. 81622 VOl' oder wiihrend del' Destillation mit Blei-, Quecksilber- oder 
Silberverbindungen, die die Mel'kaptane an sich binden. 

Zur Reinigung des bei der SulfatBtoffabrikation gewonnenen TerpentinOles bebs.ndelt man 
dieses nach evtI. Vorbehandlung mit Ultra.licht in ~wart von Zink-, Ku~fer-, Eisen- oder 
einem anderen Metallchlol'id, das mit orlJ8oII.ischen SChwefelverbindungen mchtfliichtige Ver
bindungen bildet, mit einem 0 xydiel'end WU'kenden Gas in einer besonderen in D. B. P. 882 8" 
beschriebenen Vorrichtung. 

Zur BeseitigUng des dem russischen Kienol a.nhaftenden brenzlichen Gel'uches l'iihrt 
man das 01 nach D. B. P. 170642 zunicbst mit KaJk durch, deetiUiert mit Wasserdampf und 
verriihrt ee in der KiiJ.te his ZUl' voUigen Entfirbung mit einer l!J&uer6n oder aJkalischen, etwa 
Sproz. KaJiumpermanganatlasung, die man in der Menge von etwa 5-10% dee Destillatgewich. 
tea anwendet; dann destiUiert man mit Wasserdampf, trennt das 01 vom Wasser und deetiUien 
ee schlieBlich im Vakuum. 

Zur Reinigung von Kienal schiittelt man ee nach D. B. P. 170648 mit 10% einer 10proz. 
wiisserigen Alkali- oder El'dalkalilosung duroh, trennt die Lauge vom 01 und erwii.rmt es 
nun mit 5 kg (ffir 100 kg Rohol) einer 10proz. alkoholischen Alk8Jilasung 1 Stunde auf 100°; 
dann setzt man 101 Wasser zu, trennt die dunkle Lauge vom 01, wiischt letzteree und achiittelt 
es nochmals mit einer LOsung von 0,25 q BaJmaure in 10 kg Wasser aus, wilscht aberma1s und 
destiUiert. Nach einer Abii.nderung des Verfahrens ersetzt man die LOsungen dar AlkaJien oder 
ErdalkaJien durch die trockenen Verbindungen, so daB das KienOl kein Wasser aufzunebmen 
vermag, wodurch die Wir~ der spiter anzuwendenden a.lkoholischen Lauge beeintrichtigt 
wiirde. Das erhaJtene Produkt 1st £rei von aJIen brenzlichen teerartig riechenden Verunreinigungen 
besitzt einen miIden Geruch, ist vollkommen fliichtig und ein vollwertiger Terpentinolersatz. 
(D. B. P. 180 207.) 

Zur Entfernung der schlecht riechenden Bestandteile aus J{ienolen und deren Harzdestilla· 
tionsF.odukten destiUiert man z. B. rU88isches Kienal mit 0,3% metaJIiachem N a tri um oder mit 
0,5% Atzkalk und 0,15% metaUischem Calcium. Amerikanischee HolzOl verarbeitet man in der 
Weise, daB man 1000 kg des Wood oil mit 5 kg Atznatron und 30 kg Sprit eine Stunde siedet, 
und das 01 nach Entfernung des Alkohols mit 2 Tl. der fliissigen Legierung von Kalium und Na· mqm im Vakuum deetiUiert. (D. B. P. 1804H.) 

Zur Reinigung una Entwil8serung von Terpentinol, besonders ffir die Campherherstellung, 
deetiUiert man das Rohprodukt iiber metaUischem Calci u m, das nicht wie das Natrium eine fest 
anhaftende Oxydschicht bildet, sondern· stets mit dem 01 in Kontakt bleibt, da das entstehende 
Calciumhydro:s:yd mch leicht ablast. t1berdiee ist das Calcium weniger feuergefli.hrlich und IUt 
sich feiner verteilen. (D. B. P. 211 799.) 

Um das Handelsterpentinol von dam unangenebmen Geruch zu befreien, schiittelt 
man ee nach A. P. 896 008 mit Holzgeist oder 95proz. Athrlalkohol bei Gegenwart von Gasolin 
oder sehr hoch siedenden Kohlenwasserstoffen. Es bilden Slch nach lingerem Stehen 2 Schichten, 
deren obere aus Terpentinol und wenig Alkohol abgeschieden und durch fraktionierte Destillation 
gereinigt wird. Die untere Schicht wird ebenfaJIs destilliert, Alkohol und Gasolin werden wieder ge
wonnenunddieVerunreinigungenzurHerstellungeinesDenaturierungsmittelsfiirSpiritusverwendet. 

Nach D. B. P. 289 M6 reini~ man rohes Kienol oder TerpentinOl durch 3-4atiindiges Erhitzen 
mit 0,76% fliissigem AmmoDlak vom spez. Oewicht 0,910 oder mit 1 % gasformigem Ammoniak 
unter 3 Atm. Druck auf 140--160°. Manche Ole werden schon am RiickfIuBkiihler durch lingeres 
Kochen mit Ammoniak in derselben Weise geniigend rein. Die Verunreinigungen werden bei 
diesem Verfahren in nichtfliichtige Verbindungen iibergefiihrt und konnen da.nn von dem un
verii.nderten Pinen durch Destillation getrennt werden. Nach Zusab D. B. P. 26a 241 vollzieht 
man die Reinigung des rohen KienOles mit Ammoniak unter Druck bei Gegenwart von Cyaniden 
(z. B. Cyankalium), die man dem Ammoniak in der ;Menge von 1/.-1% zusetzt. 

73. Terpentinolersatz allgemeine 
tlber Terpentinolersatz siehe den Aufsatz von ltL Bottler in Chem. IIld. 1918, 622 und Kun.t

.toU. 1912, 26, vgI. auch Farbenztg. 20, 716. 
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Das Terpentinol Uild seine Ersatzstoffe (Napbtbadestillate, raffinierte KienOle, Holz
terpentinOle, Harzole, Benzolhomologe, aucb MineralOle) bespricbt St. Ljubowskl in Selfens.
Ztg. 41, 984, 968, 977, 994 u. 1018, besonders yom Standpunkt der Bewertung, Untersucbung und 
Priifung der Produkte. 

tJber Terpentinolersa.tzstoffe und ihre Herstellung aus Kienolen, femer aus den bei mitt
leren Temperaturen siedenden Harzdestillaten und scblieLUicb aus Erd 0 ldestillations
produkten siebe das Referat iiber eine Arbeit von HUdebrand in KunststoHe 1912, 412. 

tJber Sangajol als Terpentinolersatz siebe M. Bottler in Techn. Mitt. f. Mal. 28, 58 u. 69. 
Unter Sangajol verstebt man Erdolkoblenwasserstoffe javaniscben Ursprungs, Pseudosangajole 
sind na.cb einer Notiz in Selfens.-Zf;g. 1920, 491 Kienole. 

TerpentinOl und TerpentinOlersatz beschreiben femer P. Hohle in Farbenztg. 1910 ab S. 1643 
und 1911, 400 und Lfidecke in Selfens.-Ztg. 1921, 507. 

In iibersicbtlicber Tabellenform publiziert R. Peters in Pharm. Zentrh. 1912, 331 die Ver
Buchsergebnisse iiber 19 verscbiedene Terpentin- und Terpentinolsorten und ihre Ersatzprodukte. 

Das besondere Kennzeicben des E r sat z - T e r pen tin 0 Ie B ist auLler dem etwas anderen 
Geruch vomebmlich Beine Eigenschaft, sicb beim Aufstreichen der mit ibm angesetzten Lacke, ohne 
oxydierend zu wirken, einfach zu verfJiichtigen. Dieses Verdiinnungsmittel wirkt daher auch beim 
Erhirten der La.ckschichten nicht mit. Dem echten TerpentinOl am nii.chsten kommt stete das 
KienOl, das jedoch nur in gereinigtem Zustande verwendet werden kann, da sein durcbdringender 
Geruch seine allgemeine Verwendung ausscblieflt. Anschlieflend sind Terpentinersatzprodukte 
noch in den bei mittleren Temperaturen siedenden Harzdestillaten, im Harzspiritus oder Pinolin, 
kurz in Korpern zu suchen, die stete nocb wechselnde Mengen von ungesattigten Kohlenwasser
stoffen der Terpenreihe enthalten. Aus diesem Grunde sind die TerpentinOlersatzstoffe aus Erd
Oldestillaten wesentlich geringwertiger. (Blldebrand, Selfens.-Ztg. 1920, 9, 33, 59.) 

Nacb L. E. And6s, Chem. Rev. 1909, 248 mufl ein Terpentinolersatzmittel niedriges 
spez. Gewicht und die groflte LOsungsfiihigkeit bzw. Vermischbarkeit mit Harzen und Olen be
sitzen. Es mufl farblos und scheinfrei s~in und mufl sich in angemessener Zeit bei gewohnlicher 
und erhohter Temperatur ohne HinterlaSBung eines Riickstandes schnell verfliichtigen, es darf 
keinen unangenebmen-Geruch besitzen und sein Flammpunkt mufl iiber 21° liegen. 

Wihrend des Krieges muflte man das zur La.ckbereitung ideale Terpentinol, ebenso wie 
das ebenfalls aus dem Auslande st&mmende Kienol durch Paraffin- und BenzolkohlenwaSBer
stoffe ersetzen, von denen Xylol und Solventnaphtha in so reichlicher Menge vorhanden 
waren, daJ3 sie ffir technische Zwecke freigegeben werden konnten. Beide Losungsmittel 100en 
gut, verdunsten normal und zeigen wenig storenden Geruch. 

Wenig geeignet ist das aus dem Braunkohlenteer gewonnene schwerfliichtige Solarol, da es 
geringes Trockenvermogen besitzt. Viel verwendet wurden auch die Erdolfraktionen, Gas
ather, Benzin und PutzOl, die man zur Desodorierung nach Zusatz eines terpenhaltigen fliichtigen 
Oles erwirmte und mit 35griidiger Natronlauge behandeltc. Auch durch Behandlung mit ChIor
kalk, Salzsaure und Kalk oder durch Vermisehen von Terpentinoi und Erdol mit Tetrachlorkohlen
stoff bis zum spez. Gewicht 0,860 erhiilt man ein geruchloses und im letzteren Falle auch von dem 
blauen ErdOlton befreites Produkt. 

Ein sehr wertvolles Terpentinolersatzmittel wire das Kiefernadelol sogar in geringeren 
Sorten, wenn es billiger zu haben wire. 

Ane Ersatzmittel haben, wie erwillint, abgesehen von ihrem Geruch und der weniger raschen 
Verfliichtigung den Nachteil, dafl sie nicht, wie das echte TerpentinOl, Sauerstoffiibertriger sind, 
sondern nur verdiinnend wirken. Deshalb eignen sie sich nicht zur Lackfabrikation; ihre 
Verwendung sollte auf Maschinenputzole und Verdiinnung billiger Anstrichmittel beschrinkt 
bleiben. Kein Terpentinolersatzmittel aufler dem Kienol erreicht dessen Verdunstungsgeschwindig
keit. Am niichsten kommt ibm nur das Benzin yom Siedepunkt 160--170°, das dementsprechend 
auch in Zukunft das immer teurer werdende TerpentinOl in Kompositionen ersetzen wird, um so 
mehr, als die Oxydationskraft des TerpentinOls und die durch die Oxydation bewirkte WaSBer
abscheidung bis zu einem gewissen Grade auch yom Benzin iibernommen werden kann, dessen 
freiwillige Sauerstoffaufnahme bisher noch viel zu wenig beachtet worde. (Farbe und Lack 1919, 
181, 148 u. 177.) 

. Die Frage des TerpentinOlersa.tzes ist jedenfalls noch nicht gelOst und alle Benzin- und Benzol
!Wschungen, auch die hydrierten Naphthaline sind nur Verdiinnungs- bzw. Losungsmittel, die 
In Einzelfii.llen Wert besitzen konnen, jedoch als Universalmittel nicht zu gebrauchen sind. (A. 
Herbig, Chem.-Ztg. Rep. 1911, 416.) Irnmerhin sind diese Produkte, besonders wenn man ihren 
urspriinglichen Geruch durch FichtennadelOl verdeckt, zur Herstellung billiger Harz- oder Asphalt
lacke, BohnermaSBen usw. sehr geeignet. 
. - AlB Parfiimiermittel ffir TerpentinOlersatzprodUkte kommen nach Farbe und Lack 1911a, 
262 in erster Linie Safrol, Terpineol und NiobeOl (Benzolsiuremethylester) in Betracht. 

Leicht zu erkennen sind unter den Ersatzmitteln KienOl, Perchlorithylen oder Dapolin, 
wahrend besonders geringe Mengen von Benzin, Benzol, Harzessenz, Tetrachlorkohlenstoff und 
sog. regeneriertem Terpentinol nur schwer festgestellt werden konnen. (I. MarcuI.on, Chem. Ztg. 
1oo9, 966, 978 u. 986.) 
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Zur Unt~cheid~ von Leuchterdol und sog. Laokbenzin (TerpentinOlersatz) mischt 
man das 01 IWt der drelfachen Menge 96 proz. AIkohoIs und erhii.lt so mit Lackbenzin eine klare 
LOsung, mit LeuchtOl jedoch eine triibe Fliissigkeit, die beim Stehen betrachtliche Olmengen aus
scheidet. Uber die weiteren Unterscheidungsmerkmale siehe Holde, Chem.-Ztg. 87, 610. 

74. SpezieUe Terpentinolersatzprodukte. 

Kiinstliches TerpentinOl wird nach Andes, Farbenztg. 1907, 277, aus Kolophoni um 
und so viel hellem Ha.rzol hergestellt, daJ3 die Konsistenz des TerpentinoIs erreicht wird. Man 
filtriert und vermischt mit atherischen Olen und etwas natiirlichem Terpentin. V gl. Farbe und 
Lack 1912, 826. 

Zur Verbesserung der Eigenschaften des gewohnlichen aIs TerpentinoIsurrogat verwendeten 
Pinolins behandelt man es nach Boleg zuerst mit direktem Wasserdampf, dann mit 3proz. 
Natronlauge, liiJ3t absetzen, trennt das 01 ab, wiischt es mit lauwarmem Wasser, vermischt mit 
2% SchwefeIsaure, scheidet das 01 abermals ab, wiischt nach Zusatz von 2% Natronlauge unter 
Dampfeinleitung bis zur volligen Neutralisation und rektifiziert das 01 schlieJ3lich unter Zusatz 
von 3-5% Kalkwasser im Vakuum. (0. F. Schoeneberg, SeHens.-Ztg. 1907, Nr. 80.) 

Zur Herstellung eines terpentinolartigen Harzdestillationsproduktes lOst man in KienOl 1 % 
Essig- oder Harzsaure und verharzt das Gemenge durch Einpressen von feuchtem Ozon unter 
einem Druck von 5 Atmosphii.ren. Durch Destillation des Produktes iiber 1/,% gebranntem Kalk 
mit direktem Dampf soll man nach D. R. P. 202204 ein dem FichtenharzterpentinOl vollig glei
chendes Produkt erhalten. Nach dem Zusatzpatent bewirkt man die Verharzung des mit Sii.ure 
versetzten Kienoles _ mit Ozon in dampffOrmigem Zustande ohne Anwendung von Druck. 
(D. R. P. 218887.) 

Unter dem Namen "Terpin - Isol" ist ein wasserlosliohes Terpentin im Handel, das 
nach SeHens.-Ztg. 1918, 816 aus einem Gemenge von verseiftem sulfoniertem RicinusOl, Ter
pentinOl und Wasser besteht. Es dient ebensowohl als Reinigungs- und Entfettungsmittel wie 
auch aIs Terpentinersatzmittel in der chemischen Wiischerei [466]. 

tJber ein Verfabren der Herstellung eines Terpentinolersatzes aus den Harzriickstanden 
der Terpentinoldestillation berichtet G. Roos in Chern. Revue 1908, 82 •. 

tTher regeneriertes Terpentinol, das man als Nebenprodukt der synthetischen Campher
herstellung aus amerikanischem TerpentinOl gewinnt, siehe I. Marcusson, Referat in Kunststoffe 
1912, 80. 

Unter den Terpentinolersatzmitteln aus den unter dem Namen White spirit bekannten Erd
Oldestillationsprodukten ist ein Praparat mit der Dichte 0,782, das bei der Destillation nur 12% 
Riicksta.nd hinterliiJ3t, und dessen Haupttnenge (75%) zwischen 150-170° iibergeht, das ge
eignetste Produkt. TerpentinOl selbst destilliert zwischen 150° und 170° zu 93-49% iiber, so 
daJ3 auch diese White spirits keine eigentlichen Ersatzmittel sind, sondern besser nur zum Ver
schneiden des TerpentinoIs bei der Lackherstellung herangezogen werden. (Ch. Collignler, Zentr. B1. 
1920, II, 268.) 

Auch Schwerbenzine vom spez. Gewicht 0,750-0,790 mit einem Entflammungspunkt 
von 21 ° die bei 130-145° zu sieden beginnen und bei 200-210° vollig iiberdestillieren, wurden 
wahrend des Krieges zugewiesen. Aile anderen Stoffe (AIkohole, Ketone, Chlorhydrine, andere 
Halogenkohlenwasserstoffe und Ester) wurden von den Kriegsverhaltnissen kaum beriihrt, kommen 
aber auch fiir den Massenverbrauch kaum in Frage. (F. Frank und E. Marckwald, Farbenztg. 19, 
2661.) Vgl. O. F. Schoeneberg, Selfens.-Ztg. 1907, Nr. 80-86. 

Nach E. P. 12249/1886 geben die bei der Destillation von Erdol, Teerol u. dgl. erhaltenen 
Fraktionen vom spez. Gewicht 0,73-0,84 in passender Mischung einen verwendbaren Terpentin
Olersatz. 

Nach D. R. P. 68986 mischt man zur Herstellung eines Terpentinolersatzes 2 Tl. Petro
leum und 1 Tl. atherisches Campherol und filtriert. 

Andere Terpentinolersatzmittelstellt man nach Farbe und Lack 1912, 196 z. B. her aus 
50 Tl. rektifizierter Harzessenz, 150 Tl. Solventnaphtha, 100 Tl. Petroleum und 1 Tl. CitronellaOl, 
oder man mischt 50 Tl. TerpentinOl mit 150 Tl. Schwer benzin, 50 Tl. Petroleum und 1 Tl. Terpineol. 
Zwei weitere Vorschriften finden sich im Original. Aile diese TerpentinOlersatzmittel sind jedoch 
nur begrenzt verwendbar, da Lacke, die reich an Bleiseifen sind, mit diesen Ersatzstoffen stets 
Ausscheidungen bilden, und zwar in um so hoherem MaJ3e, aIs der TerpentinOlersatz arm an cy
clischen Kohlenwasserstoffen ist. 

Ein sog. synthetisches TerpentinOl, das unter dem Namen "Tere bin to" bekannt ist, ist ein 
Gemisch von vorwiegend schmierolfreiem MineralOl mit terpentinartigen Kohlenwasserstoffen. 
(Pharm. Ztg. 1912, 636.) 

Nach E. P. 19927/f911 erhalt man ein Terpentinolersatzmittel in der Weise, daJ3 man ge
wohnliches Petroleum bei Zimmertemperatur mit einer gesatti~n Losung von Wei n s te in 
oder Citronensauresa.lzen und mit Salzsaure oder Athylchlorui verriihrt. Das so vorbehan
elte Erdol wird abgeschieden, mit Methylalkohol verdiinnt und bei 40-70° mit Naphthalin und 

_ Wacholder- oder EucalyptusOl versetzt. Nach dem Abkiihlen kann man auch noch Kerosen und 
Benzol zusetzen. 
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Zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen und sauerstoffualtigen Kohlenstoffverbindungen 
die an Stelle von Terpentinol verwendet werden konnen, erhitzt man chlorierte ErdOlkohlen
wasserstoffe mit verdiinnten Laugen oder Sodal6sung unter hohem Druck und erhii.lt so bei volliger 
Umsetzung des Chlors neben jenem oligen Anteil noch einen wiisserigen Teil, aus dem man phenol
artige sowie siurea.rtige Rea.ktionsprodukte gewinnen kann. (D. R. P. 309281 und 809282.) 

76. Kolophonium, allgemein, Ersatz. 

Eine eingehende Arbeit iiber daB Kolophonium veroffentlichte W. Fabrlon in Zeitscbr. f. 
aogew. Chem. 1901, 1196 u. 1121. 

Zur Kenntnis des amerikanischen Kolophoniums publiziert P. Levy einen Beitrag in Zeitschr. 
I. aogew. Chem. 1906, 1739. 

Die Verwendungsarten des Kolophoniums auf Grund seiner Klebrigkeit zur Herstellung 
von Fliegen-, Raupen-, Manse- und Rattenleim, auch von Riemen-Adhisionsapparaten schildert 
F. Klrchdorfer in Farbeoztg. 1921, 8129. 

Ober kolloidales Harz s. W. PoJimaoo, Chem. Zig. 1920, 978. 
Der Destillationsriickstand bei der Gewinnung der verschiedenen TerpentinOle aus den Roh

harzen ist daB Kolophoni um. Es bildet eine glasglinzende, geruch- und geschmacklose Masse, 
seine Farbe wechselt je na.ch Abstammung von hellgelb bis schwarzbraun; in Pulverform ist es 
weill. Der Schmelzpunkt des Rohkolophoniums liegt bei 120°; lOslich ist es in Alkohol, Ather, 
in vielen Olen, teilweise in Erdol. Es ka.nn mit Wa.chsen und fetten Olen zusammengeschmolzen 
werden und liefert mit Alka.lien Harzseifen. Die friihere Annahme, dall das Klarwerden des Kolo
phoniums beim Kochen auf der Oberfiihrung der in ihm entha.ltenen krystallisierten Abietin
s i ure in das amorphe Anhydrid beruht, und dall dieses hypothetische amorphe Anhydrid der 
Abietinsiure den Hauptbestandteil des amerikanischen Kolophoniums bildet, ist unrichtig und 
durch neuere Untersuchungen einwandfrei wiederlegt. 

Feststehend ist jedoch, dall man das Harz in vofistindig klarer Form in der Weise gewinnen 
kann, wenn man Fichtenharz durch Erhitzen yom Wasser und Terpentinol befreit und die Masse 
bis zu ihrer Klii.rung geschmolzen erhii.lt. Man erhilt so, wenn man Dauer und Stii.rke des Erhitzens 
genau regelt, hellgelbe, vollstindig durchsichtige Stiicke, die vollig glasarig ausseh (H. Amsel, 
Zeltscbr. I. aorew. Chem. 1898, 429.) 

Harz und Krystalle existieren jedenfalls von Anfang an nebeneinander im Kolophonium, 
das aul3erdem geringe Mengen iso- und polymer verwandelter Siuren der Abietinsiure, Bitter
stoffe, Prokatechusiure und mineralische Bestandteile enthii.lt. 1m franzOsischen Kolophonium 
wurde spiter die der Abietinsil.ure isomere Pimarsiure entdeckt. Diese beiden Sauren, Abietin
siure und Pimarsi.i.ure unterscheiden sich durch Krystallform und Schmelzpunkt, der ffir Abietin
saure 1620 C, ffir Pimarsil.ure 1480 ist. Sie drehen polarisiertes Licht verschieden stark nach links 
~d bilden chemisch verschiedene Verbindungen mit Ammoniak. Chemisch sind sie a.ls Oxy
cymole C1oliuO anzusehen. 

Beide Siuren zersetzen sich beim Schmelzen unter Abgabe von Kohlendioxyd und brenn
baren Gasen; mit Zucker und Schwefelsi.i.ure geben sie schone rote Fii.rbungen. Ebenso reagieren 
sie, nach der LlebermaoDSchen Rea.ktion (Essigsi.i.urea.nhydrid und Schwefelsi.i.ure) behandelt, 
unter Violettfii.rbung. Diese Farbrea.ktion dient zur qualitativen Analyse gegeniiber TerpentinOl, 
das keine Fii.rbung mit der Liebermannprobe gibt. Pimarsiure wird durch Phenol und konzen
trierte Salzsi.i.ure schon griin gefii.rbt, wi.i.hrend Abietinsi.i.ure diese Fii.rbung nur unvollkommen gibt. 

Das Kolophonium ist in gewissem Sinne vergleichbar mit der Starke in ihrem Abbau 
zu Dextrin, Zucker, Kohlensi.i.ure und Alkohol, in dem Sinne als es keine sog. indifferente Harz
Grundsubstanz, sondern eine charakteristische Harzsiure yom Schmelzpunkt 74--75° enthii.lt, 
die durch Behandeln mit schwachen Alkalien in der Kii.lte, Fii.llen mit Soda und Auswaschen 
in eine schwer losliche Harzsi.i.ure iibergeht, die ihrer Rea.ktionsfi.i.higkeit Wasser gegeniiber An
lall zur J3ildung von einer Reihe von Substanzen gibt, die zum Teil schon im Kolophonium vor
gebildet sind. Diese Substanzreihe zeigt fortschreitend zunehmende WasserlOslichkeit, wodurch 
das Kolophonium in LOsung geht und zugleich einen Abbau seines komplizierten Molekilles er
fi.i.hrt. In einer weiteren Arbeit bespricht derselbe Verfasser die Bedeutung der Kalksalze ffir 
d~e Harze und speziell ffir daB Kolophonium, das sich schon mit schwachen Alkalien unter Bildung 
emer Harzsi.i.ureverindert, die bei Verwendung von hartem Leitungswasser, ihnlich wie der Zucker 
es tut, mit Kalk eine Verbindung, die jedoch schwer 100lich ist, liefert. (L. Paul, Chem. Rev. 21, 
6, 88, 68, 78, 167, 187.) 

Als Ersatz ffir Kolophoni um in den verschiedenen Verwendungsarten dienen Brauerpech, 
Celluloseablaugenharz, Cumaron-, Formaldehyd-, Kautschuk-, Pflanzen-, Gummiharze, Teer
pech, Goudron, Kunstasphalt und weiter die verschiedenen Peche und Harze der ErdOl-, Fett-, 
S~hiefer- und Kohlendestillation. Die einzelnen Verwendungsmoglichkeiten dieser Stoffe ffir be
stlmmte Zwecke bespricht O. Prager in Selleos.-Ztg. 1917, 942, 960 und 978 •. 

. Zur Bereitung eines Kolophoniumersatzes ferner zur Gewi:nn~ antisept~<?h und konser
vlerend wirkender hart und rasch trocknender La.cke und Farbbmdemlttel destilhert man z. B. 
1000 Tl. Nadelhoizteer (Kien teer) mit iiberhitztem Wasserdarupf bei 1~0-1600 .. b~ ~ine . Ole 
mehr iibergehen und hii.rtet nach so bewirkter Entfernung von 200 Tl. emes terpentmolha.lttgen 
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Deetillates die 700 kg verbliebenen ziLben Riickstandes mit 6% Kalkhydrat bei 160-200°. Die 
LOsung der Masse in einem Lacklasungsmittel lli:Ifert brauna Lacke, die nicht kleben unci raach 
und gli.nzend auftrocknen. (D. B. P. 810 866.) 

76. ExtraJdioDBkoiophonium. - Beinigong, Bieiehung, Verwendung. 

'Ober Holzextraktion, Gewinnung von Holzterpentin, Tallol, SulfitharB usw. siehe Bd. n. [lliL) 
Die Gewinnung der bei der Behandlung von HolZBtoff mit Alkalien gelasten Harzstoffe 

durch li.ogeres Stehen1assen der Har~asungen vor oder nach Entfernung der Cellulose, wodurch 
die HarZBtoffe nieder~~ werden und dann nacho irgendeiner bekannten Methode zur Ab
Bcheidung gelangen, 1St in D. B. P. 284 228 beschrieben. 

'Ober die HarBquellen in Mitteleuropa, die Gewinnung des Fichtenscharrharzes, des Kolo
phoniums aus WurBelstockholz und Holzabfii.Ilen durOO Extraktion siebe die Augaben von 
G. Auierwell in Chem-Zig. 1817, 288 und die zum Teil gegenteiligen Anschauungen auCh, was die 
weitaU88cha.uenden Pli.ne Besemfelders betrifft (ebd. 1818, 887) von Co D. Schwalbe ebd. 1817, 267 •. 
Schwalbe befiirwortet die billigere Nutzung des HarzinhaJtes von HoIzabfii.Ilen unter gleich
Beitiger Herstellung von Zellstoff, da die Extraktionsa.nlagen in Hinblick auf den verbleibenden 
HoIzriickstand, dm:. eine Verfra.chtung nicht vertriigt, im WaJde sell18t errichtet werden miiJ3ten. 

'Ober Gewinnung von Hanen aus den Riickstinden der Terpentindestillierung mit 
Verwendung von PetroleumkohIenwasserstoffen Bur Extraktion der hellfarbigen Kolophonium
harze siebe F. P. 4:68 881 und Zuats 17 410. 

Verfa.bren und VorriOOtung Bur Gewinnung von Kolophonium und Terpentinol aus rohem 
Terpentin durOO daa man unter Schiitteln Dampf durchbliist sind in .A. P. 1219888 bescbrieben. 

Zur Gewinnung der Extraktionsharze aus Fichtenharz wurde wii.brend des Krieges, und Bwar 
schon vor 1916 ausschlieBlich Benzol aJs LOsungsmittel verwa.ndt. (D. Salvaterra, Chem.-Ztg. 
1910, 104; vgl. ebd. B. Biirstenblnder.) 

Zur Gewinnung von Kolophonium aus FichteDScharrharz laugt man dieses mit kochendem, 
spritbaJtigem Benzol aus und treibt aus der LOs~ im Kolonnenapparat unter Vakuum- und 
Dampfarbeit daa Terpentinol ab; es werden 2-3,5% Terpentinol und 50-60% Kolophonium 
gewonnen. Letzteres liWt siOO auch durch Extraktion der WaJdwurzelsWcke entweder in der 
Weise gewinnen, daB man daa Terpentinol aus dem zerkleinerten HoIB vor der Extraktion mit 
Wa.sserdampf austreibt und daa Holz dann extrahiert, oder durOO direkte Extraktion mit Benzol 
oder TrichIorithylen. Na.ch dem ersteren Verfa.bren gibt die WeiBfohre 0,75-1,5%, die Schwarz
fohre 1,25-2,5% normaJes Terpentinol (Du. 0,879), daa rektifiziert ein klares Produkt (D. 0,861 
biB 0,867) liefert. Bei der folgenden Holzextraktion gewinnt man dann ein zibflUssiges Rohharz, 
aus dem, im Vakuum destilliert, springhartes Kolophonium resultiert. Die nach dem zweiten 
direkten ExtraktioDSverfa.bren aus den Wurzelstooken gewonnenen HarBprodukte sind jenen 
gleiOOwertig, die man durch Anzapfen der Biume gewinnt. (G. Auterwell, Chem.Ztg. 1918, 288; 
vgl. Chem.-Zig. 1917, 997.) 

Zur Extraktion von Rohharz aus wasserbaJtigen Rohstoffen verwendet man nach D. B. P. 
886164 Mischungen von KohIenwasserstoffen oder ihren Hslogenderivaten mit Amylalkohol, 
der gegeniiber dem AthylaJkohol den Vorteil besitzt, daB er bei Gegenwart von Wasser seine 
LOsefihigkeit beibebilt. 

'Ober Reinigung von Kolophonium siehe daa iltere Verfa.bren von Hunt und Pochin, 
daa in DlngL loum. 166, 79 ausfiihrlich bescbrieben ist. 

Zum Reinigen von Harz lOst man es nach A. P. 984267 heiB in BenBin auf und kiihIt ab, 
indem man kaJtes Wasser hinzusetzt, so daB sich die teerigen Substa.nzen leicht absetzen. 

Zur Reinigung von Harz lOst man daa Rohprodukt nach D. B. P. 216 707 in 4 TI. Pe
troleum und schiittelt diese LOsung mit 66-80proz. 8chwefelsiure. Wenn die gewiinschte 
Aufhell~ erreicht ist, dekantiert man, wiischt die Harzlasung mit Wasser und vertreibt das 
LOsungsIDlttel. Die geringwertigen auf der mit Wasser behandelten Siurelasung in Kuchenform 
schwimmenden Harze konnen durch AuflOsen-in T~tinol direkt oder na.ch Fii.Ilun~ mit Wasser 
aJs bienenwa.chsartige, weiche Masse in diesem gerelnigten Zustande mit Terpentinol weiter ver-
8l'beitet werden. 

Zur unmittelbaren Reindarstellung der in Rohharzen entbaJtenen fasten und oligen Produkte 
entfernt man zuerst mittels iiberhitzten Dam~:. B. von 1800 oder durch Destillation im Vakuum 
daa 01 und entziebt dem Riickstand mit be ten Lasungsmitteln terpen tinolfreies Kolo
phonium, daa auf diese Weise ohne weitere Trennungsoperation rein erhalten werden kann, 
ebenso wie die sonst notige Trennung des Terpentinols von den fliichtigen LOsungsmitteln entfii.Ilt. 
(D. B. P. 801 "2.) 

Zum Entfirben von Kolophonium bebandelt man es nach D. B. P. 142469 mit ge
ringen Alkalimengen unter Druck bei Temperaturen unter 2000 unci zerlegt die gebildete Han
seife durch Wasser oder Dampf, wobei sich die Farbstoffe des Harzes in der entstandenen Lauge 
Jasen unci entfernt werden. Nach dem Zusatzpatent zerlegt man die aus dem geschmolzenen 
Harz mittels wiisseriger Alkalilasungen erbaJtene Harzseife statt durch Wasser oder Dampf mittels 
Kohlensiure. (D. B. P. 161019.) 
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Oder man leitet in die erkaltete heiB bereitete Uisung von 5 Tl. Rohharz und 1 Tl. kohlen
saurem Natron oder Kali in 25 Tl. Wasser sch wefligsaures Gas ein, wiischt den gebildeten 
weiBen, kii.seartigen Niederschlag mit Wasser aus und trocknet ihn an der Luft; die LOsung dieses 
farblosen Harzniederschla.ges in Alkohol usw; liefert farblose Firnisse. (Dingl • .Joum.142, 169.) 

trber das Bleichen von Harz durch Bestrahlung mit chemisch wirksamem Licht siehe 
A. P. 989 'iSS. 

Zur Herstellung eines 1i.1s antiseptischer Anstrich, Deck- und Bindemittel, Klebstoff usw. 
geeigneten Priparates verschmilzt man 5 Tl. Fichtenharz oder Kolophoni um mit etwa 12,5 Tl. 
Borax unter Zusatz von etwas Wasser und liBt aJlmihlich erka.lten. Das wasserlosliche Produkt 
eignet sich auch a.ls Klirmittel, zur Leimkonservierung und -entka.lkung, als Beize in der Fiirberei 
und Weberei, a.ls 8chlichtmittel, zur Papierleimung, a.ls LOtfluBmittel, zur Bausteinimpri:i.gnierung 
und zur Eierkonservierung. (D. B. P. 9804'i.) 

'Ober die weiteren Verwendungsmoglichkeiten des Kolophoniums siehe den folgenden Ab
schnitt. 

77. Kolophoniumdestillation. Harzol· und Nebenprodukte. 
trber destilliertes Kolophonium siehe L. Gersticker, Farbenztg. 1920, 11 'i0. 
Die trockene Destillation des Kolophoniums ist seit den dreiBiger Jahren vorigen Jahr

hunderts bekannt. Bald machte man die Beobachtung, daB unter bestimmten Bedingungen bei 
gleicher Temperatur aus gleichem Handelskolophonium verschiedene Prozentsitze an gasformigen 
und sauren, kondensierbaren Besta.ndteilen und Riickstinden erhalten werden. Einen weiteren 
Fortschritt bedeutete die WahrIlehmung, daB die Hohe der Destillationstemperatur von groBer 
Bedeutung auf die Beschaffenheit der Kondensate sei. 

Beim Erhitzen in geschlossenem Kessel schmilzt das Kolophonium zu einer oligen Fliissigkeit, 
die sich bei steigender Temperatur in schwer kondensierba.re Ole (HarzOle), brennbare Gase und 
Wasserdimpfe zersetzt, a.ls Riicksta.nd bleibt schwarzbrauner Teer und Pech. 

Die einzelnen Fraktionen der Kolophoniumdestillation sind: 
bis 3000 C 6- 8% Harzessenz (Pinolin, Harzspiritus, Harzgeist). Inbegriffen 2,5% Vor

lauf (Sauerwasser, Essigsiure); 
iiber 3600 C 80-85% HarzOle 

1. 50-55% "BlondOl", 
2. 20-25% "BlauOl", 
3. 5-10% "GrOOOl"; 

2- 3% Kohle 
4:-12% Gase und Pech. 

Die Beschaffenheit dieser HarzOle hingt wesentlich von der Leitung der Destillation, be
sonders von Temperatur und Dauer abo trber die nihere Ausfiihrung derselben, ob bei Atmospharen
druck oder mit Luftverdiinnung, mit direkter oder indirekter Dampf- oder kombiniert Feuer
Dampfbeizung gearbeitet werden solI, gehen di~ Ansichten der Praktiker auseina.nder. Da die 
stark sa.ure Beschaffenheit des verarbeiteten Kolophoniums bei der Destillation sich auf die 
erhaltenen HarzOle iibertriigt und eine neuerliche Rektifikation der Destillate erfordert, versuchte 
man den 8iuregehalt schon bei der ersten Destillation (des Kolophoniums) durch Bindung an 
Basen zu verringern. Zusitze von Kalkmilch sind technisch unzweckmii.Big, wii.hrend eine Zu
gabe von Zinkstaub in einer Menge von 10% des Kolophoniumgewichts wesentlich sii.urefreiere 
Harzole ohne Verinderung ihrer Eigenschaften ergibt. Die so destillierten HarzOle stellen ein 
Gemisch mehrerer Fraktionen dar, deren Trennung, Reinigung und Desodorierung durch Be
handeln mit Sii.uren, Salzlosungen, Laugen, Bleioxyden oder durch wiederholte fraktionierende 
Destillation im Vakuum erfolgt. 

Die ungereinigten Harzole sind diinnfliissig bis sirupartig dicke, meist triibe Fliissigkeiten 
Von unangenehmem, harzartigem Geruch und bliulicher Fluoreszenz (Blauole). Sie sind unlos
lich in Wasser, 100lich in 90proz. AIkohol, reagieren meist sauer und verbinden sich mit Basen. 
Destilliert man Harzole, so erhilt man bei etwa 1100 ein farbloses fliichtiges Ol (Harznaphtha), 
bei 2400 geht da.s ebenfalls farblose Retinol (Harztran) iiber und bei 3250 das Resisterin, 
das weiBe, wasserunlOsliche Krystallplii.ttchen bildet und ebenso wie die beiden vorhergehenden 
Fraktionen in AIkohol, A.ther und ii.thertischen Olen leicht 100lich ist. Unter Dr u c k destilliert 
geben HarzOle unter teilweiser Verkohlung Cymole und deren Derivate, Phenanthren und Methyl
phenanthren. AIle rei n e n HarzOle haben sehr geringes Sauerstoffabsorptionsvermogen, trocknen 
deshalb an der Luft, selbst in diinnen Schichten, erst nach Tagen und Wochen. 

Ala Nebenprodukte der trockenen Destillation des Kolophoniums entstehen ~auer
wasser, Harzessenz (Pinolin), fliissiger Teer und feste, pechartige Riickstinde. Die Ver-
wertung dieser Abfallprodukte ist wirtschaftlich wie technisch von groBter Bedeutung. . 

Das Sauerwasser besteht aus einer verdiinnten LOsung von Essigsii.ure, die durch Neutrali
sieren mit Kalk oder Eisenoxyd auf Acetate verarbeitet wird. Ersteres geht in die Essigsii.ure-
fabriken; essigsaures Eisen dient zur Schwarzfarbung von Leder. . . . 

Wegen der leichten Brennbarkeit der Harzessenz, deren Flammpunkt sehr ruedrlg hegt, 
ist die Sammlung dieses Nebenprodukts schon aus Betriebssicherheits~OOden geboten .. Z~ Ab
sitzenlassen des Wassers liBt man die Essenz in Biitten stehen; hierauf folgt fraktlOruer~nde 
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Destillation, tails iiber ungelaschtem Kalk und Soda, teils iiber Schwefelsaure und Kaliwnchlorid, 
die Ole von verschiedenem Aussehen, Fliissigkeitsgrad und gemildertem Geruch ergibt. Das 
rektifizierte Pinolin bedarf zur weiteren Reinigung und Geruchsverbesserung noch einer Waschung 
mit 40 grid. Natronlauge bei 80--100° C, dann mit Schwefelsaure von 66° Be bei 15-45° und zu
letzt mit lauwarmem Wasser. Nach 2-3maliger Wiederholung dieses Auswaschens resultiert 
vollig wasserhelles Pinolin vom spez. Gewicht 0,865; sein nicht unangenehmer aromatischer 
Geruch kann weiter durch Zusatz echten Terpentinols verbessert werden. Die so gereinigte Harz
essenz ist dem HandelsterpentinOl vollig ii.hnlich und kann ohne Bedenken an Stelle des echten 
Terpentinols verwendet werden. 

Dar in der Destillationsblase r;uriickbleibende Riickstand von Teer und Pooh ist je na.ch 
Reinheit und Fii.rbung des verarbeiteten Kolophoniums ein dunkelgefii.rbtes, weich bis festes, 
asphaltii.hnliches Produkt. 

Durch Destillation des sog. fliissigen (Sulfat-) Harzes unter Druck erhii.lt man, je na.ch 
der Konsistenz dar Destillate, na.ch evtI. Entfemung der leichtfliichtigen Anteile Schmier-, Brenn
oder LeuchtOle. (Norw. P. 81007 von 1918.) 

78. Einzelverlahren der Harzolgewinnung und -reinigung. 
Kiinkler, A., Harzol und Harzprodukte. Selbstverlag, Heidelberg-Rohrbach 1905. 
Vber die Gewi!IDung des HarzOles durch Destillation des Kolophoniums und seine Verwen

dung in der Industrie der Wagenfette und Buchdruckfarben, als Surrogat ffir LeinOl siehe C. 
Hiussermann, Wiirttembe~. Gewerbebl. 1879, 67 u. 66. 

Die rektifizierten HarzOle des Handels hei.Ben Codole. Sie sind hellgelb, mit ii.ul3erst schwacher 
blaulicher Fluoreszenz. 

Zur Gewinnung des Harzoles zersetzt man das Kolophoniwn, den harzartigen Riickstand 
der TerpentinOldestillation auf pyrogenem Wege in der Weise, daC man den Harzbalsam entweder 
auf freiem Feuer oder wie es jetzt fast ausschlieClich geschieht, mit gespanntem Wasserdampf 
destilliert. Man erhii.lt in letzterem FaIle in 15-30% Ausbeute ein diinnfliissiges HarzOl, und ein 
sehr helles Harz, das zur Gewinnung von Gas und Olen weiterdestilliert wird. Bei Verwendung 
iiberhitzten Wasserdampfes von 400° erhii.lt man bei etwa 130° 11-12% leichte Ole (D. 0,890) 
und von do. bei Steigerung der Temperatur von 10 zu 10° auf 350--360° neben 51/.% sii.urehaltigem 
Wasser, 5% Gas und 181/.% Pech, etwa 101/.% schwere Ole (D. 0,930 und 0,940), deren Menge 
sich steigem laCt, wenn man die Destillation bis zur Gewinnung von Koks weitertreibt: DiE' Ole 
werden dann rektifiziert, mit Sauren oder Laugen gewaschen und evtI. gebleicht und stellen dann 
Produkte mit der Dichte zwischen 0,890 und 0,990 dar, die stete iiber 2000 sieden, sich in Chloro
form und in Eisessig leicht lasen und die sich, wenn sie nicht absolut rein und neutral sind, an der 
Luft leicht, schneller als TerpentinOl oxydieren, besonders wenn geringe Mengen Harzsii.ure vor
handen sind, die man ihnen mit Natronlauge entziehen kann. Man unterscheidet Harzessenz 
oder Pinolin von Siedepunkt 108-150°, helle Ole von der Dichte 0,891-0,895, die in Mischung 
mit MineralOlen als SchmierOl dienen, ferner blaue dunkle Ole vom Siedepunkt gegen 300° und 
der Dichte 0,895-0,935 und schlieClich griine Ole von der Dichte iiber 0,935. Weitere Urnsetzungen 
dieser Ole, besonders mit Sauren, ihre Zerlegung, Nachweis und Bestimmung beschreiben L. Cle· 
ment und C. Riviere in Mat. grass. 1909, 1681, 1666 u. 1694. 

Apparate zur fraktionierten Destillation des rohen Fichtenharzes und weiter des aus 
ihm so gewonnenen Harzoles, das sich zusammensetzt aus 5% Sauerwasser und Pinolin, 11,2% 
leichtem blonden HarzOl vom spez. Gewicht 0,869, 52% schwerem blauen HarzOl vom spez. Ge
wicht 0,929, 10,2% griinem TranOl, spez. Gewicht 0,940, 16% Pech und 5,6% Gas sind in Chem. 
Apparatur 1, 118 beschrieben. . 

tJber Terpentinol-(Harzol)gewinnung durch fraktionierte Destillation der Coni
ferenharze, wn eie von den leichtfliissigen Anteilen zu befreien, dann durch Destillation im 
Kohlensaurestrom zur Befreiung von Wasser und Alkoholen, HarzOl usw. und schlieJJlich durch 
Destillation im Va k u urn, solange noch TerpentinOl (HarzOl) entweicht, siehe D. R. P. 89 940. 

Nach E. P. 18128/1910 gewinnt man das Harzol auch durch Destillation des Holzes harz
reicher Coniferen bei Gegenwart von Alkali und Wasser. Wenn das gesamte TerpentinOl iiber
gegangen ist, trocknet man die zuriickgebliebene Harzseife und destilliert sie. 

Zur Gewinnung von einheitlichem viscosem Harzol aus Harzen erhitzt man diese bis zwn 
Aufhoren der Blasenbildung mit siruposer dreibasischer Phosphorsaure auf 360°. Das Produkt 
riooht nur schwach, braucht nicht weiter gereinigt zu werden und siedet konstant bei 350°. Die 
Phosphorsaure laCt sich wieder verwenden. (D. R. P. 210830.) 

Na.ch D. R. P. 888036 behandelt man zur Herstellung von reinen Harzolen Harze oder un· 
reine Harzole unter ZUgbbe dreibasischer Phosphorsaure, jedoch in Gegenwart eines Los u n g s -
mi ttels, in gelinder Warme. 

Technische und Kalkulationsangaben aber K 0 p 0.1 0 1, insbesondere das neuseelandische Kauri· 
harzol, bringt Andes in Farbenztg. 1921, 92. 

Die Reinigung rohen HarzOles durch eine Art Cracke-ProzeC (Eintropfenlassen in eine gliihende 
mit Kupferdrehspanen oder BiIl18ljtein beschickte Retorte), ferner die Destillation des mit Alkali· 



Pflanzensekrete, Gewinnung, Verarbeitung. 91 

lauge vorbehandelten Harzoles und die Nachbehandlung des Produktes durch Schiitteln mit 
Salpetersii.ure sind in Dlngl. loom. 142, 297 beschrieben. 

Zur Gewinnung von reinem Harzol, das nicht den unangenehmen holzteerii.hnlichen Geruch 
zeigt, verseift man das in ihm enthaltene den Geruch bedingenqe Kolophonium mit Atznatron, 
entfernt aus der LOsung durch gelindes Erwii.rmen die leichtfliichtigen Bestandteile und oxydiert 
gleichzeitig durch Einblasen von Luft die die Fluoreszenz des HarzOles verursachenden Stoffe, 
siedet dann die Masse lii.ngere Zeit mit Wasser, salzt die Harzseife aus, wascht das rohe 01 mit 
Wasser und oxydiert es in flachen Schalen an der Luft. (W. Kelbe, Chem.Ind. 1879, 432.) 

Zur Reinigung von rohem Harzol destilliert man das Rohmaterial nach D. R. P. 26026 
im Vakuum, kocht das Destillat mit Natronlauge und leitet warme Luft ein. 

Zur Reinigung und Geruchlosmachung von Harzolen behandelt man das raffinierte Produkt 
einige Stunden bei 70-80°, dann bei Temperaturen iiber 100° mit Luft oder Ozon. Die Raffination 
selbst erfolgt mit Atzkalk oder Natronlauge oder mit konzentrierter oder rauchender Schwefelsii.ure 
oder mit oxydierenden Substanzen (Salpetersii.ure oder Superoxyde). Das Produkt eignet sich 
als SchmierOl, fiir die Wollschmii.lzOl- und Riechstoffabrikation und zur Darstellung pharma
zeutischer Prii.parate. (C. Liidecke, Selfens.-Ztg. 1910, 1377.) 

Das nach D. R. P. 163 446 geiibte Verfahren (vgl. auch D. R. P. 171379), ausgedehnt auf 
Birken- und Buchenholzte.-) lii.I3t sich auch auf Harzole anwenden, die ebenfalls bei 100° mit 
Luft oder Sauerstoff bis zur Loslichkeit des Riickstandes in verdiinnten Alkalilaugen behandelt, 
olige und wasserige Destillate liefern, die als Ersatzmittel fiir TerpentinOl und fiir andere tech
nische, auch medizinische Zwecke in Betracht kommen. Bei geniigend langer Luftbehandlung 
kann man auch feste verseifbare Korper gewinnen. (D. R. P. 176633.) 

Da die Harzseifen ihres unangenehmen Geruches wegen fiir manche gewerbliche Zwecke nicht 
verwendbar sind, verarbeitet man statt der HarzOle selbst ihre Sulfierungsprodukte, die man 
durch Behandlung der Ole mit Oleum bei 15° oder mit konzentrierter Schwefelsii.ure bei 100°, 
nach iiblicher Aufarbeitung mit Wasser und Kochsalzlosung und Abtrennung der Sulfone und 
Sulfonsii.uren durch Atherextraktion der Salze gewinnt. (D. R. P. 66860.) 

Zur Gewinnung zii.hfliissiger Harzole, fettartiger Korper und eines fiir Lackierzwecke gee" 
eigneten Peches destilliert man diinnes Harzol yom Siedepunkt 200° aufwii.rts unter RiickfluI3 
im Luftstrom der 10-25% hochiiberhitzten Wasserdampf enth(i.lt, evtl. bei Gegenwart eines 
Kata.lysators, bis das Harzol fest geworden ist. Die iibergehenden niederen Fraktionen gehen in 
den Betrieb zuriick, das erhaltene Pech wird durch Destillation mit iiberhitztem Wasserdampf 
allein in drei Produkte verschiedener Konsistenz zerlegt. (D. R. P. 386268.) 

79. Hartharze: Kopal. 
Deutschl. Kopal 1/2 1914 E.: 29126; A.: 3267 dz. 

Vber den Kaurikopal und seine Gewinnung in Neuseeland siehe F. Fritz, Chem. Rev. (Umschau 
1919, 127. 

Die Kopale und Kopallacke, die Eigenschaften der einzelnen Handelssorten und ihre Ver
wendbarkeit bespricht A. Zucker in Pharm. Ztg. 1898, 848; vgl. E. Stock, Farbe und Lack 1912, 14. 

Ober Naturharze, namentlich die Spritloslichkeit der verschiedenen Kopalsorten, siehe 
Simlon in Chem.-Ztg. 1923, 141. 

Als Ko pale bezeichnet man natiirliche, relativ harte, recent-fossile Harze von hohem Schmelz
punkt, deren hauptsii.chlichsten Vertreter nach Wiesner die siidafrikanischen (Sansibar, Mozam
bique, Madagaskar), die Manilaarten und die siidamerikanischen Kopale sind. 

Kaurikopal ist als fossiles, australisches Harz an Harte wesentlich jenen Kaurikopal
sorten iiberlegen, die aus der heutigen Kaurifichte auf iiblichem Wege durch Verwundung des 
Stammes, Sammeln und Trocknen des ausgeflossenen Harzes an der Sonne oder durch Erhitzen 
iiber Feuer (hellgelb bzw. dunkelrotlich) gewonnen werden. Die besten Sorten des Kaurikopals 
werden in der Lackfabrikation, die minderwertigen ebenso wie de rStaub bei der Linole um
fabrikation verwendet. (F. Fritz, Seilens.-Ztg. 41, 1197.) 

Dber die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Kopale, ebenso wie iiber ihre Ver
wendung berichtet Bottler in Chem. Rev. 1906 oder 1907, 1, 51 u. 71. Daselbst findet sich auch eine 
Harteskala der verschiedenen Handelskopale, beginnend mit dem Kopal von Sansibar und endi
gend mit dem weichen jungen Sierra-Leone- und dem Hymeaa-Kopal, ferner eine Loslichkeits
tabelle, aus der hervorgeht, da13 Sansibar-Kopal am schwersten, wei13er Angola-Kopal am leichte
sten lOslich ist. (Vgl. [133J.) Dber den fossilen Java-Kopal vgl. die Angaben von K. Dieterich in 
Helfenb. Ann. 1906, 83. 

Je nach ihrer ortlichen Herkunft (von der sie den Namen tragen) und pflanzlichen Zugehorig
keit schwanken Aussehen und Zusammensetzung der Kopale, ihre Farbe wechselt zwischen hell
gelb-griin-tiefbraun; sie sind von muscheligem Bruch, haben die Harte etwa 2, ihre Sii.urezahl 
ist die des Schellacks, ihr spez. Gewicht betragt 1,062-1,149. Die Kopale erweichen zwischen 
77-158° C, schmelzen bei 115-360° C. Harter Kopal schmilzt bei 340° und destilliert bei 360°, 
halbharter Kopal schmilzt bei 180° und destilliert bei 230°. 

Die harten Kopale sind in Ather, Alkohol, TerpentinOl usw. kaum, leichter in Terpineol und 
Epichlorhydrin lOslich, die weichen Kopale nahern sich in ihren Loslichkeitseigenschaften den 
Weichharzen. 
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Nach dam bloBen Schmelzen 100en mch die KopaJarten weder in der Wii.rme noch in der 
Ki.lte in Terpentinol auf, erst wenn sie durch hohere Temperatur eine gewisse Zersetzung erlitten 
haben, sind sie 10000ch, und zwar fand Violette, daB man auf mindestens 360° erhitzen mu.B, wo
bei der KopeJ etwa 26% an Gewicht verliert; ein dieser Temperatur unterworfener KopaJ ist 
Eur DarsteIfung eines schonen Firnisses am g:!fJ.etsten; iiber 360° erhitzt, werden die ltopaJe 
dunkler und 10000cher, liefern aber um so d er gefirbte Firnisse. (polyt. Zentr.-BL 1968, 
148 u. 408.) . 

Durch diesan Vorgang erhiiJt man sog. K 0 P a I k 0 lop h 0 ni urn, das, in Terpentinol gelOst 
und mit LeinOlfirnis gemischt, industriell au.Berordentlich vielseitig verwertet wird, da diesa 
Kopallacke &ehr feste, elastische glii.nzende trberziige geben. Ferner finden Kopale zur Her
ste1lung gewisser Druckfarben fiir Bronzedruck, Celluloid- und Tondruck, ala Firniszusatz und 
Zusatz zu lithographischen Kreiden und Tuschen Vetwendung. 

Die KopaJ1acke konnen jedoch auch direkt durch Aufl6sen des Harzes in den heiBen Fett
sauren trocknender Ole erhalten werden; die LOsungen sind dann mit beliebi~en Mengen von 
Terpentinol verdiinnbar. Charakteristisch fiir die Hartkopale ist ihre Unloshchkeit in Spi
ritus, wii.brend die weichen Harze mit Alkohol hii.ufig klebrige Lacke liefern. Ausfiihrliche An
gaben uber das LOsen der Kopale finden mch im Abschnitt "Lacke" [1881. 

Zum En trinden von Bernstein und Kopal behandelt man die.-ohen 'Stiicke na.ch D. B. P. 
M 404 einige Minuten in roter, rauchender Balpetersii.ure, nimmt me dann aus der Fliissigkeit 
heraus und lii..Bt sie trocknen, so daB sich die Stucke mit einer hellgelben Kruste iiberziehen. Dann 
legt man sie in eine 10proz. LOsung von Atzlauge oder Ammoniak, wii.scht den dunkelbraunen 
Bchlamm na.ch Entfernung der Lauge mit ka.ltem Wasser ab, behandelt evtl. zur volligen Raini
gung auch der Risse und Poren von dem dunklen braunen Bchlamm mit 1-5proz. schwefliger 
Sii.ure oder Essigsii.ure na.ch und wii.scht schlieJ3lich aus. 

Vorrichtung und Verfahren zur Reinigung von Kauri und anderen Gummiarten mittels 
des Bandstrahlgeblii.ses sind in D. R. P. 277 978 beschrieben. 

Zwei neue Verfahren, und zwar zur volligen Befreiung des Kaurikopals vom anhaftenden 
Schmutz und zur besseren Ausbringung des Oles, das in der den Kopal umgebenden Erde ent
halten ist, sind in Chem. Trade. lourn. 1918, 428 beschrieben. 

SO. Bernstein. 
Der aus fossilem Coniferenharz bestehende, hauptsii.chlich von der Ostseekiiste stammende 

Bernstein stellt vermutlich den stabilen Zustand her, den man aus den labilen Naturprodukten 
von Art der Ba.Isa.me und Harze durch Entziehung des kolloid gebundenen Wassers erhalten 
bnn. Erst diesa vollige Abwesenheit von Wasser verwandelt die Materie in den toten Zustand, 
dadurch, da.B eine weitere Umwandlung der Harze nicht mehr erfolgen kann. (L. Paul, Kollold-Z. 
1919, 96 H.) 

Dar Bernstein bildet kantige oder rundliche Stucke von durchscheinender gelbweiJ3er bis 
griiner Farbe mit muscheligem Bruch; sein spezifisches Gewicht ist 1,08, seine Hirte 2-3. Sain 
Bchmelzpunktliegt je na.ch Herkunft bei 340-387°, entziindet brennt er mit leuchtender Flamme. 
Bernstein wird von Alkohol, Ather, Chloroform, Bchwefelkohlenstoff zu 20-25%, von Methyalkohol 
zu 13%, von Benzol zu 9,8% gelost. Chemisch ist er ein Gemenge von etwa 28% alkoholloslicher 
freier Succinoabietinsii.ure, 2% ihres Borneolesters und 70% alkoholunlOsIichen Bernsteinsaureesters 
des Succinoresinol; letzteres enthiiJt bis zu 0,42% organisch gebundenen Schwefel. 

Zur Erhohung seiner LOslichkeit wird Bernstein ii.hnlich wie die Kopale geschmolzen, wobei 
das unangenehm stechend riechende griinliche Bernsteinol, Bernsteinsii.ure, Kohlensii.ure, Wasser 
usw. entweichen und ala Riickstand das ~leichmii.J3ig dunkelgefirbte Bernsteinkolophon 
zuriickbleibt. Letzteres ist besonders in Lemol und Leinolfirnis gut 100lich und dient zur Be
reitung der in der feineren Dlustrationsfarbendruckerei verwendeten Firnisprii.parate. 

Die Verarbeitung des rohen Bernsteines erfolgt, soweit as sich nicht um direkt schleif
und polierbare Einzelstucke handelt, na.ch A. Bohm, Techn. Rundsch. 1908, 848 ausschlieJ3lich 
durch den PreJ3prozeJ3, d. h. der auf verschiedene Weise gereinigte und mit Farbzusatzen ver· 
sehene Robstoff wird bei 250° unter einem Druck von 3-400 Atm. gepreJ3t. - Vgl. [94]. 

Urn kleine Rohbernsteinstiicke von Verunreinigungen zu befreien (Schwefelkies, Sand, 
Staub) und sie zum Pressen ~eeignet zu machen, werden sie mehrfach in Laugen und wii.sse· 
rigen BalzlOsungen von verschiedenem spezifischem Gewicht geschlemmt, gewaschen, getrocknet 
und unter Erwirm)plg zu hornii.hnlichen, politurf8hi~en biegsamen PreJ3bernsteinmassen zusam
mengepreJ3t. Vgl. U. P. 40698 48088 und 48084. (D. R. P. 222182.) 

Zum Fir be n des natiirlichen Bernsteins mu.B man na.ch DrechsL-Ztg. 1911, 298 Fliissi~.
keiten verwenden, die iiber 200° sieden, so daJ3 der betreffende Farbstoff daher hitzebestii.ndlg 
sain mu.B (Drachenblut, Alizarin, Purpurin, Indigo). Ala LOsungsmittel kommt in erster Linie 
das Leinol in Betracht. Man verfii.hrt in der Weise, daJ3 man das zu firbende Bernsteinstiick 
neben dem Thermometer in das Bad einhii.ngt, dieses langsam auf etwa 200° anwii.rmt und dann 
auf Zimmertemperatur abkiihlen lii.J3t. Man firbt: Licht- bis Dunkel- Rotlichbraun mit 
Drachenblut; Hochgelb mit Alizarin, Orangegelb mit Purpurin, Licht- bis Dunkelgriin, 
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Dunkelblau bis Schwarz mit Indigo, und zwar braucht man fiir Lichtgriin 0,25 Tl. Indigo, 
fiir Dunkelgriin 0,5 Tl., fiir Dunkelblau 1 Tl. und fiir Schwarz 4-5 Tl. Indigo auf 100 Tl. Leinol. 
Die letzteren LOsungen diirfen nur einmal verwendet werden, da sich ebensowohl LeinOl als 
auch Indigo bei der hohen Temperatur verindern, letzterer sublimiert auch zum Teil weg. Um 
Bernsteinstiicken fl uorescierende Tone zu verleihen, werden die Stiicke liingere Zeit in 
Leinol, das 1 Tl. feingepulverten Asphalt enthii.lt, auf 2000 erhitzt. Nachtriiglich erwii.rmt man 
die Stooke, die zunii.chst nur schwache Fluorescenz zeigen, nochmals in einer Mischung von 100 Tl. 
Leinol und 0, I Tl. Indigo. 

Zum Kleben von Bernstein empfiehlt Ph. Rust in Bayer. Ind. u. Gew.-BI. 1876, 127 die 
Anwendung einer konzentrierten LOsung von ba.rtem Kopal in Ather. 

Bernsteinstiicke werden na.ch Polyt. Zentr.-BI. 1808, 224 dadurch fest aneinander gekittet, 
daB man die Bruchfliichen mit Kalilauge befeuchtet, hierauf erwii.rmt und fest aneinanderdriickt: 
die Verbindung 801180 vollstindig erfolgen, daB keine Spur von der Trennungsfliiche zu erkennen ist. 

Bernsteinstiicke lassen sich, in siedendem Wasser erweicht, langsam und vorsichtig biegen. 
(Polyt. NoUzbL 1868, Nr. 6.) 

81. Gummibarze: Sehellaek allgemein, Ocotillawaehsprodukte, Myrrhenhan. 

Deutschl. Welch-(Gumml-)barz 1/. 1914 E.: 208M; A.: 6046 dz. 
Deutschl. Gummllack 1/. 1914 E.: 6978; A.: 1022 dill. 
Deutschl. ScheUack 1/. 1914 E.: 19488; A.: 7107 dz. 

'Ober den Schellack, seine Entstehung, Verarbeitung und Untersuchung siehe H. Wolff, 
Chem.-Ztg. 1922, 260. 

Die Ergebnisse seiner neusten Forschungen auf dem Gebiete der Wachs-, Harz- und Farb
stoffbildung OOi den Cocciden brachte Tschlrch auf der Hundertjabrf. d. Naturforsch. u. Ante, 
Leipzig 1922. 

Uber Schellack und seine Nebenprodukte, die Gewinnung OOider und ihre Verwertung, 
auch jene der Riickstinde, die einen hohen Prozentsatz an Eiwei.13 enthalten und am Orte der 

.Erzeugung als Futtermittel fiir Wasserbiiffel dienen, die Verarbeitung der holzartigen Riickstinde 
zu Schmuckgegenstinden und fiber die Moglichkeit, die Verbreitung des La.ckinsekts (Tachardia. 
laces.) durch kiinstliche Nachhilfe zu unterstiitzen, berichtet E. Sommerfeldt in Farb.-Ztg. 22, 87. 

Untersuchungsergebnisse iiber Schellack veroffentlicht H. Wolff in Farbenztg. 18, 1600. 
Das im tiglichen Leben unter dem Namen Schellack OOkannte Produkt wird aus einem 

Pflanzenharz, dem Stocklack, dargestellt. Dieses Harz bildet sich infolge des Bisses der weiblichen 
Lackschildlaus (Coccus laces.) auf den jungen Blattstielen und Zweigen verschiedener tropischer 
Pflanzen (Ostindien, Mollusken, Bengalen); seine Entstehung scheint auf der Umbildung des pflanz-

. lichen Harzflusses durch den Tierorga.rusmus zu beruhen. [68) Aus dem rohen Stocklack werden die 
verschiedenen Sorten wie Kornerlack, Blocklack und Schellack hergestellt; das Rohprodukt ist von 
lichtbrauner bis dunkelroter Farbe, seine Dichte 1,14; es besteht durchschnittlich aus 74,5% 
Harz, 6,5% Farbstoff, 6% Wachs, 9,5% Verunreinigungen und 3,5% Wasser. Unter Korner
lack versteht man den durch Waschen mit kaltem Wasser gro.l3tenteils entfii.rbten Stocklack 
von erbsengroBem, unregelmi.l3igem Korn und mattglinzender rotlichgelber FarOO. Geschmolzen 
in Form runder oder ovaler Scheiben wird er als Blocklack gehandelt. Zur Gewinnung des 
eigentlichen Schellacks wird der rohe Stocklack durch Auskochen mit schwacher SodalOsung 
m3glichst yom Farbstoff befreit, die leichter schmelzbaren Harze steigen an die Oberflache, wihrend 
die unscbmelzbaren Anteile am Boden bleiben. Der Schellack wird abgeschopft und auf Pisang
blittern ausgebreitet. Durch Behandlung dieses Rohschellacks mit TerpentinOl oder Benzin kann 
man daB Schellackwachs aus dem Produkt extrahieren und fiir sich verwenden. Klumpen
lack ist Schellack, der wihrend des Transportes unter dem Einflu.13 hoherer Temperaturen zu
sammengebacken ist. Die Ursache des leichten Erweichens der Schellackmasse ist iibrigens hiufig 
in ihrer VerfiiJschung mit Kolophonium zu suchen. 

In Selfens.-Ztg. 1911, 726 berichtet F. Daum iiber die Fabrikation des Rubinschellacks. 
Als Ausgangsmaterial dienen der dunkle Stocklack oder Abfallprodukte der Blitterschellack
fabrikation, die man beim WaBch- und Scbmelzproze13 erhii.lt. DaB Material wird in alkoholischer 
LOsung warm filtriert und der Alkohol abdestilliert, worauf man daB Produkt trocknet und zu 
Platten walzt. Um die Oberhitzung des Lackes beim Abdestillieren zu verhindern, fiigt man 
10-15% Kolophonium hinzu und erh8J.t dann einen Rubinschellack, der bei richtiger Aufbe
reitung vollkommen klar, ohne Wolken spritlOslich ist, einen harten Bruch hat, sich in bora.x
haltigem Wasser vollig klar lOst und beim Aufstrich oder bei Verwendung in Appreturen schnell 
und hart trocknet. 

Dunklere Schellacksorten erhii.lt man auch durch direktes Schmelzen des gefirbten Roh
produkts bei 140-150° 0; hellere Ware wird nach Entfernung des rotbraunen Farbstoffs durch 
Bleichen'mit Chlor, schwefliger Siure UBW. als der teuere hohergeschitzte wei.l3e, seidenglinzende 
Stangenschellack hergestellt., 

Dar im Handel befindliche Diana· Schellack ist ein minderwertiges kopalartiges Schellack
surrogat, daB zum Steifen der Hiite Verwendung finden kann. 
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Los u n g s mit tel fiir Schellack sind Athyl., Methyl., Amylalkohol, Eisessig, Borax., Soda-
100ung und Kalilauge; teilweise loslich ist er in Chloroform, Ather, Aceton, Benzol, fast unlOslich 
in fetten Olen, Ather, Schwefelkohlenstoff und Terpentinol. 

Zur Erkennung der zahlreichen, u. a. mit dem minderwertigen Kolophonium her~estellten 
Ersatzprodukte und Verfii.lschungen von Schellack dient seine relative SchwerlOslichkeit In Petrol· 
ither, der 1-2% Schellack, dagegen 90% Kolophonium aufnimmt, ferner der Schellack kaum 
100ende Ather und Tetrachlorkohlenstoff. Auch die bedeutende Erhohung der fiir Naturschellack 
zwischen 60--65lffigenden Siurezahl, d. h. der Anzahl Milligramm Kalilauge, die die freie 
Saure von 1 g Substanz bei der Titration bindet (fiir Kolophonium betriigt sie 157-176), gibt 
ein Mittel zur untriiglichen Erkennung solcher VerfaIschungen an. 

Seine Hauptverwendung findet der Schellack bekanntlich in der Lack· und Firnisindustrie 
zu Kitten, Polituren, Siegel. und Spirituslacken usw. 

Zur Gewinnung eines schellackartigen Produktes aus Ocotillawachs, das bisher nur zu 
Arzneizwecken diente, behandelt man die Pflanze in trockener Wirme und extrahiert, wenn die 
Feuchtigkeit entfernt ist das Schellackprodukt mit geeigneten LOsungsmitteln, wobei eine harte, 
griine Zellenmasse zuriickbleibt. (D. R. P. 216792.) 

trber das M y r r hen h a r z (Einbalsamierungsmittel der Alten) und dessen wirksame heilkriftige 
Substanz das Burseracin, das ungiftig ist und hautbildend wirkt, so daB es zur Herstellung von 
Haarpriparaten, Kopfwaschfliissigkeiten und Schuppenwassern besonders geeignet ist, siehe 
W. v. Bolton, Zelt8chr. f. Elektrochem. 1908, 211. 

Zur Aufarbeitung von Gummiharzen der Oli ban umarten destilliert mandas Rohmaterial 
trocken und extrahiert den Riickstand nach der Behandlung mit hoher siedenden Extraktions· 
mitteln, mit Dichlorithylen oder anderen niedrig siedenden Losungsmitteln, die nur die Harz· 
substanz losen. . Durch die so bewirkte Beseitigung schidlicher Stoffe erhalt man ein Harz, das 
harte, durchsichtige, glanzende und schnell trocknende Anstriche von hoher Wasserbestandigkeit 
liefern. (D. R. P. 302826.) 

82. Schellack losen, kliiren, (reinigen), wiedergewinnen. 
In Chem.-Ztg. Rep. 1911, 116 findet sich das Referat iiber eine Arbeit von Ch. Coffignler iiber 

die Loslichkeit dreier Schellacksorten in verschiedenen Losungsmitteln: Tetrachlorkohlen· 
stoff, TerpentinOl, Benzol und Ather stehen aIs Losungsmittel fiir Schellack an erster Stelle. 

Gebleichter Schellack lOst sich leicht in Alkohol, wenn man ihn vorher einige Zeit mit Ather 
digeriert. (Polyt. Zentr.-BI. 1870, 429.) 

In Farba und Lack 1912, 378 wird darauf hingewiesen, daB Schellack vor seiner Losung in 
Spiritus zuerst einige Tage fein zermahlen in diinner Schicht ausgebreitet an der Luft liegen muJ3, 
um ihn zu trocknen. Nur dadurch soIl es moglich sein, bei frischem Schellack klare Losungen zu 
erzielen. 

Urn Schellack zu losen, bindet man die Stiicke nach SprechsaaI1911, 201 in einen starken 
Leinwandbeutel, zerklopft seinen Inhalt mit einem Hammer, iibergieBt den Beutel mit 95proz. 
Spiritus und liLlt warm stehen. In 24 Stunden ist der Schellack gelost. 

Zur schnellen Bereitung einer Schellacklosung teigt man Schellackpulver mit wenig Spiritus 
an und schiittelt zuweilen durch. Der Brei verdickt sich anfangs, wird dann diinner, fliissig und 
bildet nach etwa 8-12 Stunden eine sirupdicke, ganz gleichmaBige, nicht mehr absetzende Fliissig
keit, der man den noch fehlenden Spiritus hinzusetzt. (Dlngl. Journ. 180, 79.) 

Nach D. R. P. 67971 ist ein geeignetes Losungsmittel fiir Schellack ein Gemenge von Benzin 
und Benzol mit einem geringen Prozentsatz Methyl. oder Athylalkohol. 

Schellack soIl sich nach Angaben in A. P. 346 202 und 346208 dadurch in eine was s e r lOsliche 
Produkt iiberfiihren lassen, daB man den Gummilack in SchwefeIsaure lost und mit Wasser wieder 
ausfillt. 

Nach D. R. P. 263 360 gewinnt man reine Harze aus Harzgemengen oder Rohharzen auf Grund 
der Eigenschaft 60gridiger Schwefelsaure als bloBes Harzlosungsmittel zu dienen, wahrend 
niedrigergridige Schwefelsiure wirkungslos ist und 66gridige die Harze chemisch verandert. 
Man digeriert z. B. 100 Tl. Stocklack mit 200 Tl. 60gridiger Schwefelsaure bei 300 unter Er· 
neuerung der Siure so lange, als diese noch etwas aufnimmt, rallt die schwefelsaure Losung mit 
Wasser, filtriert nach 24 Stunden und wascht das Harz mit Wasser neutral. Die Riickstande werden 
durch Ausschmelzen aufgearbeitet, die verdiinnte Saure wird durch Zusatz starkerer wieder fiir 
denselben Zweck verwendbar gemacht . 

.A.hnlich verhalten sich auch andere Harze z. B. jene der Tor f . und K 0 hie n s c h wei un g , 
die bei der Behandlung mit den bekannten Losungsmitteln sog. Montanwachs liefern. Wahrend bei 
den iiblichen Reinigungsverfahren dieser Erdwachse mit konzentrierter Schwefelsaure die Wachs· 
teile nachteilig verandert wurden, erhalt man hier dunkelrote bis braune Losungen, aus denen 
durch vorsichtigen Wasserzusatz das filtrierbare Harz abgeschieden wird. (D. R. P. 268860.) 

trber ScheIlack.Ammoniaklosungen, ihre Herstellung und Verwendung, siehe C. Puscher, 
Dlngl. Journ. 191, 174. 

Urn Schellack zu lOsen, iibergieLlt man das Harz im Wasserbade zuerst mit kochendem Wasser 
und fiigt dann sehr langsam unter standi gem Riihren Ammoniak zu. Zuviel Ammoniak farbt die 
Losung braun, zu wenig Ammoniak lOst nicht geniigend. Die nach dem Erkalten filtrierte LOsung 
hii.lt sich sehr lange. (Polyt. Zentr.-BI. 1872, 80.) 
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LOst man den Schellack zuerst in Soda, entfernt das Wachs, fiigt dann fiir 1 kg in 20 I Wasser 
gelosten Schellacks 300 g in wenig Wasser gelOstes Atznatron zu und kocht 15 Minuten, so er
hiilt man beim foigenden Ansauern nicht mehr hartes, sondern klebriges Harz, das beim Aus
schiitteln mit Ather von ibm aufgenommen wird und nach dessen Verdampfung ais sog. roher, 
fliissiger Schellack zuriickbleibt. Gemenge dieses Produktes mit unverandertem Harz, wie 
man sie erhalten kann, wenn man eine UrsprungslOsung in zwei Teile teilt, den ersten wie geschil
dert verarbeitet und das erhaltene Harz mit dem zweiten Teil der Losung verriihrt, zeigen 
eigenartige physikalische Eigenschaften insofern, als das erhaltene Harz plastisch ist, sich 
ohne zu kleben kneten und zu diinnsten Faden und Hauten ausziehen la13t. Diese Eigenschaft 
behalt der plastische Schellack monatelang, ehe er an der Oberflii.che beginnend, allmahlich er
hii.rtet. Beim Erhitzen geht diese Umwandlung rasch vor sich. (R. Benedikt und E. Ehrlich, 
Zeitschr. I. angew. Chern. 1888, 237.) 

Zur Herstellung dauernd unveranderlicher Schellackpraparate bringt man 100 kg Schel
lack, den man aus alkalischer Losung wie gewohnlich mit Saure gefallt und moglichst vom Wasser 
befreit hat, in eine Losung von 30 kg Borax in 30 kg Wasser. Der Schellack lOst sich beim nun 
foigenden Kochen; man dampft die durchscheinende Masse ein, bis sie auf eine ebene Flii.che 
ausgegossen, in kurzer Zeit zu einer harten, durchsichtigen Platte erstarrt. Das Filtrieren der 
alkoholischen LOsungen und foigendes Verdunsten bringt Verluste mit sich, das Ausfallen des 
Schellacks aus der Spritlosung durch Wasser fiihrt zu einer weichen Ware und der aus alkalisch
wii.sseriger Losung mit Saure ausgefallte Schellack enthiilt stets wasserige Einschliisse, die mit der 
Zeit schadlich wirken. DieseNachteilewerden durch das vorliegende Verfahren behoben. (D. R. P. 
206144.) .. 

Zur Herstellung fein verteilten Harzes wird es nach O. P. Anm. 4686/07 im Gemenge mit 
HarzOi oder Harzsaure in kochendes, durch Casein schleimig gemachtes Wasser eingegossen. 

Zur Vorbereitung von Schellack oder Storax fiir mikroskopische Zwecke entzieht man 
ibm nach O. N. Witt das Wachs erschopfend mit Benzin, entfernt aus dem getrockneten Pulver 
das Harz mit stark iiberschiissigem Alkohol filtriert und bringt die Losung auf die notige Kon
zentJ:ation. Zur volligen Reinigung ist es notig die verdiinnte a.lkoholische Losung zwecks Ab
scheidung geringer Mengen gelOsten Lackstoffes monatelang kii)ll stehen zu lassen. Fiir vorliegen
den Zweck eignet sich besonders der Isobutylalkohol. (Zeitschr. r. wiss. Mikroskop. 1886, 196.) 

Nach I. M. Eder, D. Ind.-Ztg. 1877, 394 setzt man einer gewohnlichen Schellacklosung (1: 6) 
in 90proz. Spiritus, um sie zu klaren, die Hiilfte des Schellackgewichtes kohlensaure Magnesia 
zu und erwii.rmt die Mischung auf 60°. Ein vollkommen befriedigendes Resultat erzielte Verfasser 
aber nur durch Ausschiitteln mit Benzin und zwar bei Anwendung eines schwii.cheren Weingeistes 
zum AuflOsen des Schellacks nach Entfernung des Schellackwachses, das die Triibung hervorruft. 

Zum Klii.ren von Schellacklosungen schliigt Eder ferner in Dingi. Journ. 226, 600 vor, die 
Losung mehrere Stunden mit Gips zu schiitteln, worauf man die wasserheIle, klare Fliissigkeit 
abziehen kann. Die mit diesem Schellack erhaltenen Polituren sind allerdings etwas sprOder, 
dagegen laufen die mit diesem so vorbehandelten Schellackfirnis bestrichenen Metallgegenstii.nde 
nicht an. 

Zur Reinigung des Stocklackes riihrt man die durch ein 20-Maschensieb gegangenen Teilchen 
mit schwach alkalischem Wasser an, trocknet die Masse irn Luftstrom und bringt sie in eine 
Zucker- oder SalzlOsung, deren Dichte gro13er ist als jene des Wassers. Beirn Absetzenlassen 
resultiert dann ein reines korniges Produkt, wahrend die Verunreinigungen und das Staubharz 
suspendiert bleiben. (E. P. 176 023.) , 

Fiir die Herstellung sehr feiner Spirituslacke fiir photographische Zwecke und fiir Appreturen 
von Verbandgaze wird in Seilens.-Ztg. 1911, 1146 u. 1177 empfohlen, einen besonders gereinigten 
sog. sii.urefreien Schellack zu verwenden, den man durch Ausfallen der alkalis chen Bleich
IOsung (s. d.) mit Eisessig gewinnt; das Produkt wird durch Kochen mit Wasser von der Essig
saure befreit. Es empfiehlt sich, vor der Verwendung den Schellack noch einmal in fein gepulver
tem Zustande mit destilliertem Wasser auszuwaschen. 

Zur Klii.rung triiber Schellackfirnisse setzt man dem Firnis nach einem Referat in Jahr-B. 
I. chern. Techn. 1886, 1140 25% Benzin zu, schiittelt durch und entfernt nach Trennung der 
Fliissigkeiten das Benzin. Ais vorbeugende Ma13nahme wird empfohlen, den Schellack vor dem 
Losen in Benzin mit Spiritus zu was chen. 

Auch durch Kochen der alkoholischen Schellacklosung mit frisch ausgegliihter Tierkohle 
erhalt man eine gebleichte, gereinigte LackflUssigkeit. (Polyt. Notlzbl. 1862, 23.) 

Zur Wiedergewinn ung des Schellacks aus Polierlappen extrahiert man diese nach 
Techn. Rundsch. 1910, M zunachst in Extraktionsapparaten mit Alkohol und lOst den Extraktions
riickstand nach Entfernung des Alkohols in der 10-15fachen Menge kochender, P/z-2proz. 
wii.sseriger SodalOsung. Bei diesem Verfahren geht nur der Schellack in Losung, wiihrend die Ver
unreinigungen sich zu Boden setzen und die klare Fliissigkeit nach Zusatz von Sa.lzsaure die Schel
lackmassen ausscheidet. Nach Entfernung der auf der Fliissigkeit schwimmenden, durch die Soda 
verseiften oder oligen Bestandteile der Polierlappen werden die auf dem Filter gesammelten 
Schellackmassen gewaschen, umgeschmolzen und evtl. durch Umlosen in 92 proz. Alkohol unter 
Zusatz von Kreide aIs Klii.rungsmittel weiter gereinigt. 
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Zur Gewinnung von Sohellaok aus LOeungen duroh Verfliiohtigung des LOeungsmittels 
destilliert man den gro.Beren Teil des letzteren zuniohst fUr moh ab, leitet da.nn Dampf ein, um den 
Rest des LOeungsmittels zu entfernen und erhiiJt ein in der Farbe unveriindertes Produkt, das 
yom Wachs und Lao-dye vollig frei ist und in gesohmolzenem Zustande aus der Retorte abgezogen 
werden kann. (D. B. P. 228 846.) 

83. Schellack (Barze) bleichen. 
Zum Bleiohen des Sohellaoks kann man moh der physikalisohen Methoden bedienen, bei 

denen die Farbstoffe aus dem Lacke gelast oder aus der LOsung des Sohellaoks duroh Adsorption 
entfernt werden und der ohemischen, die die beiden Farbstoife des Stocklackes die Laccain
sii.ure und das Erythrolaccin zersWren. Die chemisohen Bleichverfa.hren beruhen fast 
aUBBOhlief3lich auf der Einwirkung von Chlor oder unterchlorigsauren Salzen auf den Lack, der 
a.1lerdings bei dieser Behandlung in seinen Eigenschaften zum Teil geschidigt wird. So ist z. B. 
der gebleichte Sohellaok weniger elastisch und weniger hart a.ls der ungebleichte, er verliert auch 
a.llmiihlioh seine LOslichkeit in Alkohol und enthii.lt grof3e Mengen Wasser, die selbst durch starkes 
Pressen nicht vollig entfernbar sind. 

Na.oh der Bleichung des Sohella.oks mit unterchlori~urem Salz kann man statt der Salz
sii.ure a.ls Fii.llungsmittel zur Bereitung des BOg. sii.urefrelen Lackes auch Essigsii.ure verwenden, 
schmilzt auch dann das ausgefii.llte ausgewaschene Produkt mit Wasser aus und gief3t es in Formen. 
Dieser Sohella.ok enthii.lt nooh 30% Wasser, von dem er durch Trocknen (Auflasen in einem 
LOsungsmittel,' Verdampfen und Ausrollen des Riickstandes zu Blii.ttem) befreit werden kann. 
Trotz der Reinigung triiblaslich gebliebener Lack wird am beaten durch Filtrierpa.pier filtriert. 
Nach lii.ngerer Lagerung schlecht laslich gewordener Sohella.ok wird bei Gegenwart von etwas 
Borax oder Sodagelast, deren Vberschuf3 man durch Borsii.ure unsohiidlich macht. (F. Daum, 
SeHens.-Z&g. 87, 880, 90i u. 980.) 

Dar gebleichte Sohella.ok wird verwendet a.ls Meta.1l- und Lampenla.ok, a.ls 'Oberzugslack und 
Politur fUr Etiketten hzw. Holz, a.ls Strohhutla.ok fUr photographische Platten und Bilder, als 
Flaschenkapsella.ok und zur Herstellung von Kitt fUr Celluloid; auch wird er a.ls Lederla.ok, zu 
hellen Hut- und Lederappreturen und zur Herstellung heller und z&rtfarbiger Siegella.oke benutzt. 
In KunststoUe 4, 148 u. 1M erortert H. WoUf die Untersuchung des gebleichten Schellacks und 
seine Bewertung. 

In SeHens.-Z&g. 1911, 1146 u. 1177 berichtet Felix Daum iiber Anwendung des siurefreien, 
gebleichten Schella.oks. 

Zur Entfirbung des Stocklackes WBscht man das Produkt am Orte seiner Bereitung 
(in Indien) mit schwach a.lkalischem Wasser solange, a.ls dieses noch Farbe aufnimmt und trocknet 
den gewaschenen Lack in diinner Schicht, do. er sonst zusammenklebt und in Gii.rung iibergeht. 

Zum Bleichen des Sohellacks ohne Anwendung von Chemijmlien setzt man seine mit Knochen
kohle angeteigte a.lkoholische LOsung 14 Tage mijglichst direktem Sonnenlichte 8.US, filtriert und 
verdiinnt da.s Filtrat bis zur Politurlasungskonsistenz mit Sprit. (Ebners Chem.-t8ehn. Mitt. 
1868/69, 114.) 

Durch haufi~es Sohiitteln der alkoholischen Lasung des Stooklackes mit etwa 3% BI utkohle 
am Lichte laf3t Slch der Lack nach Polyt. Zentr.-BI. 1874, 71 jedoch nur unvollkommen bleichen. 

Nach D. B. P. 206472 wird Sohellack entfii.rbt durch Behandlung mit einer Emulsion 
von 300 I heif3em Wasser und 6 kg Kokosfett (fUr 100 kg Stocklack). Man kocht, gief3t den 
Sohella.ok aus und last ibn um die 4% Fett, die er annii.hemd enthiiJt, zu entfernen, in der drei
fachen Menge Weingeist. Fett und Schmutz setzen sich auf dem Boden des Gefaf3es ab. Man 
dekantiert, filtriert und verdunstet das LOeungsmittel. 

Zum Bleichen von Schellaok leitet man Chlorgas mit einem grof3en trbersohuf3 von Luft 
oder Dampf verdiinnt in die alkalische oder alkoholische LOsung des Harzes so langsam ein, daf3 
es nicht ausfii.llt. Man arbeitet z. B. mit 5 kg Rohschellack, 75 kg Soda, 100 I heiLlem Wasser und 
1 kg, mit mindestens der IOfachen Menge Luft verdiinntem Chlor, unter fortwiihrendem Riihren 
etwa 12 Stunden und dampft dann die LOsung im Vakuum ein oder fiiJlt das gebleichte Harz mit 
Saure. (D. B. P. Anm. G. 891M, KL 22 h.) 

Zum Bleichen von Sohellaok verfihrt man Mch M. Eder, Dlngl. Journ. 226, 600 folgender· 
maf3en: Man lOst 10 Tl. yom Wachs befreiten Schellack und 4 Tl. Krystallsoda in 120-150 Tl. 
kochenden Wa.ssers, filtriert und versetzt mit einer filtrierten LOsung von 10 Tl. 30proz. Chlor
kal k und 10-12 Tl. Krysta.llsoda in 200 Tl. Wasser. Nach einigen Tagen fiiJlt man mit Salzsaure 
den Schellack aus, sammelt die Brooken auf grober Leinwand, WBscht aus und schmilzt die Masse 
zusammen. Zu langes Verweilen des Schellacks in der sauren ChlorlOsung ist schii.dlich, do. er dann 
sprooe und briichig wird. Zur Entfernung des haufig immer nooh vorhandenen gelblichen Stiches 
legt ma.n die fertigen Zopfe noohmals etwa 24 Stuilden in die saure ohlorha.ltige Fliissigkeit, wobei 
sioh die Sohellaokoberfliche mit einer weif3en, zugleich schiitzenden Schicht bedeckt. 1m Handel 
gibt es zwei Sorten gebleichten Sohella.oks: die in Spiritus klar losliohe enthiiJt kein Wachs 
mehr, wahrend die milchig-triiblosliohe Ware wahrend des Bleichungsprozess68 nicht yom 
Wachs befreit worde. Vielleioht sind aber auch nooh vorhandene Chlorka.lkteilchen die Ursache 
der sohweren LOslichkeit in Spiritus, ebenso vielleicht auch langes Lagem oder die Verfalsohung 
mit Kolophonium und anderen Harzen. 
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Das Sche11ackbleichverfahren mit Chlorkalk ist schon von Sauerwein in DingL loum. 187, 237 
bescbrieOOn. Vgl. Wittsteln, DingL loum, 148, 487 • 

. Zum Bleichen von Schella~k wird das Rolunaterial, der Knopfla.ck, zuerst zerkIeinert, 
worauf man den Farbstoff des Harzes durch Kochen mit Alkalila.uge abscheidet, die filtrierte 
Schella.ckIOsung mit Natriumh~chlorit bleicht, die LOsung verdiinnt, das Harz mit Salzsaure 
ausfii.llt, filtriert, knetet, schlieLllich die Schella.ckstrahne mit einer wBsserigen, verdiinnten LOsung 
von schwefliger Saure na.chOOha.ndelt, trocknet und mahlt. (Selfens.-Ztg. 41,1063.) Da.s Produkt 
ist in Alkohol kIar 100lich. Vgl. I. C. UmneJ, Photo Wochenbl. 1900, 487. 

Die Schella.ckbleichmethoden sind in Selfens.-Ztg. 1914, 1003 zusammengestellt. 
Zum Bleichen von Harzen leitet man in ihre 70--80° wa.rme LOsung in einem organischen 

LOsungsmittel nach evtl. vorheriger Neutralisation (wenn ein saures Aldehydharz Verwendung 
findet) Schwefelwasserstoff ein, filtriert, wenn die LOsung gesattigt ist, yom Niederschlag 
und kooht bis im Filtrate mit Bleipapier kein Schwefelwasserstoff mehr feststellbar ist. (D. R. P. 
829188.) 

84. Japanlack. 
tJber die Zusammensetzung und den Aufbau des Hauptbestandteiles des Japanlackes 

siehe die wichtigen ArOOiten von Rike MaJima und seinen MitarOOitern in Ber. 48, 1693, 1697 
u. 1808. 

tJber die Natur des Japanla.ckes und die Forschungen von Majima auf diesem Gebiete siehe 
K. Lorn, Seifeos.-Ztg. 48, 402. 

tJber Japanla.ck und Japanla.ckarOOiten wird ferner in Farbe und Lack 1912, 287 OOrichtet. Der 
Japanlack, der sirupOse, grau bis braune Rindensaft einer in Japan heimischenAna.ca.rdia.cee, 
ein Nat uri a c k, unterscheidet sich auch in jeder anderen Hinsicht von den iiblichen Lacken, 
und zwar vor a.llem dadurch, daLl er zur Trocknung nicht wie jene des Sauerstoffs in so hohem 
MaLle bedarf und am besten im dunklen, feuchten Luftraum trocknet. Er laLlt sich zusammen 
mit den iiblichen europii.ischen Lackarten nicht verarOOiten. Die Sonderstellung, die der Japanla.ck 
einnimmt, dokumentiert sich auch in seiner Eigenschaft, auLlerordentlich hitzebestandig zu 
sein; so solI es z. B. Japanla.ckwaren geOOn, die eine Temperatur von 800° auszuha.lten vermogen. 
Der direkt yom Baum gewonnene, nur durch Filtration durch ein starkes, sehr diinnes Papier 
gereinigte Lack wird evtl. mit 1/. seines Gewichtes S e sam 0 I verdiinnt und kommt in zahlreichen 
Sorten, yom billigsten Yoshino bis zum teuersten Nashiji, in den Handel. 

Die Japanlacke des HandeIs woohseln sehr in ihrer Zusammensetzung. Sie trocknen unter 
Gewichtszunahme besonders OOi Zugabe von Superoxyden und anderen Oxydationsmitteln (nur 
fiir undurchsichtige gefii.rbte Produkte anwendbar) am besten zwischen 10 und 30°, schwieriger 
schon bei 50° und gar nicht bei 70--80°. Ein solcher Japanlack, der durch Erhitzen auf .70° sein 
Trocknungsvermogen verloren hat, kann dann bei hoherer Temperatur getrocknet werden, und 
liefert um so schneller, je hoher die Temperatur wird, eine transparente, vollkommen harte und 
gegen chemische Einfliisse widerstandsfahige Schicht. Die Temperatur von 180° soIl jedoch auch 
bei dunklen Lacken nicht iiberscbritten werden, da die Schicht sonst zu stark na.chbraunt; am 
besten arbeitet man bei 120--150°. burch Kombination mit verschiedenen Farbstoffen kann 
man auch gefii.rbte Lackschichten herstellen, doch eignen sich organische Farbstoffe zum 
Trocknen bei hoheren Temperaturen nicht, da sie sich im Ton verandern. (Klsaburo Mlyama, 
Referat in Zeltschr. r. angew. Chem. 1909, 1420.) 

Man verarbeitet den Japanlack im Ursprungslande mit verschiedenen Mineralfarben 
(Berlinerblau, Zinnober, Mennige, Griinspan, Chromgelb usw.), aber auch lnit feinstem Gold
s til. u b in der Weise, daLl man die meist hOlzernen Gegenstande zuerst mit Papier oder Stoff iiOOr
klebt und die Fugen sorgfaltig mit Watan-godsei - Lack iiberstreicht, worauf die sorgfii.ltig 
abgeschliffene Oberflii.che des getrockneten Gegenstandes mit dem eigentlichen Lack iiberdookt 
wird. Diese nach etwa 24 Stunden getrocknete Schicht erhalt eine Auflage der betreffenden, meist 
in Reliefarbeit ausgefiihrten figiirlichen Gold- oder Farbenverzierungen, worauf man aberma.ls 
ein- oder mehrere Male mit Lack iiberstreicht und die Ware in sorgfii.ltig verschlossenen staub
freien Kasten vollig trocknen lii.Llt. (Sonderdruck einer Arb'eit von Andes aus dem Jahre 1874.) 
Alle unter dem Namen Japanlack in den Handes kommenden Praparate sind an und fiir sich sehr 
gute Kopal- op'er meistens wohl Harzesterlacke lnit Farbenzusatz, die haufig schnell trocknen. 
hochglii.nzend sind und ihrer guten Schleif- und Polierbarkeit wegen sich besonders zum Lackieren 
von Fahrrii.dern und Maschinenteilen eignen, die aOOr mit dem aus dem Firnisbaume (Rhus ver
nicifera) gewonnenen Produkt nicht zu tun haben. 

Der Saft von Rhus vernicifera soll, zusammen mit Kautschuk oder Guttapercha na.ch den 
AngaOOn des D. R. P. 102 749 verarbeitet, sehr gute La.cke Hefem. 

Thitsi ist ein dem japanischen Rh uslack sehr nahestehendes, aus den Stii.mmen der Mela
norrhoea usitata (Birma) gewonnenes Produkt, das wie jener nur in kOOlen, kiinstlich feucht ge
haltenen Rii.umen eintrocknet und sich dann aus einer grauen, S6hr zii.hen Fliissigkeit unter Luft
zutritt in eine braune, schnell schwarz werdende lackartig eingetrocknete Masse verwandelt. Der 
Lack enthaltetwa 85% alkoholloslicher Urushinsii.ure (CU H 180.). Die im Riickstand ent
haltene eiweiLlartige Substanz wirkt bei der eigentlichen Erhii.rtung aIs Sauerstoffiibertrii.ger 
und koaguliert schon bei 60°, so daB der Thitsilack nicht mehr trocknet, wenn er vor der Ver
arbeitung auf iiber 60° erhitzt wurde. (L. Rosenthal, Farbenztg. 19, 1678.) 

Lan (I e, Chem.-teohn. Vorschrlften. 3. Aufl. III. Bd. 7 
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Zur Verbesserung der trocknenden Eigenschaften des Japan1ackes setzt man ibm na.ch A. P. 
1 429 042 5-30% eines komplexen Meta11a.mmoniumsalzes zu. 

'Ober die Na.chahmung japa.nischer La.ckarbeiten durch Anwendung eines mit Tusche schwarz· 
gefirbten Sansiba.rkopaJs siehe D. Ill. Gewerbeztg. 1874, Nr. 16. 

Sog. "Japanischer Lack" wurde frillier nach amtlichen Vorschriften in Amerika aus einem 
Gemenge von 4 TI. Bleiglatte, 6 TI. Mennige, 1 TI. Umbra, 8 TI. Schella.ckha.rz, 2 TI. Bleizucker 
1 TI. Zinkvitriol und 17 TI. gekochtem Leinol hergestellt. Nach fiinfstiindigem Kochen vermischte 
man die abgekiihlte La.ckmasse mit 2 TI. Terpentinol und bewahrte sie in gut verschlie13baren 
Zinnbiichsen auf. (D. Ind.·Ztg. 1867, 68.) 

Harzverwendung, Harzprodukte. 
SO. Harzverwendung allgemein; Resinatfarben, Firben der Harze. 

Das Kolophonium fand von jeher infolge seiner leichten Schmelzba.rkeit und LOslich
keit in fetten Olen ausgiebige Verwendung bei der Herstellung von La.cken und Firnissen, deren 
WiderstandsfiiJrigkeit gegen chemische EinfHisse durch den Gehalt des Harzes an Resenen be
dingt wird. Das Fichtenharzbrauerpech ist durch ein Gemenge aus Kolophonium und rohem 
oder halbgereinigtem Harzi:il oder Paraffin und Ceresin verdrii.ngt worden; als Zusatze dienen 
MineralOle und IUeide als Filllmasse. Siegel- und Flaschenlacke bestehen aus gefii.rbten, mit 
TerpentinOl vmetzten Harzgemischen aus Kolophonium und Harzolen unter Zugabe von Fiill
mitteln (Kalk, Schwerspat, Infusorienerde). Die Papierleimung geschieht auf dem Wege der 
AusfiiJIung des Harzes aus einer Seifenli:isung. Schmierseife wird zum Zwecke des Weich
bleibens und grol3erer LOslichkeit mit Kolophonium (bis zu 40%) !versetzt; zur Erhohung 
des Schaumens werden auch festen Kernseifen 10 und mehr % Harz beigegeben. K unst
terpentine entstehen aus hellfarbigem Kolophonium mit hellem HarzOl zur Konsistenz der 
Terpentine gemengt. Pharmazeutische Verwendung linden innerlich der Kopaiobalsam, im 
aul3eren Gebrauch der Perubalsam zu Salben und PfIastern. Dabei darf als sicher betrachtet 
werden. daLl nicht der physiologisch indifferente Harzkorper, sondem die oben angegebenen 
Begleitsubsta.nzen, wie atherische Ole usw. die Wirkung ausiiben. 

Die schmierigen, ungereinigten Harzole finden Verwendung als Firnisersatzprodukte, 
Wagenfett, als Zusatz zu Anstrichfarben, Isoliermassen, Druckerschwii.rze, Eisenlack, Kalk- und 
Erdfarben, zum Emulgieren von Mineral- und Teerolen, zusammen mit Kupfersulfat als Holz
konservierungsmittel, durch Zerstii.ubung auf heiJ3e Platten zur RuJ3fabrikation usw. In gereinig
tem, wasserklarem Zustand dienen die Harzi:ile zum Einfetten der Wolle, zur Fabrikation feiner 
Toiletteseifen und pha.rmazeutischer wie kosmetischer Priparate. 

Das rohe Destillationsprodukt des Kolophoniums gibt, mit Kalk neutralisiert, den wertvollen 
essigsauren Kalk, der auf Essigsii.ure weiter verarbeitet wird, femer den Harzspiritus. Der Blasen
riickstand (Pech) liefert billiges Schiffs-, Schuster- und Fackelpech und dient zur Brikettierung 
von Stein- und Braunkohlengrus. Aus den bei der ersten rohen Reinigung des Rohterpentins aus 
den Waldungen anfallenden stark harzhaltigen Holz- und PfIanzenteilen werden Fe ueranziinder 
von handlicher Form gepreJ3t. 

Zur Herstellung von Resinatfarben kocht man nach A. Muller-Jacobs, Dlngl. Journ. 278, 
189 eine Seife, erhalten aus 100 Tl. Kolophonium, 10 TI. 96proz. Atznatron, 33 Tl. krystallisierter 
Soda. und 1000 TI. Wasser mit irgendeinem basischen Teerfarbstoff und fallt die Resinatfarbe 
mit der verdiinnten wii.sserigen LOsung eines Metallsalzes (meist Chlormagnesium) aus, koliert 
das Produkt und trocknet es. Es konnen natiirlich nur solche Salzlosungen verwendet werden, 
die mit der Harzseifenli:isung weiJ3e Niederschlii.ge geben, so dal3 also nur schwefelsaure Magnesia 
und schwefelsaures Zink in Betracht ·kommen. Diese Resinatfarben, die zwischen 5 und 15% 
Farbstoff enthalten konnen, sind unloslich in Wasser,leicht loslich hingegen in der 3fachen Menge, 
z. B. eines Gemenges von 80 TI. Benzol und 20 Tl. Chloroform. Vermischt man eine solche Losung 
z. B. mit 150 TI. einer P/,proz. LOsung von Kautschuk in Schwefelkohlenstoff, so erhii.lt man 
Firnisse, die sich zur Verzierung der verschiedensten Oberflii.chen, namentlich fiir Holzan
striche, aber auch zum Fii.rben von Geweben, Kautschuk, Linoleum oder als Zusatze bei der Her
stellung von Mineralfarben, zur Herstellung transparenter Olfirnisse oder Benzinlacke eignen. 
Die so gewonnene alkalische Farbmischung wird nun, bis vollige Fii.llung eingetreten ist, mit etwas 
iiberschiissiger, verdiinnter wii.sseriger Metallsalzli:isung versetzt, wobei man am besten fiir 100 Tl. 
Harz 55 TI. Zinksulfat, geli:ist in 1000 Tl. Wasser, verwendet. Derartige Firnisse eignen sich zur 
Verzierung von Oberflii.chen verschiedenartigster Materialien, wobei man besonders schone dunkel
braune bis schwarze Fii.rbungen erhii.lt, wenn man die Resinat-Teerfarblacke mit Bismarckbraun 
bzw. untereinander mischt. Auch fiir Druck- und Lithographiefarben sind die Lacke verwendba.r. 

Zur Herstellung durchsichtig gefirbter Harze, Lacke, Lackfirnisse und Sikkative lOst ma.n 
Indanthren- oder Algolfarbstoffe in geschmolzenem Harz bzw. in Harzsiuren bei Tempera
turen zwischen 150 und 420°. Die gefii.rbten Harze sind lichtecht und hitzebestii.ndig und lassen 
sich wie iiblich mit Firnis oder Sikkativen verarbeiten. (D. B. P. 216649.) 
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V'ber Herstellung gemischter Harzkorper, die sich zur Bildung von Resinatfarben auf Baum
wolle eignen, aus Natronseifen der ),.Pininsii.ure und Naphthol- oder Amininaphtholsulfosii.uren 
siehe L. Paul, Farbenztg. 1917, 464. Vgl. Selfenfabr. 36, 849. 

Die in der Harzindustrie verwendeten Teerfarbstoffe sind in [3731 u. (412) angegeben. 
Man beniitzt auch hier die sprit- oder fettlOslichen Farben, wie sie in der bl- und Fettindustrie 
Verwendung finden. 

86. Harze IOsen. 
Vber die wichtigsten Harzlosungsmittel berichtet zusammenhii.ngend IDlwitz, Seifens.-Ztg. 

42, 626. 
Die neuen LOsungsmittel fiir Harze und Lacke, Celluloseester und Kautschuk beschreibt 

E. I. Fischer in Kunststoffe 6, 209, 226, 244 u. 269. 
Die Form, in der sich die Harze befinden, ehe man sie in LOsung bringt, ist fiir die Her

stellung der LOsung selbst von gro13er Bedeutung. So 100en sich beispieIsweise Kopale, besonders 
Manilakopal, nur in feinster Pulverform, do. sie in Form von Kornern sich mit einer wei13en 
schleimigen Schicht iiberziehen, die ein weiteres Zutreten des LOsungsmittels verhindert. 

"Ober Harzzerkleinerung berichtet W. A. Herrmann in Farbe und Lack 1912, 86. 
Die billigsten und besten Harzlosungsmittel sind Benzol und Solventnaphtha, speziell 

letztere, die nicht nur einen hoheren Siedepunkt, sondern auch ein gro13eres LOsungsvermogen 
fiir verschiedene Harze besitzt aIs das Benzol, da sie vorzugsweise aus cyclischen Kohlenwasser
stoffen besteht und daher gewisse Eigenschaften mit dem TerpentinOl gemeinsam hat. 

Zur Dberfiihrung harter oder schwer loslicher Harze in leicht losliche Form schichtet man 
das Material nach D. R. P. 64794 in zerkIeinertem Zustande in geschlossenen Rii.umen lose auf
einander und setzt es von unten her den Dii.mpfen von Phenol, Kreosot, TerpentinOl und ii.hnlichen 
Mitteln bei etwa 93-100° aus. Auf diese Weise solI selbst sehr hartes Harz, ohne seinen Glanz 
und seine Elastizitii.t zu verlieren, in eine Form iibergefiihrt werden, die es zur Herstellung von 
Lacken und Firnissen geeignet macht. 

trber die Verwendung des A thers aIs Losungsmittel fiir Harze und iiber die Herstellung 
dieser ii.therischen Harzlosungen berichten Violette und Wiederhold in Dingl. lourn. 182, 64. 
Der Ather verleiht den so hergestellten Harzlosungen beim spii.teren Trocknen einen lebhafteren 
Glanz als andere Losungsmittel, doch greift diese ii.therische LOsung Lasurfarben zum Teil an, 
1';0 da13 sie als Deckschicht fiir Olgemii.lde von vornherein nicht in Betra.cht kommt, auJ3erdem 
trocknen die Losungen so schnell ein, da13 man die zu bestreichenden Unterlagen vorher mit einem 
langsam trocknenden Mittel, z. B. mit einem ii.therischen 01, grundieren muJ3. Der Ather konnte 
evtl. als Losungsmittel nur fiir Kopal in Betracht kommen, da sich dieses Harz in ihm sehr leicht 
lost, doch bleibt immerhin auch fiir dieses Harz Aceton das geeignetste Losungsmittel. 

Als schwere oder nicht entziindliche Losungsmittel fiir Harze und Lacke kommen nach 
Sachse, Farbe und Lack 1912, 16 auch die chlorierten Abkommlinge der Kohlenwasser
stoffe in Frage, so z. B. das nach D. R. P. 176379 hergestellte Acetylentetrachlorid oder das 
Mono- und Dichlorbenzol, von dem das erstere leichter, das letztere etwas schwerer fliichtig ist 
als Terpentinol. AuJ3erdem verwendet man auch Dichlor- und Epichlorhydrin und schIie13lich 
auch das Tetrachlorii.than, das als Acetosol im Handel ist. In erster Linie gilt wohl der Tetra
chlorkohlenstoff als unentflammbares Losungsmittel, doch lOst diese Substanz nicht aIle Harze, 
besitzt auch ein hohes spez. Gewicht und ist an und fiir sich fiir diesen Zweck wohl noch zu 
teuer. (Farbe und Lack 1912, 40.) . 

Als Losungsmittel fiir Harze oder Lacke eignet sich das zur Abspaltung von Chlorwasserstoff 
neigende Acetylentetrachlorid nach Zusatz ungesii.ttigter organischer Verbindungen, die 
Chlorwasserstoff zu addieren vermogen, z. B. Terpentinol. (D. R. P. 186374.) 

In KoUegium 1916, 268 warnt jedoch Becker vor der Verwendung des Acetylentetrachlorides 
als LackIosungsmittel, do. dieses Prii.parat schii.digend auf die Gesundheit einwirkt. 

In den als HarzlOsungsmittel besonders geeigneten Chlorprodukten des BenzoIs (Mono
und Dichlorbenzol) IOsen sich -voUstii.ndig: Galipot, dicker Terpentin, Lii.rchenterpentin, Kolo
phonium, harzsaure Metall- und Erdalkaliverbindungen, Mastix und Asphalt; teilweise sind 
loslich Tolubalsam, geschmolzener Manilakopal und unlOslich sind Bernstein, Sandarak, SchelIa.ck 
Manila- und westafrikanischer Kopal, Benzoe- und 'gelbes Akaroidharz. Dammarharz lost sich 
nur in Monochlorbenzol, nicht aber in der Dichlorverbindung. Hervorhebenswert ist, da13 sich 
die fiir sich in Chlorbenzolen unlosIichen spirituslOsIichen Harze in Gelnischen von Spiritus und 
Chlorbenzol kIar losen, die Monochiorbenzollacke trocknen gleichmii.J3ig auf. Jene Chlorprodukte 
zeichnen sich iiberdies gegeniiber den nichtchlorierten Kohlenwasserstoffen durch getingere 
l!'liichtigkeit und Entziindbarkeit vorteilhaft aus. (L. E. Andes, Chem. Rev. 1906, 32.) 

Nach D. R. P. 227667 sollen die Alkyl- und Arylester der Phthalsii.ure oder ihre Ge
mische als LOsungsmittel fiir Harze, Ole und Riechstoffe besonders geeignet sein. 

Phenolaldeyhdharze IOsen sich nicht in Tetralin [129) wohl aber in Tetralinessenz. (VoU
mann, Farbedztg. 26, 409.) Siehe auch das Kapitel LackIOsungsmittel und Hex a I i 11 [4601-

87. Brauerpech. 
trber Pechverbrauch, Pechzersetzung und Pechausnutzung schreibt F. Eckhard in Z. f. Brauw. 

1917, 273 fl. 
7· 
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'Ober Brauerpecbe und Brauerlacke siehe Zeltachr. f. aDgew. Chem. 1808, 168 und die Auf
satzfoIge in 8elfell8o-Z&s. 1811, 1176 fl. 

Nach Brand, Zeltachr. f. d. ges. Braow., lahrg. 14, 97 unterscbeidet man im Handel 3 spezielle 
Typen von Braupecb, und zwar das Harzol- Kolophoniumpecb, das iiberhitzte Kolo
pboniumpech (das man aus Kolophonium nach der Befreiung von den fliicbtigen Stoffen durch 
Erbitzen mit oder obne Harzijl erhilt) und schlieBlicb Miscbungen von Kolopbonium mit 
Paraffin und Ceresin. Die Zusatzstoffe (01 oder Ceresin) werden dem geschmolzenen Kolo
phonium in der Menge von etwa 10% beig~eben; ebensoviel RuB ftigt man auch auBerdem zu, 
wenn man ein schwarzes Produkt baOOn WIll. 

Das beste Brauerpechmaterial ist robes Fichtenharz, das allerdings, weil es zu teuer ist, ffir 
mch allein nicht, sondem verschmolzen mit anderen Stoffen Verwendung findet. Besonders finden 
die aus dem Harz mit Wachs dargestellten Peche, meist unter Zusatz von Terpentin, Anwendung. 

Gutes Brauerpech solI neOOn reinem Gerucb und Gescbmaok gut klebrig sein und mijg
lichst wenig fremde Bestandteile einschlieBen. Bei der Methode des Ausbrennens der Gebinde emp
fiehlt mch ein Zusatz von Paraffin, das dem Pooh eine gewisse Geschmeidigkeit verleiht, docb 
miissen die Gebinde dann vor dem Picben absolut trocken sein. (I. HusUk, Referat in Zeltachr. 
L ugew. Chem. 16, 188.) 

Zum A uspichen der Bierfisser bedient man mch besonderer Mascbinen, mit deren Hilfe 
man ein erbitztes Gemenge von 8-8,5 Tl. amerikanischem oder franzOsischem Harz und 1,5 his 
2 Tl. raffiniertem Harzijl staubfein in das Innere des Fasses eindriickt. Bei diesem Vorgang schmilzt 
das alte Pooh und flieBt vermischt mit dem frischen durch das Spundloch in einen Bebilter, von 
wo es mit raffpnertem Harzijl vermengt wieder in das FaB gedriickt wird. Nach L. Tbemal emp
fiehlt es sich jedoch nicht, dieses Altpech mitzuverwenden, sondern es vorher zu destillieren, 
um eine einwandfreie Pichung zu erzielen. (8elfeDs.-Zig. 40, M.) 
~ die zum Pichen verwendeten Poohsorten, iiber das Entpichen mittelst HeiBluft, das 

Bepichen und iiber Einspritzapparate ffir getrenntes Be- und Entpichen siebe B. HeiDzelmaDD, 
WocheDschr. f. Braoer. 87, 1M u. 288. 

Die dunkle Farbe des Brauerpechs hat ihre Ursache weniger in der Zersetzung des Poohs bei 
der Pichtemperatur von etwa 180--2000 , sondern sie riihrt von Eisenoxyd her, das aus den eisernen 
Keeselwi.nden und den Picbapparaten aufgenommen wird. 

Brauerpech, erhalten durch Verschmelzen von 100 Tl. Kolophonium und 2-3 TI. reinem 
Fett, verliuft gut, legt sicb fest an das Holz an, ist billig, springt nicht ab und gibt keine Blasen. 
(pol)1. NoUzhL 1888, Nr. 48.) 

Nacb D. B. P. 12 811 erhilt man eine a.1s Brauerpech verwendbare, geschmacklose Harz
komposition durch Verschmelzen von 90 Tl. Ko 10 pbo ni u m mit 10 Tl. eines geschmacklosen 
fetten Oles von Art des Palmoles, MohnOies usw. 

Ha.rtes Ficbtenharzbraupecb wird na.ch C. HiossermaDn, Wiiritemberg. Gewerbebl. 1879, 67 
u. 66 hergestellt aus 70 kg Kolophonium, 20 kg franzosischem Gallipot und 11 kg doppelt raffi
niertem HarzOl, daB evtl. mit 11/. kg franzOsischem Ockergelb oder mit 11/. kg rotem Bolus oder 
Eisenrot rot gefirbt wird. Weitere Vorschriften iiber harte, mittlere und weiche Fichtenbrauer
peche, eOOnso auch iiber erhitzte Brauerpeche, finden sich in 8eHens.-Ztg. 1911, 1176 u. 1218. 

Nach D. B. P. 87977 erbitzt man daB Harz ebe man es zum Auspichen OOniitzt zur Ent
femung der leichtfliichtigen Stoffe auf 300°, setzt 15% Pflanzenwachs zu und erhitzt weiter bis 
zu 4500 unter Uberleitung der Harz- und Wachsdimpfe direkt in das tiefer liegende mit einem 
Sicherheitsventil versebene FaLl. In der Destillierretorte soll OOi richtig geleiteter Operation kein 
Riickstand verbleiOOn. 

Zur Innena.uskleidung von durch eingeblasene heiBe Luft erwirmten Fissern' eignet sich 
femer eine kochende Mischung von 2 Tl. Pooh, 1 Tl. Schella.ck und Romanzement. (D. Ind.-Zig. 
1870, Nr. 16.) 

Nach (). P. 9492 erhitzt man zur Herstellung eines Brauerpechs geschmolzenes, gesiebtes 
Fichtenharz mit 5--10% Wacholderbeeren, destilliert Wasser und TerpentinOi ab, neu
tralisiert den Bla.senriickstand mit Kalk und verarOOitet daB erhaltene Pooh zur Erzielung groBerer 
Weichheit mit 10% Paraffin. 

Zur Herstellung von Brauerpech, daB sehr gut flieLlt, na.ch der Erstarrung nicht sprOde ist, 
dem Bier keinen iiblen Geschmack mitteilt 'und gut auf Holz haftet, erbitzt man Leinol nach 
D. B. P. 208796 zunichst ffir sich unter Durchleitung von Luft bis zur kautscbukartigen Kon
sistenz, vermischt sodann mit Harz und Paraffin und dickt die Mischung unter Durchleitung von 
Luft weiter ein. 

Ein gutes Brauerpecb ergeOOn folgende Zusammenstellungen: 375 kg abdestilliertes Harz, 
15 kg Bienenwachs, 90 kg raffiniertes Harzol, 5 kg Fichtenpech, 22,5 kg <'1oldocker oder 225 kg 
abdestilliertes Harz, 25 kg 50griidiges Paraffin, 12,5 kg raffinierte& Harzijl. In einem eisernen 
Kesselschmilzt man die festen Bestandteile, gibt sie durch ein Sieb, um die Verunreinigungen zu 
entfernen und verriihrt sie dann mit Erdfarben oder wenn man ein transparentes Pooh wUnscht, 
mit Teerfarbetoffen. Zur Herstellung eines ii b e r hit z ten Peches erwirmt man ein Gemisch von 
80 Tl. Kolophonium und 115 Tl. feinstem raffiniertem Harzijl lingere Zeit auf 300-330° und ftigt 
dann ca.. 5 Tl. Fichtenbarz hinzu. (8eHeDs.-Ztg. 1907, 977). 

Zur Gewinnung von Brauerpech aus Fichtenharz, daB weder auf Terpentinol noch auf Kolo
phonium aufgea.rbeitet werden solI, verfibrt man nach einem Verfa.hren von W. Schaefer in der 
Weise, daB man das erwirmte Rohbarz mit Wa.sser emulgiert und die entstandene Emulsion 
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durcb 'Oberschiumenlassen von den R1ickstinden treont. Dieses iibergeschiumte Zwischenprodukt 
wird nunmehr gescbmolzen und gela.ngt von da in die Destillierblase, aus der man das TerpentinOl 
dann im Vakuum mit Wasserdampf iiDerdestilliert. Das so erhaltene Harz ist direkt als Bra uer
peoh geeignet. (Chem. Um8ehau (Revue) 1918, 26.) 

88. Brauerpeehersatz, Fa8g1asuren. - Sehusterpeeh. 

tlber Pechersatzmittel fiir Bierbrauerzwecke siehe die aIIgemeinen Angaben von O. Meindl 
in Zeltsehr. f. Brauw. 42, 198 u. 201. 

An Stelle des Brauerpechs bewihren sich nach HlIIlg, Techn. Anstr. Hannover 1908, 151, 
auch die Glasierungsmassen (SchellackIOsungen) oder die Paraffinierung. Man paraffi
niert in der Weise, daS man das FaB mit einer Losung von Paraffin in Naphtha ausschwenkt. 
Dieses Verfahren ist jenem mit gescbmolzenem Paraffin darum vorzuziehen, weil es mit Hilfe 
des LOsungsmittels tiefer in die Poren des Bolzes transportiert wird. Ebensowohl die paraffinierten 
wie auch die mit Brauerpech ausgepichten Fisser sind nicht widerstandsfihig gegen heil3e Fliissig
keiten, wihrend innen glasierte Fisser auch zur Aufnahme sogar saurer oder alkalischer heil3er 
LOsungen dienen konnen. Fisser, die nicht zur Aufnahme von Getrinken, Nahrungs- odeI' 
GenuBmitteln bestimmt sind, konnen auch mit einer Leimlosung gedichtet werden, die 5% Bi
chromat entbii.It. Man schwenkt die Fisser mit dieser LOsung aus und belichtet durch eine, durch 
das Spundloch ei~efiihrte GIiihlampe wihrend ~6 Stunden, um die WasserunlOslichkeit des 
Chronileimes herOO1zufiihren. 

tlber Gewinnung und Verwertung des Brauereiauslaufpechs OOrichtet L. Themal in 
SeUen8.-Z&g. 1918, 290. Bait der hohen Prei88tei~erung des amerikanischen Harzes wird das 
Brauerpech, das von vornherein aul3erordentlich rem sein muB, um den Geschmack des Bieres 
nicht ungiinstig zu beeinflussen, wiedergewonnen und zu den verschiedensten Produkten der 
PackIack-, BuchdruckfarOOn·, KaOOlwachs., Bottcher., Biirsten· und Schuhmacherindustrie 
verwendet. 

Neuerdings ist es gelungen, auBer demPooh auch die beimPichen der Fii.sser mit den Da.mpfen 
abgehenden Barzole rUckzugewinnen. Ni.here Angaben bringt J. Emst in Allg. Brauer- u. 
Hopfenztg. 1922, 849. 

Zum Regenerieren von Altpech erhitzt man das AbfaIlmaterial bis zur volligen Entfer. 
nung des Wassers auf etwa 200°, schopft die Verunreinigungen ab, fiigt 10% Paraffin zu, riihrt 
gut durcb und gieBt das fliissige Pecb nach einiger Zeit durch ein mijglichst feinmaschiges Sieb. 
Das Material eignet sich so selbst OOi einer 50proz. Beimischung als Zusatz zum Friscbpech. Dem
entsproohend findet auch R. Heuss, daB in dem auf ii.hnlicbe Weise bereiteten Regenerit ein 
einwandfreies und brauchbares Streckmittel der Pechvorrii.te zu erblicken ist. (Zeltscbr. f. d. ge8. 
Brauw. 88, 249 bzw. F. Korltschoner, Brau- u. Maldnd. 16, 187.) 

Das Pechersatzmittel oder Zusatzmittel Regenerit, ein braunscbwarzes, geruch- und 
geschmackI08es, paraffinartiges Produkt, von stumpfem Brucb, bestebt zu einem Drittel aus Pa· 
raffin, femer aus Kolophonium, HarzOi und einer kIeinen Menge Stearinpech. Das Prii.parat ver
mag gutes Pooh in der Menge von 10% diinnfliissig zu machen, so daB die Einhaltung einer gleich. 
mii.l3igen Picbtemperatur von 160--170° ermo~licht wird. Das Produkt eignet sich demnach zur 
Strookung der Brauerpechvorriite und ermoglicht die Wiederbenutzung von Altpech, da es den 
Geschmack des Bieres nicht beeinfluBt. (R. Emslander, Zeltscbr. f. d. ges. Branw. 88, 14:0.) Vgl. 
Woehen8ebr. r. Braner. 82, 129. 

Auoh das HandeIsprodukt Enverbin eignet sich nach R. Beuss ala Poohzusatzmittel und 
dient in der Menge von lO% neuem Pooh und von 2~30% dem Auslaufpech zugesetzt dazu, das 
Brauerpech diinnfliissig, ergiebig und elastiscb zu machen. (Zeltschr. r. Branw. 89, 129.) 

Ala Innenanstrich fiir Bierfii.sser wurde an Stelle des FaBpechs eine olfarOOnartige Paste aus 
Wasserglas und Magnesia alba empfohlen. (Polyt. Zeotr.-BI. 1866, 1088.) 

Nach A. Kanitz, D. Ind.-Ztg.1874, 168 lOst man zur Herstellung von FaBglasuren je 170g 
Schellack und Dammarharz und 375 g Kolophonium in 2 kg 90proz. Spiritus. Mit dieser LOsung 
streicht man die Innenfliiche des Fasses an, wiederholt den Anstricb nach einer Stunde, lii.I3t trock· 
nen, gieBt noch etwas von der Glasur in das FaB und brennt ab, wodurch zugleich das alte Pooh 
gelOst wird. Dann wird das FaB mit Wasser ausgeschwenkt und kann mit Bier gefiiI1t werden. 

Weitere Vorschriften zur Herstellung von FaBglasuren, die die Bedingung erfiillen, daS 
sie auf die Geruchs- und Gescbmacksempfindung neutral rea.gieren und keine Bestandteile an die 
Fliissigkeit ab~eOOn, finden sich in Farbe nnd Lack 1912, 280. Es handelt sich meistens um Spiritus. 
lacke (z. B. Wle oben eine LOsung von je 1 kg Sohellack und Dammarharz in 20 I Weingeist), die 
sehr bart eintrocknen aOOr doch geniigend elastisch bleiOOn miissen, um nicht abzusgJingen und 
~eniigende WiderstandsfiiJrigkeit gagen heiBes Wasser zeigen. Ein Zusatz von 1-2 ~ Ricinusol 
1st zur Erhohung der Elastizitii.t vom Vorteil. FUr ganz billige Laake verwendet man Kolopho
nium oder destilliertes Harz in Verbindung mit HarzoI. 

Brauerlacke und Bottichglasuren sind ferner in folgenden Zusammensetzungen hers~ellbar: 
125 g Rubinschellack, 10 kg Dammarbarz, 250 k~ Spiritus 96 proz., 30 kg veneto Terpentin oder 
25 kg Manilakopal, 60 kg. SChellack, 150 kg Spintus 96proz., 10 kg Terpentin. Die B~ze lOst 
man in der KiiJte am besten im SchiitteIfaS auf, OOi Anwendung von Wii.rme muB das mIt Dampf 
geheizte Gefii.13 mit einem RiickfluBkiihler versehen sein. (Sellens.-Ztg. 1907, 977.) 
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Schusterpech ist nach Liidecke, Selfens.-Ztg. 1912, 199 ein verschmolzenes Gemenge von 
Harz oder Asphalt oder Rtickstinden der Harzdestillation mit Filll- und Beschwerungsmitteln 
(Talkum, Kaolin oder Schwerspat) und 15-20% raffiniertem Harzol. Oder man verschmilzt 
z. B. 84 kg Harz E, 5 kg Talg, 11 kg Kienteer und firbt mit 1 kg Rebenschwarz. Zur Erhoh ung 
der Sprodigkeit bzw. zur Herstellung beBBerer Sorten ka.nn auch noch Paraffin bzw. WachS 
zugesetzt werden. Gefirbt wird vielfach noch mit R uJ3, worauf man die blockartig ersta.rrte 
Masse in kochend heiJ3es W 8.88er wirft und nach ihrer Erweichung in warmem W 8.88er zu 
Zapfen knetet. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 400 wird hartes Schusterwachs erhalten durch Verschmelzen 
von 100 Tl. Paraffin, 300 chinesischem Wachs, 80 Tl. Schellack, 20 Tl. venezianischemTerpentin 
und 50 Tl. Rull, der zweckmii.J3ig vor der Zugabe mit Benzin durchfeuchtet wird, um seine bessere 
Verteilung zu bewirken. Ein weiches Schusterwachs wird aus 380 Tl. Paraffin, 80 Tl. chinesischem 
Wachs und 40Tl. Rull hergestellt. 

Weitere Vorschriften zur Herstellung von Schusterwachs finden sich in Selfens.-Ztg. 1912, 
1148. 

89. Siegel- und Packlack, Herstellungsvorschriften. 
Deutschl. Siegel-(Flaschen-)Iack 1/.1914 E.: 82; A.: 784 dz. 

Andes, L. E., Die Fabrikation der Siegel- und Flaschenlacke (Brauer-, Wachs-, Schuh
macher-, Biirstenpech). Wien und Leipzig 1911. '- Dettmers, E., Fabrikation der Lacke, 
Firnisse und des Siegellackes. Hannover 1909 und das fast gleichnamige Buch von E. Andres. 
Wien 1901. 

Za.hlreiche ii.ltere Vorschriften zur Herstellung bunter Siegellacke finden sich in Berliner Gew.
BI. 28, 104, femer in Polyt. Zentr.-BI. 1849, 1012. 

Eine Zusammenstellung der neueren Patentliteratur tiber Herstellung des Siegellackes bringt 
II. SchaU in Kunststofle 1912, 12. 

Unter Siegellack versteht man ein Harzgemisch, dem Farbstoffe und, zur Behebung seiner 
SprOdigkeit wie auch zur Erleichterung des Schmelzens, Terpentin zugesetzt sind. Guter Siegel
lack solI, ohne zu erweichen, hohe Sommertemperaturen vertragen, beim Brennen ohne Rauch
entwicklung diinnfliiBBig werden und ohne zu tropfen schmelzen. 

Die Gtite des Siegellacks steigt mit seinem Gehalt an Schellack, bis etwa gleichviel Teile 
Kolophonium und Sche11a.ck in der Mischung vorhanden sind. Eine besonders gute Handels
qualitit enthielt aber auch na.ch Untersuchungen von G. Mangold neben 35,9% Kolophonium 
und 34,8% unlOslichen Rtickstand (Mineralstoffe), nur 29,3% Schellack. 

Bei der Fabrikation der Pack- und Siegellacke ist as na.ch Selfens.-Ztg. 1912, 1116 sehr wesent
lich, daJ3 die Harze nicht tiberhitzt werden und daJ3 man die gut getrockneten, pulverformigen 
Bestandteile langsam einstreut und innig verriihrt; die mit Terpentinol verriebene Farbe wird 
erst zuletzt na.cn Entfernung des Feuers beigegeben. Aullerdem empfiehlt es sich, die aus
einandemehmbaren, scharfka.ntigen MeBBingformen, in die man die Masse eingieJ3t, vor dern 
Gull stete sorgfii.ltig zu reinigen und mit RtibOl leicht einzuOlen. 

Die Bereitung geringer Siege11a.cksorten aus 50 Tl. Kolophonium, 8-10 Tl. HarzOl und 40 Tl. 
Kreide oder Schwerspat mit der enteprechenden Farbstoffmenge ist in Wiiritemberg. Gewerbe
bL 1879, 67 u. 66 beschrieben. 

In seinem Handbuch der Technologie Bd. V, 224 bringt B. Wagner eine groJ3e Za.hl von Vor
schriften zur Bereitung grober und feiner Siege11a.cksorten. Die Grundmasse fiir feine Sorten 
setzt sich z. B. zusammen aus 55 Schellack, 74 Terpentin mit oder ohne Zusatz von 30 Kreide 
oder Magnesia und 20 Gips oder ZinkweiJ3 oder 10 BaritweiJ3. In den billigeren Sorten sind 
natiirIich die teueren Bestandteile durch Kolophonium u. dgl. ersetzt Gefirbt wird: Rot mit 
13-50 Tl. Zinnober, Schwarz mit etwa 30-40 Tl. Beinschwarz unter evtl. Zusatz von 8 Tl. 
KienruJ3 oder 20 Tl. Pechasphalt, Blau mit Koba.ltultramarin oder Coeruleum (Ultrama.rin Iiefert 
kein schones Bla.u) usw. Der gewohnIiche Packlack besteht aus einer Grundm8.88e von 2 kg 
he1lem Kolophonium, 1 kg Fichtenharz, 0,5 kg Terpentin, 0,75 kg Kreide oder 1,25 kg BaritweiJ3, 
der man fiir Braun 1 kg Umbra oder Bolus oder Eisenoxyd zusetzt. 

Zur Fabrikation eines Packlackes fiir Pakete werden 50 Tl. rohes Fichtenpech so lango 
tiber freiem Feuer erhitzt, bis eine Probe auf einer Glasplatte schnell erstarrt, worauf man 10 Tl. 
Gips zumischt, gut durchriihrt und in Tafeln gieJ3t. (Farbenztg. 1914, 129 u. 2186.) 

Zur Herstellung eines guten Siegellacks ist folgende GrundmaSBe geeignet: 20 Tl. Terpentin, 
38 Tl. Sche11a.ck, 2 Tl. Terpentinol, 10 Tl. kohlensaure Magnesia, 15-30 Tl. Korperfarbe. 

BilIiger Siegella.ck: 15 Tl. Terpentin, 3 Tl. Schella.ck, 25 Tl. Kolophonium, 3 Tl. Terpentinol, 
15 Tl. Schwerspat, 20 Tl. Kreide, 10 Tl. Gips, 15-30 Tl. Korperfarbe. Eine Grundm8.88e fiir 
Flaschenlack setzt sich zusammen aus: 20 Tl. Terpentin (oder Ga.Iipot), 20 Tl. Kol0.p!toni~, 
3 Tl. Terpentinol, 5 Tl. Infusorienerde, 10 Tl. Kreide, 20 Tl. Schwerspat, 5 Tl. gebrannter .M.a.gnesia, 
10-15 Tl. Korperfarbe. 

Ala Teil eines von dem Verf8.88er geplanten Buches tiber chern. -techno Rezepte veroffentlicht 
F. naum in 8ellenlo-Ztg. 1912, beginnend Selte 769 eine Anza.hl praktisch erprobter Vorschriften 
zur Herstellung diverser Wa.chspriparate, Flaschen- und Siegellacke usw., auf die hier ver
wiesen sei. 



Pflanzensekrete, Gewinnung, Verarbeitung. 103 

Zur Herstellung eines roten, fliissigen Siegellacks fiir Mechaniker (zum nberziehen 
einzelner Metallteile mit einer schiitzenden, nicht leitenden Oberflii.che) verschmilzt man nach 
Metallarbelter 1918, 2 kg venezianischen Terpentin, 4 kg feinen blonden Schellack, gibt nach dem 
teilweisen Erkalten 10 kg 96.proz. Spiritus zu, versetzt mit einem auf der 'Farbreibmiihle aus 
5 kg Zinnober und Spiritus erhaltenen Brei und fiillt die nochmals geschmolzene Masse in ent
sprechende Gefii.Ce, die man vor dem Gebrauch des Siegellacks in einen Topf mit hei.!3em Wasser 
stellt, worauf die fliissig gewordene Masse aufgetragen wird. Man kann auch ein Gemenge von je 
1 Tl. blondem Schellack und chinesischem Zinnober mit einer Mischung von 2 Tl. 96proz. Spirtus 
und 1 Tl. Ather in verschlossener Flasche schiitteln, bis eine gleichmii.Cige Masse entsteht, die man 
dann auf den erwii.rmten Gegenstand auftrii.gt. 

Urn Goldbronze - Siegellack herzustellen, muC man nach Farbe und Lack 1912, 214 
von vornherein helle Materialien, also gebleichten Schellack und helles Kolophonium verwenden 
und muC, urn das Anlaufen des Metalles zu verhiiten, die Goldbronze erst zuletzt der eben noch 
fliissigen Siegellackmasse zusetzen. Man verschmilzt z. B. zur Gewinnung einer Grundmasse 
mit gelbem Ton: 76 Tl. Schellack, 85 Tl. Terpentin, 45 Tl. Kolophoniurn, 18 Tl. Magnesia und 
25 Tl. Chromgelb und riihrt in diese Masse Goldbronze ein; solI der Goldton der Bronze jedoch 
vollig rein erhalten bleiben, so darf man iiberhaupt kein Kolophoniurn verwenden sondern muC 
von reinem Schellack ausgehen. 

Gefii.rbte, durchsichtige Harze, Lacke, Lackfirnis und Sikkative werden nach D. R. P. 216649 
auf Grund der Eigenschaft der Harze hergestellt, bei Temperaturen von 150-420° Farbstoffe 
der Indanthren- und Algolreihe zu lOsen. Das gefii.rbte Harz, das den Farbstoff vollkommen 
homogen verteilt enthii.lt, wird nach dem Erkalten auf Siegellack, Flaschenlack usw. verarbeitet. 
Die Intensitii.t der Farbstoffe wird durch Zusatz sikkativbildender Metalloxyde nicht beriihrt. 

Gewohnlichen Postsiegellack erhii.lt man nach Seifens.-Ztg. 1911, 484 durch ScbmeJzen 
von 3,8 kg Kolophoniurn, 1,2 kg Kopal, 3 kg Schwerspat, 2 kg feinstgeschlemmter Kreide, 500 g 
Englischrot und 200g Terpentinol. Schwarzen Siegellack erhii.lt man nach D. R. P. 122887 
durch Zusammenschmelzen von Steinkohlenpech, Goudron, Steinkohlenteer, Schwefel und Kreide. 

Bei der Herstellung von Siegellack, Flaschenlack u. dgl., z. B. aus 70 Tl. Pech oder Asphalt, 
abgetrieben bis etwa 360°, 10 Tl. LeichtOldestillat yom Siedepunkt 150-185°, 10-20 Tl. Kreide, 
Gips oder Schwerspat, setzt man behufs innigerer Bindung der Stoffe und zwecks Verhinderung 
des Abtropfens der Masse beim Erhitzen, 1-2 Tl. ~ - Nap h tho 1 zu. (D. R. P. 313100.) 

90. Flaschenlacke, Spezialsiegellacke. Geigenharz. 
Ober Flaschen- oder Tauchlack siehe Burger, Seifens.-Ztg. 1921, 723. 
Die Flaschenlacke unterscheiden sich von den Siegellacken nur durch den teilweisen 

oder volligen Ersatz des Schellacks gegen billigere Harze und Fiillstoffe, auch bei der Wahl 
der Farbstoffe ist der Preis in erster Linie maCgebend. 

Ober Flaschen- oder Tauchlacke schreibt Burger in Seifens.-Ztg. 1921, 723. - Vgl. Dahse, 
Sellens.-Ztg. 1920, 672. 

In einem Referat in lahr-Ber. I. chern. Techn. 1868, 646 finden sich einige Vorschriften zur 
Herstellung von Flaschenlacken, wie man sie zur Umhiillung der Champagnerflaschen
hii.lse beniitzt. Die meistens aus Fichtenharz, gelbem Wachs und Terpentin bestehende Grund
masse wird mit rotem Ocker oder gebranntem Elfenbein oder einer Mischung von Berlinerblau 
und Zinkgelb rot bzw. schwarz bzw. griin gefii.rbt und erhii.lt pro Kilogramm hii.ufig einen Zusatz 
von 100-200 g Glimmer- oder Bronzepulver. So verschmilzt man z. B. 20 Tl. dicken TeI'pentin, 
20 Tl. amerikanisches Harz, 5 Tl. Schellack, 4 Tl. Terpentinol, 10 Tl. Infusorienerde, 10-20 Tl. 
Kreide und fii.rbt mit 5-30 Tl. (je nach der Art des Farbstoffes) Chromgelb, Ultramarin· oder 
Berlinerblau, Eisenrot, RuC- oder Rebenschwarz, Umbra usw., oder verriihrt die geschmolzene 
Masse mit Glimmer u. dgl. und gieCt das Produkt in viereckige Formen. V gl. D. Ind.- u. Gewerbeztg. 
1888, 19. 

Zur Herstellung eines guten Flaschenlackea werden 7-9 Tl. Sandarak und 3-4 Tl. Canada
balsam im Vakuum unter Zusatz von Alkohol auf so hohe Temperatur erhitzt, daC alle fliichtigen 
Verunreinigungen nebst dem Alkohol abgetrieben werden, worauf man der Mischung allmii.hlich 
3 Tl. RicinusOi oder MineralOi und 3 Tl. Mastix u. dgl. zusetzt. Lost man diese Masse in Spiritus, 
so sind die damit hergestellten nberziige widerstandsfii.hig gegen kochendes Wasser. (E. P. 
20620/1908.) Vgl. E. P. 8917/1901; und Farbenztg. 1914, 2129 u. 2186. 

Ein billiger Flaschenlack besteht aus 2 Tl. Bienen- oder Carnaubawachs, 4 Tl. Kolophoniurn 
und 4 Tl. Pech, evtl. noch mit 2 Tl. Schellack zur Erhohung der Elastizitii.t und Durchsichtigkeit 
des Lackes. (Wiirttemb. Gew-BI. 1871, Nr. 1.) 
. Ais Ersatz fiir Flaschensiegellack solI sidh ein Gemisch von 400 g Gips, 600 g wei13em eng
hs~hem Zement, 300 g Kreide, 200 g Dextrin, 5 I Alkoholfirnis und Farbstoff eignen. In diese 
Mischung taucht man den Hals der Flaschen und lii.13t trocknen. (D. Ind.-Ztg. 1873, Nr. 2.) 

Statt der Flaschenlacke verwendet man zum VerschluC von Flaschen fiir Ole oder fliichtige 
Fiillstoffe besser Gelatine kompositionen, die entweder durchsichtig nach Art der kaltfliissigen 
Leime unter Verwendung von Eisessig oder gefii.rbt hergestellt werden, wobei man sich verschiede; 
ner Kombinationen von mit Teerfarbstoffen oder Korperfarben gefii.rbten Leim-, Pflanzenschleim, 
Stii.rke., Dextrin- oder Gummiarabicumgemengen bedient. (Selfens.-Ztg. 87, 998.) 
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AlB Flaschenlack eignet sich nach E. P. 176210 ein heil3 anzuwendendes evtl. gefirbtes Ge
misch von Zucker, Soda und einer wisserigen Geltl.tinelOsung. 

Zum Ersatz von Stanniolkapseln taucht man die Flaschenkopfe in eine mit Meta.llbronze 
oder Farbe verriihrte LOsung von Nitrocellulose in Chlorii.thyl und Methylalkohol neben Spiritus. 
Benzol und Ricinusol. Der Methylalkohol darf hoohstens 1 % Aceton entha.lten. (0. P. 66 488.) 

Uber den sog. Tubenkaltsiegellack, das ist meist eine mit Fiillstoffen verknetete Aceton. 
Celluloidl6sung, schreibt KrUger in Seifens.-Ztg. 1921, 661. 

Andes miJ3t deq aus Nitro- oder Acetylcellulose bereiteten Ka.ltsiegellacken keine grol3e Be
deutung bei (Farbenztg. 1922, 1177, siehe ebd. S. 1798), Tatsache ist jedoch, dal3 ein siiddeutsches 
Werk nach einem von K. Borromiius Rees ausgearbeiteten Verfahren bedeutende Mengen Kalt
siegella.ck herstellt. 

Ein Siegelwachs, das durch blol3es Erwirmen in der Hand erweicht und ohne Anwendung 
einer Fla.mme angewendet werden kann, besteht nach Dingl. ,Journ. 184, 80 aus je 3 Tl. Kolopho
mum, gereinigtem Fichtenharz und Hammeltalg, je 4 Tl. venezianischem Terpentin und gepulverter 
Kreide und 41/. Tl. gepulverter Mennige. 

Einen in Alkohol unloslichen Siegellack erhii.lt man nach D. R. P. 46172 durch Ein
dicken eines geschmolzenen und gefirbten Gemenges von je 5 Tl. Bienenwachs und Mennige, 
je 1 Tl. Ca.rnauba.wachs undParaffin und 2 Tl. Schlemmkreide. 

Nach D. R. P. 114630 verwendet man zur Herstellung alkoholunloslicher Siegellacke den 
abietinsauren Kalk (aus 23-32Tl. Kolophonium und 3-4g Kalkhydratpulver), dem man 
in geschmolienem Zustande (bei etwa 160°) etwas Solarol (das ist ein Gemenge a.lkoholunlos
licher ErdOikohlenwasserstoffe), ferner die notigen Fiillstoffe und zur Herabsetzung des Schmelz
punktes etwas Olsii.ure oder olsaure Salze beigibt. 

Nach D. R. P. 273346 verwendet man zur Herstellung alkohol unloslicher Siegel- und 
Flaschenlacke die auch in 95 proz. Alkohol unlOslichen Kautschuk- oder Guttaharze (mit oder 
ohne Zusatz von Kolophonium), die man bei der Behandlung des Rohkautschuks bzw. der Roh
gutta mit LOsungsmitteln erhiUt, die das eigentliche Kautschukprodukt nicht angreifen. 

Nach A. P. 664 762 stellt man einen gegen Frucht- und Pflanzensii.uren sowie gegen 
Salzwasser widerst&.ndsfii.Qigen Siegellack aus einem verschmolzenen Gemenge von Paraffin und 
Kopa.l- oder Dammarharz her, dem man bei 150° ein 01 oder Fett tierischer oder pflanzlicher Her
kuiUt beimengt. Zur Herstellung von d urchscheinendem Siegellack muB man von sorgfii.ltig 
gebleichtem Schellack, sehr dickfliissigem, hellfarbigem Terpentin und einer geniigenden Menge 
Mastix ausgehen. Der verschmolzenen Grundmasse setzt man dann Kreide, Zinkweil3 oder Per
manentweil3 zu. 

Ein elastischer Siegellack wird nach D. R. P. 210966 hergestellt durch Verkneten von 
100 Tl. Guttapercha. und 10-25 Tl. Schellack unter Zusatz von 25 Tl. Kautschuklosung;(in Benzin) 
bei etwa 100°. 

Ein nicht tropfender Siegellack wird nach Sauerwein, Dingl. Journ. 176, 86 hergestellt 
aus 50 Tl. Schellack, 10 Tl. venezianischem Terpentin und 20 Tl. Zinnober. 

Ein Siegellackpulver wird nach E. P. 16180/1897 durch Verschmelzen von 6 Tl. Harz, 
6 Tl. Schwerspat, 1 Tl. Schellack und 2 Tl. Venezianerrot ·gewonnen. 

Auch aus einem Gemenge von Schwefel, Ziegelmehl, Sand, Zinn, Blei oder Wismut und 
Borax soll man nach A. P. 643201 einen verwendbaren Siegellack erha.lten. 

Nach einem Referat in ,Jabr.-Ber. f. cbem. Techn. 1868, 646 stellt man Siegellack mit D.och t 
her durch Einlegen der mit Wachs oder Stearin imprii.~erten Baumwollfiiden in eine geschmol
zene Masse von 6 Tl. Bologneser Kreide, 6 Tl. MagneSIa, 30 Tl. venezianischem Terpentin, 7 Tl. 
TerpentinOl, je 3 Tl. Mastix und Perubalsam, 44 Tl. Zinnober und 61 Tl. Schellack. 

Nach E. P. 13027/1893 verwendet man zum Siegeln ein geschmolzenes Gemenge von 6 kg 
weil3em venezianischem Terpentin, 5 kg Schellack, 50 g CampherOi und 10-20 g einer alkoho
lischen FarbstofflOsung in das man lose gedrehte Baumwollfiiden oder -dochte einbettet. 

Dbar die Herstellung einer Siegellackkerze, die aus einer innen mit einem imprii.gnierten 
Brennstoffstrang versehenen Siegellackstange besteht, siehe D. R. P. 249692. 

Auf ii.hnliche Weise stellt man nach E. P. 9806/1893 (vgl. E. P. 2122/1902 und E. P. 4664/1908) 
Siegellackmassen mit eingelagerten Dochten her, die man vorher mit Paraffin oder Talg oder 
nach ihrer Behandlung in verdiinnt.er Schwefelsii.ure auch mit Bienenwachs imprii.gniert. VgI. 
E. P. 16 689/1896. 

In D. R. P. 263 301 wird empfohlen, Siegellackstangen, um sie unzerbrechlich zu machen, 
mit einer Magnesiumeinlage zu versehen, die in dem Mal3e verbrennt, als sich der Siegellack 
verbraucht. 

Zur Verhiitung der unbefugten Abnahme eines Siegelabdruckes ist in E. P. 
12830/1896 ein eigentiimliches Verfahren beschrieben, nach dem man der Siegellackmasse 
Kupfersulfat oder Eisensulfat zusetzt und nachtriiglich zur Priifung die Oberflii.che des Siegels 
mit einer Ammoniak- bzw. Ferrocyanka.liumlosung bestreicht. Das Nichtauftreten einer Blau
firbung zeigt dann an, dal3 das seinerzeit aufgedruckte Siegel zur Herstellung eines Abdruckes 
oder zu 80nstiger mil3brii.uchlicher Verwendung entfernt worden war. 
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Geigenharz erhilt man nach einem Referat in Selfens •• Ztg. 1912, 982 durch Zusatz von 
90 Tl. weiJ3em Kolophoniwn zu 10 Tl. geschmolzenem und bis zum AufhOren des Schiumens 
vorsichtig erhitzten Dammarharz, worauf man noch eine halbe Stunde im Dampfbade erhitzt und 
in Formen gieJ3t. 

Zur Herstellung von Geigenharz schmilzt man nach Techn. Rundsch. 190'i, 843 Kolo
phonium in einer kupfernen Pfanne, fiigt 3--10% (die genauen Mengen sind durch Versuche 
festzustellen) Lirchenterpentin zu und gieJ3t die Masse in die entsprechenden Formen. 

Zur Reinigung des Geigenha.rzes gieJ3t man seine alkoholische LOsung in destilliertes Wasser 
filtriert die kisige Fillung durch ein Tuch, preJ3t, verschmilzt die Masse noch feucht mit 5% 
Wachs und gieJ3t sie in Formen. Vgl. auch die Reinigung des Kolophoniums durch Destillation 
mit Wasserdampf aus einer 400° heiJ3en Retorte nach Polyt. Zentr.-BI. 1860, 140. 

In einem Referat in DIng. lourn. 126, 46'i wird empfohlen, den Bogen nicht trocken mit 
Geigenharz einzureiben, sondern eine filtrierte LOsung von Animeharz in Alkohol mittels eines 
Pinsels auf die Bogenhaare aufzustreichen, trocknen zu lassen und die leicht verklebten Haare 
mit einem harten Pinsel wieder zu lockern. Ein so behandelter Bogen dient etwa 100 Stunden, 
ohne zu kratzen. 

Neuere Vorschriften liber Herstellung von Geigenharz bringt L. E. Andes in R. U. R.46, 198. 

91. Harzkitf.e (Daumwachs). 
Die Beschreibung der Fabrikation, Eigenschaften usw., sowie Angaben einiger Rezepte von 

Harzkitten finden sich in Farbenztg. 1916, 14'i •. 
Man unterscheidet Barzschmelzkitte, knetbare Harzkitte oder FUllkitte und kaltflUssige 

Harzkitte, die aus Schellack, Kopal, Harzbalsam, Olen usw. vor allem aus Kolophoniwn bereitet 
werden. Sie sollen fest haften, gegen mechanische oder thermische Einfliisse, Feuchtigkeit oder 
Diimpfe widerstandsfihig sein, ·elastisch bleiben und doch die Hirte besitzen, daJ3 die Kittstelle 
nicht schmierig oder klebrig wird. 

Zur Herstellung von Harzkitten werden in einem eisemen, mit Kohle beheizten Kessel 
zuerst die leichtschmelzenden Harze bzw. das HarzOl geschmolzen, worauf man die schwerer 
schmelzenden Stoffe, wie Schellack, Kopal usw. allmihlich unter Riihren hinzufligt. Bei Kaut
schukkitten kommt der kleingeschnittene Kautschuk ebenfalls in die heil3e Harzschmelze. SoIl 
Schwefel zugesetzt werden, so wiihlt man am besten die SchwefelblUte, die vorsichtig in die zwischen 
130-150° heiJ3e Harzschmelze eingetragen wird. Die fllichtigen Zutaten, wie TerpentinOl, Benzol 
oder Campher werden der Schmelze erst zugesetzt, wenn sie einigermaJ3en abgekiihlt ist. Ebenso 
ist mit den FUll- und Farbstoffen zu verfahren. Die fertigen Kitte werden in metallische FormeD 
gegossen, in Dosen oder Kistchen gefUllt oder zu Stangen aus~erollt. 

Transparenter Harzschmelzkitt: 30Tl. Kolophonium, licht, 60Tl. Knopflack, 10Tl. 
raffiniertes Harzol. 

Opaker keramischer Kitt: 50 'P. Knopflack, licht, 15 Tl. Rubinschellack, dunkel. 
Steinkitt: 60 Tl. dunkles Kolophoniwn, 7 Tl. HarzOl, 10 Tl. Schwefel, 3 Tl. Bleiglatte, 

30 Tl. groben Qu.a.rzsand. 
Saurefester Kitt: 80 Tl. Asphalt, 8 Tl. Schwefel, 6 Tl. Steinkohlenteer, 16 Tl. Schwerspat. 
Kautsch ukkitt: 50 Tl. Harz, 48 Tl. Asphalt, 2 Tl. Wurzelkautschuk. 
Celluloidwarenkitt: 40Tl. Kolophoniwn, 40Tl. Schellack, 5Tl. HarzOl, 15Tl. Campher. 
Drechslerkitt: 50Tl. Paraffin, 40Tl. Kolophonium, lOTI. Carnaubawachs. (Mit fettlOs-

lichen Anilinfarben entsprechend gefii.rbt.) (K. Robaz, Farbenztg. 21, 147 1.1. 189). 
Nach D. R. P. 186017 lost man zur Herstellung eines billigen Kittes oder Farbenbinde

mitte1s 25 Tl. Kolophonium in einem verkochten Gemenge von 6 TI. Leim und 50 Tl. Petroleum. 
Oder: 700 Tl. Harzol werden so lange gekocht, bis das Schii.umen aufhort, worauf man 300 Tl. 
Erdol und schlieJ3lich Kreide zusetzt. (E. P. 16248/1916.) 

Einen kittartigen~ warm anzuwendenden Klebstoff erhii.lt man auch durch Ausgiel3en eines 
verschmolzenen Gemenges von 3 Tl. Kautschuk, 64 Tl. Schellack und 34 Tl. Erdolnaphtha auf 
Metallplatten. (D: Ind.-Ztg. 186'i, Nr. 10.) 

. Zur Herstellung des Lowltzschen Zementes verriihrte man 34 Tl. gel;lchmolzenes Kolopho
IUum, 65 Tl. Kreide und 1 TI. TerpentinOl, gol3 das Ganze dann auf Blechtafeln aus und ver
arbeitete 60 Tl. der Masse heil3 mit 120 Tl. Sand trod 5 Tl. Teer. Bei der Anwendung wurden 
60 Tl. der Masse in einem Kessel geschmolzen, 120 Tl. trockner Sand und 5 Tl. Steinkohlenteer 
darunter geriihrt. (DIngl. loum. 107, 288.) . 

Zur Herstellung eines Klebmittels fiir Gewebe, Leder 1.1. dgl. schlittelt man ein Gemisch von 
20 Tl. Schellack in 100 Tl. Aceton, wii.hrend 2 Tagen 6-7mal bei einer Temperatur von et~a 
30° wn, dekantiert und erhilt so eine Fliissigkeit, die etwa 2% einer von dem Gummilack vOlhg 
verschiedenen, sehr elastischen und schmiegsamen Substanz enthii.lt. Dieser Losung setzt man 
nun eine lOproz. Celluloid-Acetonlosung zu und erzeugt so eine sehr rasch trocknende Klebsub
stanz, die Gewebe bzw. Leder untrennbar miteinander verbindet. (D. R. P. 258984.) 

Die fiir gewisse Zwecke der Malerei und Lackiertechnik verwendeten Harzmisch ungen 
zum Kleben, ebenso wie die Harzmischungen (z. B. MastixlOsung) zum Befestigen von Birten 
u!ld Periicken, zeigen oft den trbelstand geringer Klebfihigkeit. Nach vorliegende!D Patent solI 
diese Klebfii.higkeit durch Zusetzen von geringen Mengen fliissiger Ester der aromatlschen Sauren 
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zu den LOsungen erhoht werden. Beispielsweise werden 15 Tl. Kolophoniwn und 15 Tl. Sandarak 
in 70 Tl. Benzol gelOst, worauf man der erhaltenen LOsung 5 Tl. Benzoesii.ureii.thylester zugibt. 
Als LOsungsmittel konnen auch Benzin, Chloroform, Alkohol, Ather u. dgl. verwandt werden. 
Zu beachten ist jedoch, da13 manches dieser LOsungsmittel die Haut reizt und daher nicht zu 
Bartleim verwendet werden darf. (D. R. P. 21)7889.) 

Zur Gewinnung von Harzkittmassen, die sich wegen ihrer Widerstandsfii.higkeit gegen 
heil3es Wasser besonders zwn Einkitten von Messerklingen oder E13bestecken eignen, erhitzt man 
z. B. ein bei 1800 allmii.hlich neutralisiertes Gemenge von 100 Tl. Kolophoniwn und 20 Tl. Kalk· 
hydratpulver nach Zumischung von 20 Tl. Gummiharz und 10 Tl. Cwnaronharz solange auf 200°, 
bis eine Probe den Schmelzpunkt von 102° besitzt. Ist der Schmelzpunkt hoher, so setzt man 
ibn durch Zusatz von Kolophoniwn und Cwnaronharz herab. Schlie13lich fiiIlt man die 'Masse 
mit 40 Tl. einer Mischung aus Kreide und Bimssteinpulver. (D. R. P. 284701.) 

Ein klarer goldgelber dickfliissiger Kaltleim aus Harz wird nach Sellens.-Ztg. 1912, 1)77 her
gestellt durch vorsichtiges Eintragen einer, bei gelinder Temperatur verschmolzenen Masse aus 
85 Tl. rohem Fichtenharz und 5 Tl. Leinolfettsii.ure in 25 Tl. Sprit, in dem etwas spritlosliche 
gelbe Anilinfarbe gelOst ist. Man verdiinnt dann und filtriert hei13 durch Sackleinen. 

Statt des Leimes empfiehlt es sich, zwn Einkleben von Pinselhaaren in den Griff, nach 
einem Referat in Seifens.-Ztg. 1912, 1)79, Bakelitmasse zu verwenden, da diese gegen Farben
losungsmittel, Seife und heil3es Wasser aullerordentlich widerstandsfahig ist. [98.] F ormal
de h y d h a It i g e Kleister oder Klebstoffe zwn Einkleben von Pinselhaarpn oder Borsten Bollen 
jedoch nicht Verwendung finden, da auch geringe Formaldehydmengen bei stetigem Einatmen 
schii.dlich wirken. (Zentr. BI. f. Gewerbehyg. 1922, 136.) 

Zur Herstellung eines Einschlu13kittes fiir mikroskopische Praparate verschmilzt 
man nach Konig, Fort8chr. d. Med. 1886, 687, 2 Tl. Wachs mit 7-9 Tl. gewohnlichem Kolo
phoniwn, filtriert die verriihrte Masse durch Gaze und verfliissigt sie vor dem Gebrauch jeweilig 
durch Eintauchen eines erwii.rmten Drahtes. Urn zu verhiiten, da13 sich dieser Kitt in hnmersions
Olen lOst, iiberzieht man den zwischen Objekttrii.ger und Deckglas befindlichen La.ckrand mit 
einer konzentrierten alkoholischen LOsung von Schellack. 

Ein Ersatzprodukt fiir tierischen Leim wird nach Sellens.-Ztg. 1912, 926 hergestellt durch 
Trocknen einer eingedickten Paste aus 2 Tl. Tierleim, 1 Tl. Starke und 4 Tl. Jelutongharz 
in 10 Tl. Wasser. 

Zur Herstellung von Baumwachs verschmilzt man 9 Tl. amerikanisches Pech, 9 Tl. gelbes 
Wachs, 6 Tl. Terpentin und 4 Tl. ausgelassenes Rind- oder Hammelfett und formt die pflaster
artige Masse auf einem na13gemachten Brett zu Stangelchen, die zur Aufbewahrung in mit Fett, 
Wachs oder 01 getrii.nktes Papier eingewickelt werden. (Polyt. Notizbl. 1862, Nr. 21.) 

Als Wunddeckmasse fiir die Schnittstelle gepfropfter Bii.wne und Strii.ucher eignet sich ein 
Brei von Wasserglas und Schlii.mmkreide oder ein fliissiges Bawnwachs, erhalten durch AuflOsen 
von Kolophoniwn in Weingeist und Abdampfen der LOsung bei gelinder Warme bis zur sehr 
dicken Sirupkonsistenz. (Dlngl. Journ. 106, 400.) 

Harzersatz, und Kunstharz. 
92. Kunstharze, Literatur, Allgemeines, Einteilung. 

t)ber Harzersatzmittel und Kunstharze siehe J. Alexander, Chern.-techn. Ind. 1920, Nr. 13. 
Die wichtigsten Ersatzprodukte fiir Schellack sind zusammengestellt in Farbe und Lack 

1912, 307. 
Das Ergebnis vergleichender Untersuchungen von Phenol-Aldehydharzen als S c hell a c k

e r sat z bringt E. Fonrobert in Chern.-Ztg. 1922, 013. 
t)ber synthetische Harze berichtet ferner R. Eller, Kunststoffe 6, 41). Vgl. Techn. Rundsch. 

1913, 146 If. 
Ober Kunstharze schreibt H. Rauch in Zeitschr. d. 01- u. Fettind. 1922, 709. 
Eine Zusammenstellung der Ersatzstoffe und Praparate der Lackbranche nach der Patent

literatur bearbeitet von Me Bottler findet sich in Kunststoffe 1912, 9. Besprochen werden im 
Anschlul3 an die in derselben Zeitschrift 1911, Nr. 1, 2 u. 4 bzw. Nr. 12 und 13 erschienenen Arbeiten 
iiber Kunstharze bzw. Metallresinate in erster Linie die Verfahren, die zur Gewinnung von Schellack
ersatzprodukten fiihren. 

Die auf kiinstlichem Wege erzeugten Harzprodukte, die in ihren Eigenschaften den natiir
lichen Harzen nahekommen und dazu bestimmt sind, sie zu ersetzen, teilt M. Bottler, Kunst
stoHe 1911, 3 (vgl. die Fortsetzung der Arbeit ebd. 1913, 84) in 6 Gruppen ein: 

1. Hartharze. Man stellt sie aus Kolophoni urn entweder durch Erhitzen mit Kalk 
oder Oxyden des Magnesiums, Zinks, Mangans usw. her, oder man gewinnt sie durch Oxydation 
des geschmolzenen Itolophoniums mittels Luft. Sie besitzen einen hoheren Schmelzpunkt ala 
das Kolophoniwn selbst und kommen mit TerpentinOl verdiinnt als Elektronorharze und 
Elektronorlacke in den Handel. 



Harzersatz und Kunstharz. 107 

2. Harzsiureester, die aus Kolophonium erzeugt werden und aus ihm und anderen 
Harzsiuren mit Alkoholen unter Wasseraustritt entstehen. Sie zeichnen sich gegeniiber den Natur
harzen durch absolut neutrale Rea.ktion und ihre Ha.ltbarkeit auch im WaBBer aus, und dienen 
daher im GegeDB8.tz zu den Hartharzen, die fiir Innendekorationslacke verbraucht werden, 
in erster Linie zur Herstellung von AuJ3enanstrichen. 

3. Harzihnliche Kunstprodukte, die ohne Verwendung natiirlicher Harze aus 
hydroxylha.lti~en organischen Korpern durch KondeDB8.tion mit Formaldehyd entstehen, schwer 
in Benzolloslich, unloslich in TerpentinOl sind und unter verschiedenen Bezeichnungen (Novo
lack, Metakalin S usw.) in den Handel kommen. 

4. Kunstprod ukte harzihnlicher Art, die nicht schmelzbar und unlOslich sind und 
deren Hauptvertreter der Bakelit ist. 

5. Resinite, das sind harzige in ihren Eigenschaften von allen Natur- und Kunstharzen 
wesentlich unterschiedene Korper. 

6. Schellackersatzprod ukte. 
AIle diese Harzersatzmittel sind billiger a1s die Naturprodukte und unterscheiden sich von 

diesen auch durch ihr durchsichtiges, hellfarbiges bis braunes Aussehen, wihrend die Naturpro
dukte zumeist nur durchscheinend sind, eine dunkle Kruste besitzen und erst auf hiufig recht 
kompliziertem Wege gereinigt werden miissen. 

Uber Cumaronharze, ihre Herstellung und Verwendung s. (273,274). 

Durch die bei der Harzhirtung erfolgende Uberfiihrung des billigen Kolophoniums in eine 
feste, nichtklebende MaBBe entstehen Produkte, die bei erhohter Temperatur nicht erweichen. 

Gehirtete Harze oder Hartharze sind geschmolzene harzsaure Metallverbindungen, die 
man durch einfaches Zusammenschmelzen der Harze mit Metalloxyden oder durch Esterifisierung 
der Weichharze oder durch deren Oxydation mit LuftBauerstoff bei gesteigerter Temperatur ge
winnt. Diese Hartmattlacke werden nach verschiedenen Verfahren mit Anwendung von 
basischen Tonerdeverbindungen oder aus Gemischen von gehirtetem Kolophonium mit Mono
chlorbenzol und Spiritus oder durch Eintragen vo~ Mangan-, Zink-, Blei- oder Eisenoxyd in die 
Harze hergestellt. Harzsaures Blei und Mangan dienen als Trockenmittel fiir Anstrichfarben, 
harzsaures Calcium zu Lackzwecken und als Isoliermaterial, harzsaures Kupfer zu Anstrichfarben, 
harzsaures Magnesium als Siegellack und harzsaures Eisen zum Wasserdichten von Geweben. 

Die Harzester entstehen aus den Poniferenharzen durch Einwirkung von Alkoholen, Phe
nolen, Zuckerarten (Glycerin) in der Wirme im Vakuum, sie werden in ihrer Bestindigkeit gegen 
Feuchtigkeit und Chemikalien durch weiteren Zusatz von Erdalkali- oder Metalloxyden verbessert 
und leisten dann als Esterharze in Au.I3enlacken Witterungseinfliissen gegeniiber sehr lange 
Widerstand. (M. BottIer, Chem. Rev. 1910, 292 und 1911, 2 u. 82.) 

K unstharze entstehen durch Kondensation von Formaldehyd mit Phenol, Kresol, Naphthol, 
Naphthalin, Phthalsiure unter Zusatz von KondeDB8.tionsmitteln wie Salzsiure, Natriumsulfit, 
neutralen oder alkalisch reagierenden Salzen ala Kontaktsubsta.nzen. So erhielt der Erfinder Baeke
land durch Kondensation von Phenol mit Formaldehyd unter Beigabe von Alkali und Kontakt
substanzen verschiedenartige technisch verwendbare Produkte (A, B, C 98), von denen das 
wertvollste C-Produkt den unschmelzbaren, durch Alkalien nicht auflosbaren, harten, bearbeit
baren und nicht entziindlichen Bakelit darstellt. Resinit ist ein ebenfalls aus Phenol und 
Formaldehyd kondensiertes, physikalisch dem Bakelit ihnli"hes Produkt. Andere Kunstharze 
ala Ersatz fiir Kopale, Elemi u. dgl. sind ii.hnliche Phenol-Formaldehydkondensate, die mit 
Kreide, Holzmehl, Stii.rke oder AsHest gefiillt werden. 

Die Schellackersatzmittel teilt man nach E. J. Fischer, Kunststolfe 1912, 101 ein in: 
1. Natiirliche schellackihnliche Harze; 2. schellackhaltige Ersatzmittel; 3. Ersatzmittel aus 
natiirlichen Harzen oder harzhaltigen Abfallprodukten; 4. Ersatzmittel aus Phenolen oder 
Phenolderivaten; 5. Ersatzmittel aus Harz-, Holz-, Erdol- usw. destillationsprodukten. 

In Sellens.-Ztg. 1912,869,898 u. 417 findet sich eine ausfiihrliche Abhandlung von F. Daum 
iiber die Verfilsch unge n des Schellacks und iiber seine Ersatzmittel. Verfasser gibt Hinweise 
auf die verschiedenen Materialien, deren man sich bedient, um den Schellack zu verfilschen (Bienen
wachsarten, Pflanzentalg, andere Harze und Fette usw.) und teilt die einfachen Hilfsmittel mit, 
derer man sich bedient, um solche Filschungen zu erkennen. 

Uber das im Handel befindliche helle, fast unverseifbare und auch in alkoholischer Natron
lauge fast unlOsliche K unstharz Siri us, das bei der Destillation diinnfliissige, nach Steinkohlen
teerdestillaten riechende Ole von hohem spez. Gewicht liefert, siehe P. Buth, Seifens.-Ztg.42, 602. 

Die bisher bekannten Schellackersatzprodukte haben aIle den Nachteil, weicher zu.sein 
als das Naturprodukt, es liJ3t sich daher mit diesen Massen nicht der hohe Politurglanz erZlelen 
wie mit Naturschellack, doch sind sie zur Herstellung diinner, dunkler und billiger Polituren sehr 
gut verwendbar. 

Als Bernsteinersatz kommt das aus kleinen Bernsteinabfillen mittels hohen hydraulischen 
Druckes und erhohter Temperatur gepreJ3te Ambroid in den Handel, wihrend das Ambrosin 
ein aus Kopalen und Glimmer oder Asbest erwii.rmt gepreJ3ter, siure- und bis 3000 hitzebestindiger 
Korper von groJ3er elektrischer Isolierfihigkeit ist. 
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Uber die Verwendung der Kunstharze zur Bereitung sii.me- und alkalibestii.ndiger Anstriche 
fUr den Innenraum von HandlOschapparaten, zum Imprii.gnieren von Magnetspulen, Transforms
Wren und Isolationspapieren, femer zur Bereitung desinlizierend wirkender Anstrichmittel und 
sur Erzeugung aines Resinitfirnisses zurn Emaillieren vergoldeter Gegenstii.nde siehe And~s, Farben
.tg. 24, 1193 und die folgenden Kapitel des vorliegendes Abschnittes. 

93. Harzhirtung. 
Zu den wertvollsten nicht klebrigen Hartharzen, die sich mit dem Fingernagel oder mit 

ainem Gipskrystall nicht ritzen lassen, ziililen in erster Linie Bernstein und ostafrikanische 
Kopale, wihrend die jungen Harze ebenso wie die recent fossilen (Manila- und Hymenaea- bzw. 
Kauri-, Neukaledoniskopal) weniger wertvoll sind. Um nun die an Wert vollig zuriicktretenden 
Waichharze und Balsame zu harten, wendet man besonders im Hinblick auf das in groJ3er Menge 
zur Verfiigung stehende Kolophoniurn verschiedene Hii.rtungsverfabren an, erhitzt also die Harze 
fUr sich oder mit Metalloxy den, Metallen, Erdalkalien oder Schwefel. In SeUens.-Ztg. 42, 686, 

'700 beschreibt O. Prager die Eigenschaften und die Verwendung der Hartharze und bringt Vor
sehriften zur Herstellung von Hartharzlacken. Man erhii.It 80 Produkte, die sich gut zu hellen 
Lacken verarbeiten lassen und hitzebestii.ndig sind, aIlerdings bleibt eine, wenn auch geringe 
Klebrigkeit der Harzmasse stete noch bemerkbar. 

tlber gehartete Harze siehe die Artikelserie von M. Bottler in Chem. Rev. 1910 und 1911 
(Nr. 12 bzw. 1 und 2). 

Zur Hii.rtung von Harz erhitzt man 100 Tl. des Harzes nach Farbenztg. 1908, 1169 mit 6 bis 
10% Kalkpulver auf 260°, setzt das 01 zu, wobei sich die Masse auf 220-200° abkiihlt und er
hitzt nun wieder auf 260°, urn bei dam nunmehr auftretenden Schii.umen den HarteprozeJ3 zu 
unterbrechen. Man fiigt nun Trockenmittel hinzu, kiihlt auf 170° ab und verdiinnt. Zur Her
stellung aines guten Hii.rtepulvers wird bohmischer Kalk durch Benetzen mit Wasser gelOscht, 
bis er zerfii.Ilt und sodano gesiebt. 

Nach Drog.-Zig. 1908, 174 verfii.hrt man folgendermaf3en: Das verfiiissigte, yom Wasser be
freite Harz wird auf 160-170° erhitzt, worauf man langsam unter bestii.ndigem Umriihren nach 
und nach unter Steigerung der Temperatur auf 200° 7% trockenes gesiebtes Kalkhydrat 
eintriigt. Sobald auch nur eine geringe Verdickung bemerkbar wird, ste1lt man das Eintragen 
ein und entfemt den Kessel yom Feuer. Vorteilhaft kann man auch das KaIkhydrat vorher mit 
LeinO! verreiben, urn eine gleichmii.f3ige Einwirkung urld Verteilung zu erzielen. 

Nach D. R. P. 89440 schmilzt man zur Herstellung von Hartharz 100 Tl. Kolophonium 
und gibt der dickfliissigen Masse bei ungefihr 110° je nach dem gewiinschten Resultat 2,5-25 Tl. 
Zinkoxyd oder ffir dunklere Fimisse Blei-, Eisen- oder Manganoxyd zu. Man erhitzt 
dann auf 185°, bis nach wenigen Minuten die Masse dick und hart wird und erhoht evtl. die 
Temperatur zur Herstellung eines Produktes von schonerem Aussehen noch wii.hrend kurzer 
Zeit auf 205°. Nach dem abhii.ngigen D. R. P. 80000 ist das Kolophoniurn-Kalkprodukt als 
Kautechukersatz verwendbar. 

Zum Verdicken der Harze und zur Erhohung ihres Schmelzpunktes (Bildung harzsaurer 
Salze) tropft man in die auf ungefihr 200° erhitzten Schmelzen nach D. R. P. 76778 und ZU8atz 
109 684 gewohnliches, hartes Wasser ein. 

Nach ij. P.4268 (vgl. E. P. 7620/1901) behandelt man Kolophonium oder andere Weichharze, 
urn sie zu harten, in geschmolzenem oder feinverteiltem Zusta.nde mit einem warmcn Luft
strom, bis der Schmelzpunkt des Harzes nicht mehr steigt .• Dieser liWt sich weiterhin erhohen, 
wenn man das Produkt noch einmal umschmilzt. 

Um Harz zu oxydieren (hij,rten), setzt man es nach A. P. 1 410 211 in fein zerkleinertem Zu
stande der Einwirkung von wii.sseriger Wasserstoffsuperoxydlosung aus. 

Zur Herstellung mBglichst neutraler Hartharze sii.ttigt man Kolophonium, Fichtenharz, 
Erdharz, Kopal- oder Animeharze oder auch die nach D. R. P. 82 088 gewonnenen Produkte (man 
kaon auch Erdoldestillationsriickstiinde verwenden) mit einem hochsiedenden oder nicht fiiich
tigen Alkohol, wie Glycerin, Phenol, Kresol oder Zucker, setzt dann bei hoherer Temperatur 
iiberschiissiges Me tallo x yd, z. B. eineR ErdalkalimetalIes, des Aluminiums, Magnesiums oder 
Zinks, bei dunklen Harzen auch eines Schwermetalles zu und erhitzt solange auf 250-310°, bis 
die Oxyde gelOst sind und die Wasserbildung aufhort. Die Produkte werden noch harter, wenn 
man das hocherhitzte Kunstharzgemisch im Vakuum destilliert und evtl. gleichzeitig indifferente 
Gase oder leichtfliichtige Stoffe durch die Masse leitet. Die Produkte sind in Ather, Benzin, Ter
pentinO! und Chloroform leicht, in Alkohol schwerer 100lich und dienen nicht nur zur Bereitung von 
Lacken und Firnissen, sondern auch zur Isolierung von Metallen, die durch saure Harze ange
griffen wOrden. (D. R. P. 80187.) 

Zur Herstellung harter, harzartiger Korper vermischt man nach D. R. P. 69441 geschmolze
Den Manilakopal.mit gleichen Teilen Kolophonium und erhitzt 100 kg des Gemisches mit 
10-11 kg Glycerin oder einer LOsung von 5 kg Mannit in 6 kg Glycerin bei einem Druck bis 
zu 2 Atm. auf 180-280°, evtl. in einem Strome indifferenter Gase. Die Masse wird solange mit 
Alkohol gekocht, bis eine mit Ather zerriebene Probe an Wasser und Soda keine loslichen Be
standteile mehr abgibt; man steigert dann die Temperatur, setzt dem dickwerdenden Produkte 
Leinol zu, destilliert evtl. (ffir die Herstellung der Hartharz.Produkte) die weiehen Anteile ab 
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und setzt fiir die Erzeugung trocknender Lacke am SchluJ3 der Destillation 1/.-2% Mennige 
und Braunstein hinzu, um schlieJ3lich daB zur Homogenitat erhitzte Gemenge auf fla.chen Bloohen 
erstarren zu lassen. 

Na.ch D. B. P. 76119 erhitzt man 100 Tl. Kolophonium zu demselben Zweck mit 8-10% 
Glycerin auf 180--210° (zweckmiillig in Vakuum), erhoht dann die Temperatur auf 310°, um 
samtliche leicht fliichtigen Bestandtei1e zu vertreiben, fiigt 3 Tl. mit LeinO! verriebenes Atzkalk
pulver hinzu und lal3t die homogene Masse rasch erkalten. 

Zum Verdicken bzw. Festigen der Harze, fetten Ole und Trane behandelt man die Roh
produkte na.ch D. B. P. 160882 mit Al umini umchlorid und verwendet die Masse in dieser 
Form zur Herstellung von Lacken und Firnissen, sowie a.ls Faktisersatz in der Kautschuktechnik. 

Na.ch D. B. P. 200 624 verwendet man zur Hartung der Harze (das Verfahren ist auch auf 
Teerprodukte anwendbar) die gebrauchte Gasreinigungs- (Lamingsche) Masse, die bis zu 
50% Schwefel in sehr feiner Verteilung, neben Eisenoxydulhydrat und wasserlOslichen Produkten 
der Cyan- und Ammoniakabsorption enthilt. Diese Produkte werden mit W8.88er ausgelaugt, 
die Gasreinigungsm8.88e wird getrocknet, gesiebt und in einer Menge von etwa 12% dem zu har
tenden Toor beigemengt. Das erhaltene asphaltartige Pooh ist in RohbenzollOslich und als Eisen
lack, Dachanstrich usw. verwendbar. 

94. Pre8., Kunst., Ersatzbemstein. 
lJber kiinstlichen Bernstein siehe K. Miksch, Kunststoffe 6, 191. 
In Kunststoffe 1917, 120 bringt Marschalk u. a. eine Patentliste iiber Bernsteinersatz. 
Uber die Unterscheidung der verschiedenen Bernsteinersatzmittel (Celluloid, Glas, Kolo-

phonium und Kopal) berichten J. Marcussohn und Winterfeld in Kunststoffe 1911, 281. 
Uber die Erkennung der aus geschmolzenen Lackharzen, gehartetem Kopa1, geprel3ten Bern

steinstiickchen oder anderen Stoffen hergestellten Bernsteinersatzmittel siehe J. Marcusson und 
G. Wlnterfeld, Materialpriif.-Amt 80, 191. 

In Kunststoffe 1911, 126 (vgl. auch S. 281) bringt F. Erban eine tTbersicht iiber Herstellung 
und Anwendung von Ambroid und anderen Bernsteinersatzmitteln. Vgl. Techn. Mitt. f. Mal. 
28,86: Man erhalt kiinstlichen Bernstein entweder durch Zusammenpressen von Afallbrocken 
oder Bernsteinstaub, oder aus dem natiirlichen Kopal. 

Na.ch Zeltschr. f. Drechsler 1911 wird Prel3bernstein durch Zusammenpressen von Bern
steinabfall ei-halten, wenn man diesen in luftabgeschlossenen Formen moglichst rasch auf Tempera
turen von hoohstens 2500 erhitzt, do. bei langsamer Erhitzung die Wolkung des Bernsteines wegen 
des Entweichens der Bernsteinsaure versohwindet. Das Material wird sofort heW unter einem 
Druck von 200--400 kg pro qcm geprel3t. Stets ist, wie- erwilmt, bei Herstellung dieser aus Bern
steinabfall hergestellten neuen, grol3eren Bernsteinm8.88en zu bea.c~ten, dal3 die Erhitzung nie
mala bis zu etwa 300° gesteigert werden darf, da bei dieser Temperatur die Zersetzung. des Bern
steins unter Abspaltung von Bernsteinsaure erfolgt. Aus dieser Ursache ist auch das Schmelzen 
des reinen Bernsteins noch schwieriger ausfiihrbar, do. er, um ihn gieLlen zu konnen, auf 3500 

erhitzt werden miiLlte, bei welcher Temperatur jedoch die Bestandteile, die Farbe und Eigen
schaften des Bernsteins bedingen, sich verfliichtigen. Die Abfille werden daher stets nur in 
einem OIbad bei etwa 150° zum Erweichen gebracht und unter entsprechend hohem Druck (bis 
zu 3000 Atm.) geprel3t. 

Die Einrichtungen, die zur Herstellung von Gegenstanden aus Prel3bernstein dienen, be
schreibt P. Hoffmann in Kunststoffe 1918, 121. 

Nach D. R. P. 160 094 extrahiert man den gepulverten Bernsteinabfall wiederholt mit warmem 
Chloroform oder Ather, entfernt aus der filtrierten Bernsteinlosung das Losungsmittel durch 
DestiIIation, mahlt das zuriickbleibende gelblichweil3e Harz mit der 100fachen Menge gepulvertem 
Kopalharz oder Bernstein und prel3t das Harzpulver hydraulisch in heizbaren Kammern. Nach 
dem Zusatzpatent setzt man dem so erhaltenen Gemenge von cx- und ~-Harz mit Kopalharz noch 
Bernsteinsaure zu, die in der Masse schmilzt, behn Erkalten krystallisiert und dem Produkt 
neben grol3erer Festigkeit ein dem natiirlichen Bernstein gIeichendes wolkiges Aussehen verleiht. 
(D. R. P. 162646.) 

Zur Umwandlung von Kopal in eine bernsteinahnliche Masse erhitzt man ihn bei einem 
Druck von 16-20 Atmospharen mit der gleichen Gewichtsmenge Wasser, das pro Liter 5 g Bern
steinsaure gelOst enthilt. Nach 48 Stunden erhalt man Stiicke, die wie echter Bernstein aus
sehen, aber sprode sind. Man erhitzt sie daher in Muffeln 12 Stunden auf 50°, 24 Stunden auf 
100 und schliel3lich weitere 24 Stunden auf 130°. Die so erhaltene Masse gleicht voIlstandig dem 
natiirlichen Bernstein~ Durch Zusatz von Benzoe- statt Bernsteinsaure wird das Produkt weicher. 
(D. R. P. 207 744.) 

Zur Umwandlung von Kopal in eine bernsteinahnliche Masse kocht man das Harz zur 
Entfernung der Verwitterungskruste und zur Lockerung der unter ihr befindlichen Gansehaut 
nach D. R. P. 247 784 zunachst 2-3 Stunden mit Wasser in offenen Gefal3en, zerkleinert die 
Stiicke sodann und behandelt sie in einem besonderen, gegen Explosionsgefahr gesicherten Gefiill 
solange mit Schwefelkohlenstoff, bis die Kopalm8.88e erweicht und knetbar ist. Sie wird dann 
unter starkem Druck geformt, worauf man die Platten zur Gewinnung des bernsteinartigen Roh
stoffes lingere Zeit einer gIeichma.l3igen Hitze von etwa 120° aussetzt. Die sonst gebrauchliche 
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Behandlung des Kopals mit Borax macht das Material s:peziell zur Herstellung von Ambroid 
(Kunstbernstein) unverwendbar, da das Produkt sprooe Wll"d und zahlreiche Hohlrii.urne enthii.lt, 
wiihrend die Vera.rbeit~ nach dem vorliegenden Verfahren eine dem Bernstein in jeder Hin
sicht gleichende, na.mentlich ebenso hitzebestindige Kunstmasse liefert, die, wie der Bernstein, 
bei 230-245° bea.rbeitet werden kann. 

Nach D. R. P. 267086 stellt man eine bernsteinii.hnliche Masse her aus 100 kg Kopal, 75 kg 
Aceton und 20-30 kg mtramaringriin oder -weiLl. Das innige Gemenge wird zur Vertreibung 
des Acetons erhitzt, 40 Minuten bei 300° geschmolzen und in Formen gegossen, worauf man unter 
Pre.l3druck erkalten lii.Llt. 

Ein Bernsteinersatz wird nach D. R. P. 22729 in der Weise hergestellt, daB man 1 Tl. 
Terpentinharz schmilzt und 2 Tl. Schellack und 1 Tl. weiBes, wasserhelIes, geschmolzenes Kolo
phonium zugibt. 

Nach D. R. P. 70 211 werden aus Knochen verfertigte Gegenstinde in PflanzenO!, dem etwas 
Kaliumbichromat zugefiigt ist, bis zum Schii.urnen des Oles gekocht, worauf die Gegenstinde nach 
dem Erkalten poliert werden. Der Bichromatzusatz regelt den Farbton des Bernsteinsersatz
produktes. 

Hervorhebenswert ist die Mitteilung in Edelmet.-Ind. 1912, 396, daB die kiinBtlichen Pro
dukte, die ausschlieBlich a.ls Bernsteinersatzmittel in den Handel kommen soUten, den natiir
lichen Bernstein fast vollstindig verdringt haben. 

95. Harzsiiureester. 
Die BO~. Lac ke ste r des Handels sind entweder reine Glycerinester des Kolophoniums, das zurn 

groBten Tell aus dem Anhydrid der Abietinsii.ure besteht, oder es sind Metallester, zu deren Har
tung neben Glycerin ein geringer Prozentsatz von Metalloxyden verwendet wurde, und schlieLllich 
kommen auch Kompositionen von Harzsiureestern mit Harz, z. B. geschmolzenem Kopal, oder 
mit Harzkalk vor. 1m allgemeinen gewinnt man die Ester nach der von Schaal angegebenen Me
thode, und verma.g so an einen Glycerinrest drei Molekiile Harzsiure zu binden. 1m Handel er
scheinen diese neutralen und gegeniiber den Auslandsstoffen auch harteren Harzpriparate in hell
gelben bis dunkelbraunen harten Stiicken, die auf den Bruchflii.chen Harz- bis Glasglanz zeigen 
und in dickgekochtem LeinO! oder in HolzO!lOslich sind. In Spiritus losen sich meistens nur die 
noch sauren, nicht geniigend veresterten Prii.parate, worauf bei der Verwendung Riicksicht zu 
nehmen ist. Die neutralen Ester dienen besonders zur Herstellung von Emailfarben und witterungs
und wasserbestindigen Ollacken, in Kombination mit Hartharzen und Kopalen aber auch zu jeder 
anderen Art von Lackprodukten. (Me Bottler, Chem. Rev. 1911, 01 u. 76.) 

Zur Herstellung von Harzsii.ureestern, die die Lackharze bei der Herstellung von Lacken und 
FirniBBen ersetzen solIen, erhitzt man die Harzsii.uren mit Alkoholen oder Phenolen mit oder 
ohne Druck, evtl. in Gegenwart von die Kondensation befOrdernder Agenzien, und scheidet das er
haltene Gemisch durch Destillation in weichere und hii.rtere Ester und in olige Teile. (D. R. P. 
38467.) 

Die natiirlichen Harze enthalten neben den Harzsii.uren [81) auch niedriger siedende, weichere 
Bestandteile, die den VeresterungsprozeLl storen wiirden. Man destilliert die Harze daher im 
Vakuurn bis zur Entfernung der fliichtigen Produkte (etwa bei 350°), verestert den Riickstand 
der Destillation, z. B. mit etwa 15-17% Resorcin, und erhii.lt so nach vollendeter Wasserab
spaltung den Harzsii.ureester, der in hervorragender Weise zur Lackbildung geeignet ist. Man 
kann wihrend des Prozesses auch Luft durchleiten oder die Veresterung bei Gegenwart orga
nischer oder anorganischer Sii.uren bewirken. Nii.heres in Andes Buche, Die Harzprodukte 1905, 
S. 285ff. 

Zur Herstellung von Harzsii.ureestern erhitzt manferner nach D. R. P. 76 119 100 kg Abietin
siure in einer kupfemen Blase auf 180-2100 und lii.Llt in einem Vakuurn von 100 mm 10-12 kg 
Glycerin einflieLlen, urn nachtriglich die Temperatur auf etwa 280 0 zu steigern, bis die Verbin
dung volIzogen ist. In ii.hnlicher Weise lassen sich harte, harzartige Korper durch Zusatz anderer 
hydroxylhaltiger Verbindungen (Resorcin, Phenol, Naphthol, Zuckerarten) mit oder ohne 
Zusatz von Glycerin herstellen. Urn diese harzartigen Korper, deren Bildung durch Zusatz wasser
entziehender Stoffe (z. B. 1/1-2% Borsi!.ure) befOrdert wird, weiter zu harten, steigert man-noch 
die Temperatur und setzt, wenn die Masse dick werden solIte, LeinO! zu, so daB unter Mitver
wendung eines Stromes indifferenter Gase sehr harte, harzartige Korper in der Retorte zuriick
bleiben, denen man, "wenn sie zu rasch trocknendem Lack verarbeitet werden sollen, schlieLllich 
Mennige oder Braunstein zusetzt und bis zur Losung weiter erhitzt. Die auf fIachen Blechen er
starrten Produkte sind in Weingeist wenig, leicht dagegen in TerpentinO!, LeinO!, Ather und Benzin 
100lich und werden in bekannter Weise zu Lacken und Firnissen verarbeitet. Sie sollen den natiir
lichen Lackharzen in mancher Hinsicht, z. B. durch ihre leichte Mischbarkeit mit Farben, ihre 
Neutralitii.t und chemische Inaktivitii.t iiberlegen sein. Man verschmilzt z. B. je 50 kg Kopal und 
Kolophoniurn, setzt bei 180-210° ein Gemenge VOn 6 kg Glycerin oder von 16 kg Phenol und 7 kg 
Glycerin und 1-2 kg Borsii.ure zu und erhitzt nun bei gewohnlichem oder tJberdruck, evtl. in einem 
Strom indifferenter Gase, bis auf 280° und gibt der Masse, wenn sie dick werden solIte, LeinO! zu. 
Nach Zusatz D. R. P. 76128 lii..l3t sich das Verfahren insofern modifizieren, als man Harze und 
Harzsiuren zu gleicher Zeit verwenden kann. 
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96. Kunstharze (ScheUackersatz) aus Harz, 01., Fett., Harzolsauren. 
"Ober Herstellung des Kopalersatzes "Ambrolgummi" aus oxydiertem Kolophonium siehe 

D. R.- P. 128 034. 
Zur Herstellung von Schellackersatzprodukten aus Kolophonium breitet man dieses oder 

seine Metalloxyd- oder esterartigen Verbindungen nach D. R. P. 128034 in diirmer Schicht aus, 
erhitzt die Masse auf eine unter dem Schmelzpunkt des betreffenden Harzkorpers liegende Tem
peratur und behandelt sie mit Sauerstoff. 

Durch Kondensation von Formaldehyd nach D. R. P. 183185 mit Copaivabalsam oder 
nach D. R. P. 203874 mit derselben Menge Kolophonium in der 4fachen Menge Alkohol unter 
dem Einflusse von Salzsauregas in der Kalte oder Schwefel-, Ameisen- oder Essigsaure (letztere 
beide beim Erwarmen) erhii.lt man ein hochschmelzendes Harz, das sich in fliichtigen Losungs
mitteln leicht lOst und nach ihrer Verdunstung einen glanzenden, leicht auftrocknenden Lack 
liefert. 

Nach D. R. P. 207549 erhii.lt man ein Ersatzprodukt fiir Schellack durch Versetzen eines 
verschmolzenen Gemenges von 6 kg Kolophonium, 3 kg Sandarak und 1 kg Elemiharz mit 50 g 
Formaldehyd. Die Schmelze beginnt zunii.chst stark zu schaumen und liefert schlie13lich ein klares 
Produkt, das sich wie Naturschellack verhalten soIl. Vgl. F. P. 361539. 

Zur Herstellung eines Schellackersatzes werden aus dem zerkleinerten Rohmaterial (Kolo
phonitun, Rohharz, Terpentin usw.) nach Abtreibung des Terpentinoles die krystallinischen Harz
sauren mit einem Losungsmittel herausgelost, worauf man die amorphen aus oxydierten Harz
sauren bestehenden Bestandteile durch andere Losungsmittel fUr sich isoliert. Die amorphen 
Produkte werden mit Glycerin usw. in bekannter Weise gehartet; das so erhaltene Produkt kann 
in Spiritus gelost, auch mit anderen Harzen vermischt, als Anstrichmittel verwendet werden. 
(D. R. P. 337903.) 

Nach D. R. P. 178 894 lost man 56 kg Manilakopal, Sandarak oder Akaroidharz in einer 
kochenden Losung von 9 kg 100proz. Atzkali in 140 I Wasser, fiigt 5% vom Harzgewicht HoIz
oder Leinolsaure zu, filtriert kalt, verdiirmt etwas mit Wasser, fallt mit verdiirmter Schwefel
saure aus, wii.scht den erhaltenen Niederschlag mit Wasser, trocknet und lost ihn in Alkohol auf 
(Achatschellack des Handels). 

Nach D. R. P. 206447 wird ein Schellackersatz hergestellt aus einem alkoholischen Aus
zug von Kopalharz und Olein. Man lOst den Kopal in der Warme in 95grii.digem Spiritus, 
trennt die Fliissigkeit vom Riickstande, vermischt sie mit Olein, destilliert bei etwa 50° im Vakuum 
den Alkohol ab und bringt den im kalten Zustande pulverisierbaren Riickstand in geeignete HandeIs
form. Nach Zusatz 209 217 konnen auch andere Ole, Fette oder die zugehorigen Sauren (Pal
mitinsaure, Stearinsaure, Ceresin, RicinusOl nsw.), wenn sie alkoholloslich sind, aIs Zusatzmittel 
dienen. Man erhalt nach diesem Verfahren ein von Saure leicht befreibares, in Alkohol vollig losliches 
Produkt das glanzend eintrocknet und genau wie Schellackpolitur verwendet werden kann. 

Zur Herstellung eines Schellackersatzes, der in warm em , borax- oder ammoniakhaltigem 
~asser lOslich ist, lost man 121/2 kg weichen Manilakopal in einer Losung von 21/2 kg festem 
Atzkali in 451 Wasser kochend auf, filtriert, dampft auf 25 kg ein und setzt der noch warm en 
Kopallosung eine Gallerte zu, die man durch Verriihren von 1,25 kg Casein mit Salmiakgeist 
herstellt. Die Masse wird auf flache Formen gegossen und anfanglich bei niedriger Temperatur, 
spater bei 105° vollig eingetrocknet, so dal3 sich das Produkt mahlen la13t. (Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl. 
1910, 436.) 

Nach Seifens.-Ztg. 1911, 668, wird ein Schellackersatz hergestellt aus 30 Tl. Manilako pal 
oder Sandarak durch Losen in 13,5 Tl. 33proz. Kalilauge und 50 Tl. kochenden Wassers; man 
verdiinnt, filtriert, fiigt eine hei13e Losung von 1 Tl. Handelsstearin in 1 Tl. Kalilauge und 
10 Tl. Wasser zu und fii.llt das Ganze mit Mineralsaure aus. Man filtriert, wii.scht und trocknet. 

Zur Herstellung eines Schellackersatzes lOst man 100 g Kopal nach D. R. P. 187844 in einer 
kochenden Losung von 20 g Atznatron in 500 ccm Wasser, filtriert nach dem Abkiihlen und 
versetzt solange mit unterchlorigsaurem Natron in gesattigter wii.sseriger Losung, bis sich 
der entstandene Niederschlag beim Umriihren nicht mehr a~flost. Durch Zufiigen einer Mineral
saure fii.llt man dann das gechlorte Harzprodukt aus. Nach einer anderen Ausfiihrungsform 
chloriert man die Harze gleichzeitig mit Fettsauren oder anderen zur Erweichung der Harze 
geeigneten, sauer reagierenden Produkten, und oxydiert die auf irgendeinem Wege erhaltenen ChIor
produkte dann erst. Die Praparate besitzen krystallinisches Gefiige, schmeizen hoher als die 
Rohharze und finden in der Seifen-, KIebmitteI-, Polier- und Lackierindustrie Verwendung. 

Zur Herstellung harzartiger Korper versetzt man 100 Tl. Terpen tinol (russisches oder 
P?lnisches KienOl) nach D. R. P. 191 011 tropfenweise unter Kiihlung auf 40° mit 200 Tl. 66grii
~Iger SchwefeIsiiure und fiigt sodann ebenfalls tropfenweise, bei Temperature-n, die auch 40° nicht 
ubersteigen sollen, 55 Tl. Formalin (etwa 40proz.) zu. Man la13t 12 Stunden bei gewohnlicher 
Temperatur stehen und neutralisiert mit 24proz. Ammoniak, wobei die schwarze Farbe der ab
g.eschiedenen Harzmasse nach Schwa"rzgriin umschIii.gt. Man kiihlt dann ab, entfernt die wii.sse
rlge Losung, kocht die Masse mit wii.sserigem Ammoniak aus, wobei sie geib wird, wii.scht wieder
holt mit Wasser aus, trocknet bei 70--80° und destilliert das schlie13lich schiiumende Produkt 
durch Weiterhitzen auf 290°. Beim Erkalten erhii.lt man ein schwarzbraunes, hartes Harz, dessen 
Losungen in Essigester oder leichtem SteinkohlenteerOl schnell trocknende, elastische Lacke 
geben. Die Ausbeute betrii.gt 80--83% vom Ausgangsmaterial. 
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Nach D. R. P. 222 i12 erhiiJt man weiJ3e, in Alkohol und Ather, Aceton und Chloroform 
10000che Kondensationsprodukte aus Harzsauren oder hochmolekularen Fettsauten durch Urn. 
setzung mit den Salzen aromatischer Amine; man erhitzt dann die erhaltenen harz· bzw. fett
sauren Aminsalze mit FormaldehydlOsung und gelangt so zu Harzersatzstoffen fiir die ·Lack
branche. 

Nach D. R. P. 348 699 erhiiJt man harzartige Korper durch Wechselwirkung aromatischer 
Sulfochloride mit den Salzen der Harz-, Humus- und Lignocerinsauren. 

Ein Schellackersatz wird nach D. R. P. 220682 aus den Riickstanden der Baumwoll
samenolraffination hergestellt, dadurch, daLl man sie zunachst in alka.lischer LOsung oxydiert, 
wodurch die in ihnen enthaltenen Nichtfettstoffe ihre FettlOslichkeit verlieren und in schellack
artige Produkte iibergehen. Man oxydiert z. B. mit Wasserstoffsuperoxyd, bis die Masse 
rostrot ist, stellt sauer und trennt die abgeho~ne fettige Masse mit einem Fettlosungsmittel von 
dem amorphen Harz, das schellackartige Eigenschaften hat. Das Fett, das nach Abdestillierung 
des FettlOsungsmittela hinterbleibt, wird in der Seifenindustrie verwendet. 

97. Kunstharze aus Kohlenwasserstoffen (Chlorderivate), Aldehydbasen, Aldehyden, 
Ketonen. 

Zur Herstellung von Harz- oder Schellackersatzprodukten bliiat man durch 500 Tl. 
Isopren oder p-r-Dimethylerythren, die sich in stark gekiihltem, mit sehr wirksamem RiickfluLl
kiihler verbundenem Gef8.6 befinden, einige Blasen Borf! uorid und erhiiJt so unter stiirmischer 
Reaktion' ein gelbbraunes, klares, durchsichtiges, nur in Ather und Benzol leicht losliches, Harz. 
Auf anderem Wege erzeugt man ein iiJmliches Produkt durch Einleiten von Bortrichloriddiimpfen 
in 200 Tl. Isopren bis zum Auftreten deutlicher Fiirbung. Nach 1-2tagigem Stehen wird das 
Isopren abdestilliert ~d die Substanz aus Ather umgelOst. (D. R. P. 264 925.). 

Zur Darstellung von Kondensationsprodukten aus ungesattigten Kohlenwasser
s toife n (Athylen) mit wasserstoffiirmeren Kohlenwasserstoffen, die wenigstens 2 Doppelbindungen 
enthalten, benutzt man wasserfreie, anorganische Chloride, oder die Reaktionsprodukte einer 
friiheren Darstellung, ala Katalysatoren. Man erhilt so teila feste, teila fliissige, in den organischen 
LOsungsmitteln, auBer Alkohol, klebrig losliche, amorphe, farblose Produkte, die wegen ihrer 
Unangreifbarkeit gegen Alkalien ala Ersatz fiir farblose Naturharze wie Mastix und Schellack, 
verwendbar sind. (D. R. P. 278486.) 

Zur Gewinnung harzartiger Prod ukte kocht man 200 Tl. Dihydrobenzol mit 500 Tl. 
Eisessig und 30 Tl. konzentrierter Schwefelaaure 7 Stunden, destilliert den EiseBBig im Vakuum 
ab, wischt den Riickstand mit WaBBer und SodalOsung neutral und erhiiJt so nach dem Trocknen 
eine glasartige, feste, in Benzol, Terpentinol usw. leicht losliche und aus diesen Losungsmitteln 
ala fester Uberzug erstarrende Masse. Statt der Schwefelsaure kann man auch Chlorzink und 
andere Kondensationsmittel verwenden. (D. R. P. 263159.) 

Zur Herstellung harzartiger Prod ukte verriihrt man 100 Tl. Benzylchlorid oder 
andere Benzylhalogenide der allgemeinen Formel R· CH2 • X mit 0,5 Tl. wasserfreiem Eisen
chlorid bei gewohnlicher Temperatur, und erhalt nach Beendigung der kraftigen, gleichmalJigen 
Salzsaureentwicklung aus der wenig selbst erwarmten Masse, nach Entfernung des unverbrauchten 
Benzylchlorides mit WaBBerdampf, ein blalJgelbes Produkt, das zur Reinigung mit Wasser fein 
gemahlen und mit Salzsaure digeriert ein chlorfreies, gelblich gefarbtes, in Spiritus unlOsliches, 
wohl aber in Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff lOsliches Pulver liefert. Statt des Eisenchlorids 
kann man auch, jedoch dann in der Warme, Aluminiumchlorid oder Chlorzink verwenden. Durch 
seine LOslichkeit in Benzol uhd Tetrachlorkohlenstoff unterscheidet sich das Produkt von jenem, 
das man aus Benzylchlorid, Schwefelkohlenstoff und Aluminiumchlorid erhalt. (D. R. P. 280 595.) 

Zur Herstellung harz8.hnlicher Produkte lost man nach E. P. 16 246/1907 100 Tl. N aph thali n 
in 4-600 Tl. Chloroform und fiigt sodann unter gutem Umriihren und mit Verwendung eines 
RiickflulJkiihlers 54-60 Tl_ Methylal und 200 Tl. 97proz. Schwefelsaure hinzu. Die spontan 
auf 40° erwiirmte Masse erhitzt man weiter auf 60°, vermischt mit Wasser, destilliert das Chloro
form ab, filtriert, wascht und mahlt den Riickstand noch nalJ. Man lost ihn schlielJlich in Chlor
benzol oder 8.hnlichen LOsungsmitteln, filtriert, dampft ab und erhitzt das Produkt zur Umwand
lung in eine braungelbe, glasige, harzahnliche Masse kurze Zeit auf 200°. 

Ausfiihrliche Angaben iiber die praktische Herstellung eines fiir die Lackindustrie wichtigen 
N aphthalin -Formaldehyd -Kondensationsproduktes mit Verwendung von Schwefelsaure ala Kon
densationsmittel bringt Folchi in Chem.-Ztg. 1922, 714. 

Auch aus halogenisierten Naphthalinen und Formaldehyd erhilt man bei Gegen
wart von Sauren KUllBtharze. (D. R. P. 382 884.) 

Zur Veredlung der ala Harzersatz dienenden technischen Chlornaphthalingemische er
hitzt man sie auf 215°, entfernt durch einen Luftstrom die niedrig siedenden gesundheitBBchid
lichen Bestandteile und erhilt ein Produkt, das 50-57% Chlor und nur 0,27% freie Salzsaure 
enthilt. (D. B. P. 827 704.) Nach dem Zusatzpatent bewirkt man diese Entfernung der gesund
heitBBch8.dlichen niedrigsiedenden Bestandteile ebenfalls im Luftstrom (215°) bei Gegenwart 
metallischer Katalysatoren. (D. B. P. 882 725). 

Das Verfahren des D. R. P. 333060 [281] (Gewinnung hochviscoser SchmierOle) fiihrt bei Ab
inderung der Arbeitsbedingungen vom hydrierten Naphthalin ebenfalls zu harzartigen Produkten. 
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Auch aus Tetrahydronaphtholen erhilt man mit Formaldehyd bei Gegenwart von 
Kondensationsmitteln harzartige Produkte. (D. R. P. 848 484.) Nach dem Zusatzpatent ent
stehen die harzartigen Kondensationsprodukte aus ar-Tetrahydronaphtholen und Formaldehyd 
aucb ohne, mit Acetaldehyd hingegen unter Zusatz von Kondensationsmitteln. (D. R. P. 
366228-224.) 

Oder man bringt Metallhalogenide auf Naphthalin-Halo~enadditionsprodukte oder auf 
halogenisierte Hydronaphthaline, evtl. im Gemisch mit aromatlSchen Kohlenwasserstoffen mit 
oder ohne Zusatz eines LOsungsmittels zur Einwirkung. (D. B. P. 832391.) 

Auch durch Erhitzan von Anhydroformaldehydanilin fiir sich allein oder unter Zusatz 
geringer Mengen von Siure oder Albli auf 100--200° erhilt man ein schellackartiges,hartes Kunst
harz, das a1s verbrennungsiibertragendes Dichtungsmittel fiir Ziinderladungen verwendet werden 
kann, wenn man wihrend oder nach Bildung des Harzes Chlorschwefel zur Einwirkung ge
langen liiBt. (D. R. P. 817 267.) 

Zur Herstellung von Kunstharz erhitzt man Anhydroformaldehydanilin allein oder unter 
Saure- oder Alkaliztisatz mit oder ohne Anilinzusatz auf 130-140° C. (D. B. P. 336984.) 

Zur Herstellung kunstharzartiger Produkte geht man neuerdings auch vom Furfurol aus, 
das in groUen Mengen ala technisches Nebenprodukt anfillt und wegen seines Aldehydcharakters 
bei Anwendung geeigneter Katalysatoren mit phenolartigen Korpern unter intramolekularer 
Wasserabspaltung und Bildung braun bis schwarz gefirbter Bakelite oder hartgummiartiger 
Korper reagiert. Mit Halogenwasserstoffsiuren vollzieht sich die Kondensation schon in der Kilte, 
zuweilen moB sogar gekiihlt werden. Eine Anzahl derartiger Korper, die sich zum Teil in Alkalien 
IOsen und dann ala La.cke oder sonst technisch verwertet werden konnen, beschreiben E. Beck
mann und E. Dehn in Zentr.-BI. 1919, I, 440. 

Zur Gewinnung eines harz- bzw. lackarti~en Korpers, der in organischen LOsungsmitteln 
l&lich ist und fiir sich oder in LOsung Buch nut anderen La.ckkorpern verarbeitet werden kann, 
behandelt man Furfurol oder seinen Alkohol in Gegenwart von Saure mit Zink oder anderen 
Wasserstoff entwickelnden Metallen mit Ausnahme der Alkalimetalle. Letztere erzeugen, z. B. in 
Form des Amalgames verwendet, aus dem Furfurol Furfuralkohol. (D. R. P. 307 822.) 

Nach D. R. P. 866 641 erhi.lt man einen harzartigen Kohlenwasserstoff, wenn man Ben z -
aId e h y d bei Schwefelsauregegenw&rt auf die Homologen des Benzols mit 8 und roehr Atomen 
Kohlenstoff im Molekiil oder auf ihre Gemenge einwirken laJ3t. 

98. Phenolharze (BakeJitprodukte) aIlgemein. 
Eine vollstiiondige Ubersicht iiber die Herstellung und Verwendung der verschiedenen For m

aldehyd - Phenolkondensationsprod ukte veroffentlichte L. H. Baekeland in Chem.-Ztg. 
1912, 1246. Vgl. in erster Linie Buch Jahrg. 1909,816, 828, 847 u. 868. Siehe femer: Chem.-Ztg. 
1909, 867; 1918, 760; 1918, 783; Chem.-Ztg. Bep. 1912, 169; Zelt&chr. f. angew. Chem. 28, I, 473. 

Die Herstellung der Formaldehydha.rza beschreibt zusammenfassend Halle in Kunst&toffe, 7, 
149 u. 187. 

Niheres iiber die patentierten Verfahren zur Herstellung lOslicher harzartiger Massen aus 
Phenolen und Aldehyden findet sich in dem Artikel von Dr. Kausch, Kunst&toffe 3, 301, und 
4, 288. 

Das Ergebnis vergleichender Untersuchungen von Phenol-Aldehydharzen als S c h e 11 a c k
ersatz bringt E. Fonrobert in Chem.-Ztg. 1922, 613. 

Es diirfte kaum bekannt sein, daB Verbindungen von Formaldehyd und Phenolen oder 
Naphtholen als "amorph bis krystalinische in allen bekannten LOsungsmitteln unlosliche Korper" 
schon in D. R. P. 99670 beschrieben sind. Sie dienten als antiseptiscbe Wundbehandlungs
praparate. [646.] 

Nach L. H. Baekeland erhilt man die Phenoliormaldehydkondensationsprodukte allgeroein 
durch Einwirkung von Formaldehyd oder seinen Aquivalenten (Methylal, Trioxymethylen, 
Hexamethylentetramin) auf Phenol oder Phenolalkohole oder auf die durch Entwisserung der 
letzteren (z. B. des Saliretins) erhaltbaren, schmelzba.ren inneren Anhydride bei Gegen· 
wart von Alkali: Je nach der Arbeitsweise entsteht ein fliissiges bis festes, jedoch schmelzbares 
and 100liches, dem Novolack ii.hn1iches Produkt A, das weiter erwirmt sprOde, in der Hitza ela
stisch, jedoch unschmelzba.r ist, in Aceton, ohne sich zu 100en, aufquillt (B) und durch weiteres 
Erwirmen in das Endprodukt C iibergeht. Letzteres ist B a k e Ii t, unschmelzbar, unlOslich und 
von besonderer Hirte und Widerstandsfii.higkeit. Dieses Endprodukt C entsteht ebenso wie aus 
Phenol aus Oxybenzylalkohol und ii.hn1ichen Stoffen mit Formaldehyd, wihrend aus den anhydri
fizierten Phenolalkoholen die von verschiedenen Autoren a1s Novolack, Phenolharz, Schel1ack
ersatz oder Saliretinharz bezeichneten, schmelzba.ren und 100lichen Produkte resultieren. Zwischen 
beiden steht das Produkt B, das, ebenfalls unschmelzba.r und unlOslich, in der Wirme erweicht und 
sich dann unter Druck formen liiBt. SchlieJ3lich erhilt man durch weitere Polymerisation beim 
Erhitzen KOrper von unbegrenzter LOslichkeit oder UnlOslichkeit, hohem Scbro.elzpunkt und 
geringerer Hirte und Widerstandsfii.higkeit a1s jene des Produktes C. (Referat In Zelt&chr. r. 
angew. Chem. 28, 680, und 26, 1089.) 

M. Bagg unterscheidet die For mol i the, das sind die Phenolforroaldehydharze, nach der 
LOslichkeit und Schmelzba.rkeit. So sind z. B. gewisse Arten des Bakelits unlOslich und unschmelz-
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bar, andere, wie Bakelit A, B und die Resinite sind wohllOslich, liefern jedoch nur dann dauerhafte 
Anstriche, wenn der lackierte Gegenstand erhitzt wird. Issolin und ii.hnliche Produkte geben 
auch ohne Erhitzen verwendbare Anstriche und die Albertole lOsen sich auch in zahlreichen, 
fiir andere Kunstharze nicht verwendbaren Losungsmitteln, z. B. auch in fetten Olen. Das Issolin 
soIl besonders aJs Schellack- oder Manillaharzersatz aJs Isolierlack fiir Ankerwicklungen, zum 
Polieren des Holzes, aJs Klebelack, Gliiblampenkitt, in der Feuerwerkerei und aJs Bindemittel 
in der Keramik dienen. (Farbenztg. 26, 16 If.) 

~ach Untersuchungen von Coster van Voorhout ist Bakelit Dioxydiphenylmethan 
(vielleicht in polymerisierter Form), das mit Spuren von Phenol und Formaldehyd in fester kol
loida.1er LOsung verbunden erscheint. Es gelang nii.mlich, bei der alkalischen Kondensation 0-

und p-Oxybenzyla.1kohol aIs Zwischenprodukte abzuscheiden und im Riickstand das Dioxydi
phenylmethan zu isolieren, wobei mit berechneten Mengen Phenol und Formaldehyd und 0,5% 
SchwefeIsii.ure wii.hrend 2 Stunden unter RiickfluJ3kiiblung gearbeitet wurde. (Zentr.Bl. 1920, 
ll, 340.) 

Nach Untersuchungen von W. Herzog sind in diesen Phenol-Aldehydharzen 80--85% des 
Phenoles sehr fest, 15% jedoch lose etwa in Phenolii.therform gebunden. (Zeftschr. f. angew. 
Chem. 1921, I, 97.) 

Vber Bakelit und seine Verwendung siehe H. Lebach, Chem •• Ztg. 37, 733; iiber Juvelith 
F. Pollak, Kunststolfe 3, 382. 

Von den HandeIsprodukten (Laccain, Schellackose usw.) zeichnet sich das Metakalin S 
durch seine Geruchlosigkeit aus. Vgl. die Herstellung dieses Produkt'es nach D. R. P. 217 660. 

Vbe)." die Eigenschaften der Schellackose, besonders ihr von anderen Harzen unterschied
liches Verhalten gegeniiber hohen Temperaturen, bei denen sie sich stark aufblii.ht und verkohlt, 
ohne zum Entflammen zu kommen, wii.hrend die entwickelten Gase sich entziinden, siehe Selfens.
Ztg. 1906, 977. 

Vber die vielfache Verwendung des Bakelits und seiner verschi"edenen Zwischenstufen 
(Resol, Resitol, Resit) findet sich ein Referat iiber einen Vortrag von H. Lebach in Kunststoffe 
1913, 269. 

Wegen ihrer bedeutenden Widerstandsfii.higkeit gegen Chemikalien und wegen ihrer Harte 
konnen aus Bakelit gefertigte oder mit dem Phenolharz iiberzogene Gegenstii.nde auch in Rii.umen 
Verwen~ finden, die mit zersetzenden Dii.mpfen angefiillt sind. Fliissiger Bakelit gibt mit Asbest
pulver odar Sand eine Masse, die so widerstandsfii.hig ist, daJ3 man sie aJs Innenfutter fiir Chlor
gasbomben oder andere Behii.lter fiir Metall angreifende Materialien verwenden kann. Die methyl
alkoholische, mit Amylacetat verdiinnte Bakelitlosung dient zur Papierimprii.gnierung und weiter 
zur Erzeugung isolierender Materialien fiir die Elektrotechnik oder von Rohren, die recht betrii.cht
liche Temperaturen aushalten und schlieJ3lich ist dieser Lack auch weg.en seiner antiseptischen 
Eigenschaften ein vorziigliches Anstrichmaterial in Krankenhii.usern. 

Die Isolierfii.higkeit von Bakelit A und C lii.J3t iibrigens nach Untersuchungen von A. Vosmaer 
mit der Zeit, vermutlich wegen der Wirkung von Ozon, rasch nacho (Zentr •• Bl. 1920, 646.) 

99. Phenolharzbildung in neutraler oder alkalischer Kondensation. 
Urspriinglich arbeitete man bei Bereitung der als Ersatz fiir Ebonit, Horn, Celluloid usw. 

dienenden Phenolharze ohne Kondensationsmittel. So erhii.lt man Z. B. ein undurchsichtiges bis 
gefarbtes derartiges Kunstprodukt durch Kochen von 3 Tl. Formaldehyd und 5 Tl. Phenol, folgen
des Eindampfen der milchigen Fliissigkeit und schlieJ3liches Eintrocknen der Masse bei 80°. Helle 
Produkte wurden bei Licht- und LuftabschluJ3 (z. B. unter einer Oldecke), gefarbte durch Zusatz 
von Farbstoffen oder Pigmenten erhalten. (D. R. P. 173990.) 

Zur Gewinnung der harten unschmelzbaren und unloslichen Bakelitprodukte kondensiert 
man Phenol und Formaldehyd oder deren Reaktionszwischenprodukte evtl. bei Gegenwart von 
Fiillmaterialien unter der vereinigten Wirkung von Warme und Druck bis zur Bildung des End
produktes. (D. R. P. 233803.) Oder man erhitzt die Komponenten bis zur Bildung eines in 
Alkohol oder Glycerin unlOslichen, in Phenolen oder Aceton aber noch quellbd.ren, bei gewohn
licher Temperatur harten, in der Hitze weich und elastisch werdenden Zwischenproduktes, das nach 
der Formung zur Bildung des Endproduktes weitererhitzt wird. (D. R. P. 237 790.) 

Nach A. P. 1374626 kocht man gleiche Gewichtsmengen Phenol und Formaldehyd ohne 
Katalysator, zieht nach Beendigung der Reaktion die w8.sserige, oben befindliche, 10% Form
aldehyd enthaltende Schicht ab, bringt die gummiartige Reaktionsschicht in Formen und behandelt 
sie solange bei 100°, bis sie hart, unloslich und wasserfrei geworden ist. 

Verwendet man bei der Kondensation von Phenol und Formaldehyd neutrale oder alka
lisch reagierende Salze als Kontaktmittel, so erhii.lt man die von H. Lebach entdeckten Re
si nit e. Man arbeitet nach dem zugehorigen D. R. P. 228 639 in der Weise, daJ3 man die Phenole 
mit mehr Formaldehyd oder mit mehr kondensierend wirkendem Salz erhitzt, als zur Bildung der 
in organischen LOsungsmitteln loslichen Harzprodukte erforderlich ist. Als Salze kommen in 
Betracht: Kaliumchromat, Natrium- oder Ammoniumsulfit, Natrium- oder Kaliumacetat, -bi
carbonat oder -thiosulfat oder auch Trinatriumphosphat. 

Der Zusatz indifferenter Salze (Pottasche, Soda, SuIfit, Natriumacetat, tertiares Natrium
phosphat) bewirkt die Vereinigung von Formaldehyd und Phenol zu einer Kunstharzmasse, die 
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bei gelindem Erhitzen zunii.chst eine gelbliche, leicht beweglicheFliissigkeit, die Resinitmasse A, 
darstellt, die sich infolge ihres hohen Wassergehaltes nicht zur Herstellung fester Gegenstande, 
wohl aber als Impriignierungsmittel ffir Holz, Pappe u. dgl. eignet. Destilliert man aus ihr das 
Wasser ab, so verdickt sie sich und bildet die viscose Resinitmasse B, die in der KiUte fest und in 
derWiinne plastisch ist. Weiter erhitzt gibt sie dann das unlOsliche, unschmelzbare reine Resinit, 
das je nach dem Kontaktmittel heUgelb und durchsichtig bis purpurrot und opak ist, und indieser 
Form oder in der Masse oder oberflii.chlich gefirbt, zur Herstellung kunstgewerblicher Gegenstande 
dienen kann. Ein Zusatz von Salzsaure zur Masse A oder B bewirkt die iI.hnliche Reaktion wie bei 
der normalen Bildung der Bakelitprodukte, setzt man jedoch 20-30% Stii.rke zu, so erfolgt die 
Reaktion, besonders bei Anwendung verdiinnter Saure, erst nach lii.ngerem Stehen oder beim Er
wirmen und man hat Zeit, die Masse zu formen oder zu stanzen. Diese Korper sind je nach dem 
Moment, den man w8.hrend ihrer Bildung festhiiJt, entweder lmprignierungsmittel ffir porose 
Substanzen wie Holz, Pappe u. dgl., denen sie Hii.rte und Wasserfestigkeit verIeihen, oder sie sind 
von vornherein als reine Resinite durchscheinende, unschmelzba.re, ffir Schmuckgegenstande und 
a.ls Emailersatz verwendbare Korper, schlie13lich ist die Resinitmasse C ein homogenes, elastisches 
Produkt, da.s als Ersatz ffir,Steinnul3, Hom, Celluloid usw. dient. Weitere Einzelheiten iiber die 
Resinitmasse und die mutmaLUiche Konstitution dieser Produkte bringt an Hand der Literatur 
H. Lebach in Zeltschr. r. aogew. Chem. 1909, 1098. Vgl. Kuoststorre 1912, 199. 

Zur Herstellung harzartiger Kondensationsprodukte erhitzt man 94 Tl. Phenol mit 25,7 Tl. 
wa.sserfreiem Trioxymethylen, das in NatriumsulfitlOsung fast oder ganz unlOslich ist, mit 
3 Tl. Wasser am Riickflul3kiihler in einem indifferenten Gasstrom auf 85°. Die Temperatur steigt 
spontan auf 113°, man erhitzt noch einige Zeit auf 100-110° weiter und erhitzt schlieBlich, bis 
die MaSse kIar ist, auf 160-170°. (E. P. 13431/1912.) 

Farblose. in entwissertem Zustande kaum gelblich gefirbte Kunstharze erhiiJt man durch 
Wechselwirkung von chemisch reinem krystallisiertem Phenol und Trioxymethylen in einem 
Verdiinnungsmittel. Das so erhaltene Harz erweicht in kochendem Wasser, lost sich in Alkohol, 
Aceton und Natronlauge und kann durch Zufuhr von weiteren Mengen Formaldehyd oder seinen 
Polymeren in plastische Massen verwandelt werden. (D. R. P. 810894.) 

Durch Verschmelzen von 4 Tl. Phenol und 1 Tl. Hexamethylentetramin bei Ausschlul3 von 
Wasser erhiiJt man nach A. P. 1 209 888, je nach der Art der Arbeit, bei verschiedenen Tempera
turen, oder in anderen MengenverhiiJtnissen, in verschiedenen Zeiten Kunstharze (neben Am
m?niak als Nebenprodukt), die bei einem spez. Gewicht von 1,2-1,3 und einer Hii.rte von 2,5--4 
bel 100° oder bei sehr hohen Temperaturen oder nicht schmelzbar sind. Die Produkte sind 100lich 
oder unloslich, zeigen die Ziihigkeit des Glases bis zu derjenigen des Holzes, eine Zugfestigkeit 
von 316,4 kg/qcm, eine Druckfestigkeit von 2250kgfqcm, die elektrische Isolationsf&higkeit von 
80000 Volt/mm und den spezifischen elektrischen Widerstand von 28 X 10 Megohm/ccm. Die 
Harze sind in beliebiger Weise formbar und werden durch Einfiihrung einer inerten Gruppe, also 
durch Verwendung von Anisol, Phenetol, statt des Phenols, heller und widerstandsfiihig gegen 
Atzalkali. Die Produkte werden wie ihre anderen Bekelitverwandten zur Herstellung von Firnissen 
und Lacken verwendet und kommen als Redmanol in den Handel. (L. V. Redmao, A.I. Weith, 
F. P. Brock, Referat in Zeltschr. r. angew. Chem. 27, ]91.) 

Nach . A. P. 1418718 werden Phenolkondensat.ionsprodukte aus Phenol, Forma.ldehyd, 
Wasser und Hexamethylentetramin hergestellt. 

Zur Kondensation von Phenol, Aldehyden und Fetten oder Olen wird, auf das 01 bezogen, 
dieselbe Menge Harz zugesetzt, worauf man mit soviel (etwa der doppelten Menge) Alkali be
handelt, daB die Fette und das Harz verseift werden. Man destilliert dann das Wasser ab und 
gieBt die Masse in Formen. (A. P. 1197816.) 
. Das Phenol-Formaldehydharz des Norw. P. 34668 solI dadurch verbessert werden, daB man 
Ihm nach seiner Entw8,sserung Alkaliglycerat zusetzt. 

Zur Herstellung von Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd setzt 
man dem Gemenge als Kondensationsmittel etwa 10% Ammoniak oder Anilin oder Alkali zu 
(berechnet auf die Menge des Phenols), entfemt das Wasser und hirtet das Kondensationsprodukt. 
Dieses Hii.rten erfolgt durch Erhitzen mit oder ohne Anwendung VOIl Druck und kann in der 
Weise bewirkt werden, daB man, im Falle das Praparat als Firnis Verwendung finden solI, die 
Umwandlung des nur in der Kii.lte festen, sonst zii.hfliissigen Zwischenproduktes in die 
feste, lackartige Schicht auf dem Stoffe selbst, der mit dem Firnis behandelt werden 
soIl, durch Erhitzen oder unter Druck erfolgen laBt. Die erhaltenen, harten, unlOslichen 
~ndprodukte sind hell gefirbt, werden nicht briichig und zeichnen sich durch hohe Isolations
fli.bigkeit aus. Man erhitzt z. B. das nach kurzem Kochen als zahes Harz ausgeschiedene Produkt 
aus 50 Tl. Phenol, 30-70 Tl. FormaldehydlOsung und 1-10 Tl. wisserigem Ammoniak oder 
1-7 Tl. Anilin oder 0,5--6 Tl. Atznatron oder Soda unter Druck auf 120-200° und erhalt 
so eine harte, unlosliche, unschmelzbare Masse. (D. R. P. 281404.) 

Kondensationsprodukte aus Phenolen und Aldehyden, die unlOslich, unschmelzhar, saure
und alkaIibestandig sind, lassen sich auch in der Weise herstellen, da13 man 100 Tl. Phenol und 
160-180 Tl. 40proz. Formaldehyd mit 10 Tl. gelOschtem Kalk oder 5 Tl. Cyannatrium auf 
90 bis 120° oder gleiche Gewichte von Phenol und Formaldehyd mit 5% Natriumsalicylat und 
2% Qyannatrium im offenen GefaB auf 95--100° erhitzt. (E. P. 188061 und 189147/1919.) 

Na.ch A. P. 1429267 erhiiJ.t man ein harzartiges Phenolkondensationsprodukt aus einem 
PhenolkOrper und Methylendiphenyldiamin. 

8* 
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KUDStharze erhilt man farner durch Erhitzen von 30 Tl. Phenol und 27 Tl. Paraformaldehyd 
mit 5 Tl. Calci umcarbid (-nitrid, ~ilicid oder -phosphid) auf 100°. (E. P. 1M 866/1919.) 

Ein unlOslicbes, die ElektTizitit nicbt leitendes fettes KUDStharz erhi1t man durch Konden
sation von Acrolein oder einem Harz oder dessen Polymerisationsprodukt mit Phenol und 1% 
Atznatron. (E. P. 141 069.) 

Nach A. P. 1 419 186 gewinnt man harzartige Kondensationsprodukte durch Einwirkung 
von 100 Tl. Phenol und 100 Tl. 40proz. FormaldehydlOeung in Gegenwart einer LOsung von 
3-5 Tl. Natriumwolframat, 9-12 Tl. Natriumphosphat und 30-40 Tl. heiJ3em Wasser durch 
Abtrennung der wisserigen Schicht vom Reaktionsprodukt. 

100. Phenelharzbildung in saurer Kondensation. 
Erhitzt man Formaldehyd mit fiberschiissigem Phenol in Gegenwart eines sauren Konden. 

sationsmittels, 80 erhilt man die durcb Erhitzen nicht in Bakelit fiberfiihrbaren schmelzbaren, 
laslichen Novolackharze, anscheinend definierte chemische Verbindungen, da sie aucb aus 
Oxybenzylalkohol und Phenol unter Druck entstehen. Mit fiberschiisaigem Formaldehyd im Rohr 
erhitzt gibt Novolack Bakelit, dieser geht jedoch durch Erhitzen mit Phenol nicht wieder in ein 
schmelzbares 10000ches Harz fiber. (L. H. Baekeland, Chern.·Ztg. 1909, 807.) 

In Farbenztg. 1912, 936, veroffentlicht K. Robaz Mitteilungen fiber die fabrikmii.Bige Her
stellung des Formaldehydharzes Laccain. Man verwendet Gefii.Be aus feuerfestem Steingut 
oder, wenn bloB mit Dampf gearbeitet wird, Bottiche aus Hartholz, die ebenso wie jene stets mit 
guten V' entilationseinricbtungen versehen sein miissen. Man erhitzt beispielsweise 20 Tl. ,Phenol 
und 16 Tl. Formaldehyd mit 70 Tl. Wasser und 10 Tl. Salzsii.ure bis zum BeJnnn der Reaktion, 
entfernt, 80bald die Masse zu kochen beginnt, das Feuer und wii.scht den, von der zu einem neuen 
Ansatz verwendbaren Unterlauge getrennten Harzkuchen mit kochendem, zuerst alkalischem 
und dann reinem Wasser aus, erhitzt die Masse zur Verflfichtigung des unangegriffenen Phenols 
auf 180-185°, kiihlt ab, parfiimiert mit 0,4% Heliotropin und gieBt das KUDStharz zum Er
starren in flache Formen. 

Um die heftise Kondensationsreaktion von Phenolen (Naphthol) und Formaldehyd bei 
Gegenwart von Mineralsi.uren zu mildern, vollzieht man die Kondensation nach D. R. P.119 670 
durch Einleiten von schwefliger Sii.ure in ein Gemisch gleicher TeiIe von Phenol und Form
aldehyd auf dem Wasserbade. Das erhaltene, leicht lasliche Reaktionsprodukt wird durch Aus
waschen oder Uml&en gereinigt. 

Um die Erhii.rtung der Kondensationsprodukte aus Phenolen und A1dehyden zu beschle u
nigen, erhitzt man nach D. R. P. 214194100 Tl. Phenol, 100 Tl. 40~z. FormaJdehyd und 10 Tl. 
krjstallisiertes Natriumsulfit, his eine hellgelbe, viscose Fliissigkelt entsteht. Dieser setzt man 
nach dem Erkalten 60 Tl. Weizenstii.rke und 20 Tl. 20proz. Schwefelsii.ure hinzu, formt und er
hitzt nochmals 1-2 Stunden auf 85°. Das harte, unlasliche glii.nzende Produkt wird mit 10proz. 
Sodalasung gewascben und lii.Bt sich dann fii.rben, hohren und polieren. Nach dem Zusatzpatent 
kondensiert man in der Weise, daB man je 1000 Tl. Phenol und Formaldehyd mit 100 Tl. Natrium
sulfit 15 Minuten siedet, 5-600 Tl. des Gemenges abdestilliert, den Rest mit 600 Tl. Weizen
stii.rke verme~ und nach der Abkiihlung 150 Tl. einer Mischung von 10 Tl. Schwefelsii.ure und 
90 Tl. Glycerm zusetzt. Die Masse wird in Formen gepreQt, und es resultiert na.ch 1/lstiindi~em 
Erwiinnen auf 60° ein rotliches, stark glii.nzendes, poren{:reies Produkt, das man durch Istiindiges 
Erwiinnen mit Ammoniakgas in geschlossenem Gefii.B hii.rtet. Das erhaltene K unstharz lii.Bt 
sich besonders leicht bearbeiten, wenn man es auf etwa 100° erhitzt. AIs sii.ureabspaltende Sub
stanzen kommen auBar dem Natriumsulfit auch Sii.urechloride, Schwefelsii.ureester oder Aluminium
chlorid in Betracht. (D. R. P. 222648.) 1m Gegensatz zu den Produkten des D. R. P. 178990 
(991, deren Herstellung an langwieri~es Erhitzen in komplizierter Ap~atur gebunden war, 
una zu jenen die ohne Sii.urezusatz arbelten, wird hier ebenfalls ein Material erhalten, das auch in 
einem Zwischenstadium der Reaktion abgeschieden, aufbewahrt und evtl. spii.ter verarbeitet 
werden bnn. Von dem Produkt des D. R. P. 167668 (siehe IMsinfektionsmittel [688]) ist das 
vorliegende vollig verschieden. 

Diese Kunstharze (D. R. P. 214 194, 219 728 (108] u. a.) sind nicht farblos, sondern, wie auch 
zahlreiche andere dieser Stoffe, gefii.rbt und in manchen Fii.1len sogar 80 dunkel, daB die Produkte 
ffir manche Zwecke unverwendbar sind. Die Ursache dieser Fii.rbungen soli in einem in Sii.ure 
und Sodalasung unlaslichen, in AtzalkaJilasung jedoch laslichen, zunii.chst farblosen Fremdkorper 
zu suchen sein, der, ehe er fii.rbend wirkt, also vor Erhii.rtung des Kondensationsproduktes mittels 
Athers, der in Gegenwart von SodalOsung nur den Fremdkorper aufnimmt, extrahiert werden 
bnn. Man bnn auch mit Epichlorhydrin arbeiten, das nur das Kondensationst'l'odukt aufnimmt 
und den Farbkorper ungelast lii.Bt, oder andere LOsungsmittel sinngemii.B komblnieren. (D. R. P. 
188890.) 

Nach D. R. P. 2M 744 wird ein Schellackersatz wie folgt erhalten: Man mischt 1000 TI. 
Phenol, 1000 Tl. Formaldehydlasung und 10 Tl. 24grii.diger Salzsii.ure und kocht bis zur Olab
scheidung. Dann werden 17 Tl. formaldehydsulfoxylsaures Natrium zuge~eben. Die 
wasserklare LOsung erstarrt baim Erkalten zu einer weiBen, plastischen, undurchsichtlgen Masse, 
die baim Erhitzen auf 140° in ein harzartiges Produkt fibergeht. Dar Zusatz der hydroschwefligen 
Sii.ure oder der A1kalisalze der Formaldehydsulfoxylsii.ure "bewirkt, daB die kondens;erende Wir· 
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kung der Salzsaure an dem gewiinschten Punkt der Kondensation unterbrochen werden kann. 
Man darf dann die Rea.ktionsmasse beliebig lange weitererhitzen, ohne daB die wertlosen unlOs
lichen Produkte entstehen, die bei der Kondensation mit Saure allein die gewonnenen Schellack
ersatzharze unverwendbar machen, weil sie gro13ere Mengen Saure in sich einschlie13en. 

Zur Herstellung ba.kelitartiger Produkte bringt man Phenol mit Verbindungen zur Reaktion, 
die eine rea.ktionsfii.hige Methylengruppe enthalten, und zwar in Mengenverh&ltnissen, die bei 
gleichzeitiger Einwirkung von Schwefelsaure bis zur Bildung des unschmelzbaren Produktes 
fiihren. Nach Beendigung der Rea.ktion neutralisiert man die gesa.mte Saure mit Bariumcarbonat 
oder einer iihnlichen Verbindung, die mit der Sii.ure ein unlosliches elektrisch nicht ,leitendes Salz 
bildet. (A. P. 1197171.) . 

Oder ·man erhitzt 500 Tl. Phenol und 2-6% seines Volumens an 20 Tl. Schwefelsii.ure vom 
spez. Gewicht I,S4 mit 450--550 Tl. Formaldehyd und SO Tl. Wasser 2 Stunden auf 60--S0°, 
zieht die w8sserige Schicht ab, neutralisiert mit Kalkmilch und befreit die Harzmasse durch 
Vakuumdestillation von den Wasserresten. (E. P. 163494/1920.) 

Zur Herstellung unlOslicher, harzartiger, gut bearbeitbarer Massen kann man na.ch D. R. P. 
263109 auch in der Weise verfahren, daB man 70,5 Tl. Phenol, 42 Tl. Paraformaldehyd, 13,5 Tl. 
Wasser und 0,6 Tl. 5proz. Phenolsulfosii.ure unter RiickfluB· zum Sieden erhitzt, na.ch Ab
scheidung der harzigen Kondensationsprodukte das Wasser zuin Teil verdampft, die Masse in 
Formen fiillt und wiihrend mehrerer Stunden bei 75--100° erhirten liBt. Evtl. entstehende 
Triibungen werden durch Wasserdimpfe beseitigt. Man kocht z. B. 70,5 Tl. Phenol, 13,5 Tl. 
Wasser, 0,6 Tl. 5proz. Phenolsulfosaure und 42 Tl. krystallisierten Paraformaldehyd (nach einer 
anderen Ang:abe des Erfinders geniigen 0,03 Tl. bezogen auf das Gewicht des Phenols) im Olbade 
unter RiickfluB, verdampft, wenn sich das harzige Kondensationsprodukt abgeschieden hat, das 
vorhandene Wasser bei S5--90°, fiiIlt die Masse in Formen und hirtet sie im Verlaufe mehrerer 
Stunden bei 75--100°. Das erhaltene Produkt ist an der Oberflii.che rot, im Innern aber, wo die 
Luft keinen Zutritt hatte vollig weiB und dicht und lii.Bt sich mechanisch gut bearbeiten. Ge
wohnlicher Formaldehyd gibt bei derselben Arbeitsweise ebenfalls einen weiBen, elfenbeinartigen 
Korper, der jedoch an der Luft braun wird, da sich Triphenylmethanfarbstoffe bilden. Die Ver
wendung des krystallisierten statt des amorphen Paraiormaldehydes oder statt der konzentrierten 
Formaldehydlasung fiihrt bei Gegenwart nur sehr geringer Mengen saurer Kontaktmittel, oder 
sogar bei ihrer Abwesenheit zu Produkten, die gegen Luft und Licht wesentlich bestii.ndiger sind 
als die gewohnlichen Kunstharzprodukte, sich aber wie diese in durchsichtiger und undprchsich
tiger Form erzeugenlassen und als Juvelith in Handel sind. ZurHerstellungdieser elfbnbein
farbigen, durchscheinenden bis durchsichtigen Massen lii.Bt man Phenole und mehr als 40% 
starke FormaldehydlOsung bei Gegenwart so geringer Sii.uremengen aufeinander einwirken, 
daB zuerst weiche, isolierbare Zwischenprodukte entstehen, (undurchsichtige, fliissige oder feste 
100liche Harze), die dann erst na.ch evtl. ZUBatz neutraler Fiillmaterialien gehii.rtet werden. Vgl. 
E. Pollak, KUDststoffe 3, 382 und Chem.-Ztg. 1913, 1233. 

Zur Erzeugung ii.hnlicher Kondensationsprodukte bringt man Phenol, Formaldehyd und 
sulfuriertes HarzOi oder die Sulfosiiuren von rohem ErdOl Zur gegenseitigen Einwirkung. (A. P. 
1236607.) 

Zur Herstellung eines Schellackersatzes lost man nach D. R. P. 172877 155 kg technische 
Weinsaure in 150 kg 40proz. FormaldehydlOsung, fiigt 195 kg 100 proz. technische Carbolsaure 
zu, erhitzt gelinde bis Rea.ktion eintritt und w8scht nachtriglich das auf der Oberfliiche schwim
mende, olige Harz mit heiBem Wasser und etwas Ammoniak aus. Die so unter dem EinfluB von 
Oxysii.uren erhaltenen Kondensationsprodukte sind in den iiblichen LOsungsmitteln leicht loslich 
und ergeben glasig eintrocknende Politurmassen, die die natiirliche Holzfarbe erhalten und nicht 
nur mit heiBem Wasser, sondern auch mit Soda waschbar sind. In dieser Hinsicht iibertreffen 
sie den Schellack, dem sie auch dadurch iiberlegen sind, als sie sich riickstandfrei IOsen. 

101. Oxydationsmittel, Halogenkorper, Elektrolyse als Kondensationsmittel. 

Nach D. R. P. 217660 erhii.lt man ein Schellackersatzmittel durch Behandlung der 
~ondensationsprodukte von Phenolen und Formaldehyd mit Perboraten oder Persulfaten 
In saurer oder alkalischer LOsung. Die oxydierten Produkte verhalten sich wie natiirlicher Schellack 
und sind geruchlos. Man f&llt z. B. die Natronlaugenlosung von 100 Tl. des nach D. R. P. 172877 
(s. 0.) erhaltenen Kondensationsproduktes aUB Formaldehyd und Phenol und Weinsaure mit ver
diinnter Schwefelsii.ure, filtriert, suspendiert den gewaschenen Niederschlag in Wasser und erwii.rmt 
nach Zusatz einer LOsung von 5 Tl. Natriumpersulfat in 20Tl. Wasser 5--6 Stunden auf 40°. Der 
oxydierte gelbe Niederschlag wird mit Soda neutralisiert, filtriert, gewaschen und getrocknet. 
Man kann auch in alkalischer LOsung mit 3% Perborat als Oxydationsmittel arbeiten und erh&lt 
geruchlose, gegen Luft und Licht unempfindliche Harze von den Eigenschaften des natiirlichen 
Schellacks. 

. Nach D. R. P. 287743 wird ein Schellackersatz erhalten, wenn man heiBe Phenollosung 
ffi!-t Star ke verkocht, die mit verdiinnter S a I pet e r 8 ii u r e vorbehandelt war; die LOsung 
Wlrd na.ch Zusatz von Stearin, Harz, Formaldehyd und Minera.lsiiure eingedickt. Das gut lasliche 
und leicht schmelzhare Produkt wird mit Chlor gebleicht, erschopfend mit Ammoniakwasser 
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gewaschen und eignet sich dann fiir PoIiturzwecke, ala Bindemittel fiir plastische Massen und zur 
Steifung weicher Gegenstinde. 

Zur Herstellung von Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd lii.J3t man 
diesen bei Gegenwart von Mono- oder Dichlorhydrin auf das Phenol einwirken und erhalt 
so in stetig verIaufender Rea.ktion ein kIares, durchsichtiges 01- bzw. Harzprodukt, aus dem sich 
im Gegensatz zu jenen BakeIitstoffen, die mit Sii.uren, Alkalien oder Salzen als Kondensations· 
mittel hergestellt werden, die nicht in Reaktion getretenen Stoffe durch Auswaschen mit Wasser, 
Dampfdurchleiten oder Erhitzen bei gewohnIichem oder vermindertem Druck leicht entfernen 
lassen. Die so erhaltenen Schellackersatzmittel sind glasartig, fast farblos, hoohstens gelb 
und zeigen auch gute Eigenschaften, wenn ein Teil der nicht in Reaktion getretenen Konden
sationsmittel in ihnen verbleibt. (D. B. P. 287786.) 

Zur Gewinnung harzii.hnlicher Prod ukte lOst man mit oder ohne Zusatz von Losungs
vermittlern Faktis (das Einwirkungsprodukt von Schwefelchlorid auf fette Ole) in Phenol und 
behandelt die LOsung mit oder ohne Anwendwtg von Druck und Ritze mit Formaldehyd oder 
seinen festen AbkommIingen. Die leicht kontrollierbare, in jedem Stadium abbrechbare Reaktion 
fiihrt zu einem billigen, festen, unlOsIichen, unschmelzbaren, mechanisch leicht bearbeitbaren, 
chemisch kaum angreiibaren, harzii.hnIichen Produkt von hoher elektrischer Isolationsfii.hit!keit. 
Man versetzt z. B. eine durch mii.J3iges Erhitzen von 300 TI. Phenol und 120 Tl. Faktls er
haltene, vollkommene LOsung mit 320 TI. Formaldehyd, erhitzt bis zur Entfernung des aus
geschiedenen .Wassers auf 100-125°, und erhii.lt so eine viscose Fliissigkeit, die bei weiterem 
Erhitzen dick unci plastisch wird und bei abermaliger Steigerung der Temperatur in ein nunmehr 
unlOsIiches, unschmelzbares festes Produkt iibergeht, das die genannten Eigenschaften besitzt. 
(D. B. P. 278192.) 

Bei Herstellung eines unschmelzbaren Kondensationsproduktes aus Phe n ole n und F or mal -
dehyd bedient man sich des Chiora als Kondensationsmittel und arbeitet in der Weise, daJ3 
man die Phenole zuerst mit einem Teil der erforderIichen Formaldehydmenge bei Gegenwart 
von Chlor und dann mit dem Rest des Formaldehyds bei Gegenwart von Chilesalpeter 
erhitzt, letzteres um unerwiinschte Nebenumsetzungen zu vermeiden oder die in ihrer Folge 
schon gebildeten Stoffe zu zerstoren. Nach beendeter Reaktion erhitzt man weiter auf 
etwa 120°. Man lOst z. B. 34 TI. 40proz. Formaldehyd und 46 TI. Phenol. leitet bei 46--55°, 8 TI. 
Chlor ein, fiigt nach einiger Zeit, wenn die Fliissigkeit kIebrig geworden ist abermals 20 TI. 
Formaldehyd unci weiter 0,5 TI. Chilesalpeter zu und erhitzt nach einigen Stunden allmii.hlich auf 
70-80°, .bis man eine dickfiiissige, transparente stark klebrige Masse erhii.lt. Das getrocknete 
rotbraune Kondensationsprodukt vom spez. Gewicht 1,25 wird auf iiber 100° erhitzt unschmelz
bar und lOst sich dann nur in hei13er Salpetersii.ure. (D. B. P. 278281.) 

Die im Handel befindlichen Resankunstharze erhiiJt man in der Weise, daJ3 man das 
Phenol-Aldehydgemisch unter Zusatz eines elektrisch leitenden Mittels elektrolysiert. (Norw. P. 
88128.) 

102. AIdehydharze aus Benzol· und PhenolabkOrnrnJingen. Oxykorper· Kuustharze. 
Harzartige Kondensationsprodukte resultieren, wenn man die 100lichen schmelzbaren Kon

densationsp-rodukte von Phenolen und Formaldehyd bei 120° mit Dimethylarsinsaure be-
handelt. (Norw. P. 88018.) . 

Zur Herstellung von Ersatzprodukten fiir natiirIiche Harze und Lacke polymerisiert man 
nach D. B. P. 189282 Phenolalkohole (o-Oxybenzylalkohol, p-Kresylalkohol u. a.) durch 
vorsichtiges Erhitzen im Vakuum auf Temperaturen iiber 100°, solange noch Wasser abgespalten 
wird. Die Massen werden beim Erkalten fest und hart, haben je nach der Abstammung etwas 
verschiedene Eigenschaften und gleichen voUstindig natiirIichen Harzen, besonders in ihren 
LOsungseigenschaften. Man gewinnt die Phenolalkohole durch Erhitzen ii.quimolekularer 
Mengen von Formaldehyd und Phenolen und aus ihnen die Kunstharze als glashelle, fast farl?
lose mehr oder weniger harte Massen, die wie z. B. jene aus o-Oxybenzylalkohol (Saligenin) bei 
110° oder wie das Produkt aus p-Kresylalkohol erst iiber 300° schmelzen. Besonders letzteres 
Harz ist sehr hart und ii.hnelt dem Kopalharz. 

Weiter erhii.lt man mogIicherweise technisch verwertbare, stark saure Harzsiuren durch Ein
wirkung von Formaidehyd auf die Acetsauren des Phenols, Kresola, Resorcins und ihrer 
Derivate oder durch Kondensation alkaliloslicher Phenol-Formaldehydharze mit Chloressigsii.ure. 
Als Kondensationsmittel wird am besten Salzsii.ure verwendet. In Chem.-Zig. 40, 726 bringt 
G. Cohn nii.here Mitteilungen iiber die Darstellung der Eigenschaften und Reaktionen der einzelnen 
Phenoxcetsii.uren und ihrer Kondensationsprodukte. 

Nach E. P. 9669/1911 sind ii.hnIiche Produkte auch erhaltbar durch Kondensation von Form
aldehyd mit hoch halogenisierten Phenolen, z. B. Pentachlorphenol-, kresol oder -naphthol 
usw. Vgl. E. P. 8498 und 8498/1911. 

Nach D. B. P. 889107 kondensiert man zur Herstellung von Kunstharz Cyclohexanon mit 
Acetaldehyd im geschlossenen Gefii.J3 bei Gegenwart von Alkohol ala Verdiinnungsmittel und 
Atznatron ala Kondensationsmittel, verriihrt die abgekiihlte Masse mit Wasser und laugt so die 
wasserlosIichen Stoffe aus dem Endprodukte aus. V gl. E. P. 181676: Cyclohexanon u. Formaldehyd. 

Auch ein verkochtes Gemenge von Phenol, Aceton und Formaldehyd soll ein auch als 
Kautschukersatzmaterial verwendbares Kunstharz geben. (F. P. 447847.) 
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Nach D. R. P. 887 998 gewinnt man harzartige Produkte aus monocyclischen Ketoneh 
unter Zugabe von alkalischen Kondensationsmitteln in der WBrme. Die harzartigen Produkte er
ha.rten beim Erkalten. 

Nach E. P. 26216/1007 stellt man harzartige Produkte her durch Kondensation z. B. von 
290 Tl. Naphthol, 150 Tl. Formaldehyd und 95 Tl. Anilin. Das Anilin kann auch durch andere 
Amine oder Ammoniwnsalze, das Naphthol durch Phenol und andere aromatische Hydroxyl ver
bindungen ersetzt werden. 

Auch durch Kondensation von Benzylanilin mit Formaldehyd in salzsaurer LOsung er
hiiJt man harte, kolophonium&rtige Kunstharze, die aIs Diphenylmethanderivate erkannt 
wurden. Sie geben mit organischen LOsungsmitteln dauerhafte Lackiiberziige. (We Herzog, 
Osterr. Chem.-Ztg. 1921, 14.) 

Nach Norw. P. 82166 erhiiJt man harzartige Stoffe durch Behandlung aromatischer Sulfo
chloride mit Salzen organischer, hochmolekularer, harzbildender Si,uren. 

Die Kunstharzprodukte des D. R. P. 869678 erhii.J.t man durch Behandlung von Arylsulfo
amiden und derem Stickstoff-MonoalkyIsubstitutionsprodukten mit Formaldehyd bei hoheren 
Temperaturen mit oder ohne Zusatz von KondensationsmitteIn. 

Nach D. R. P. 210012 wird ein harzartiges Kondensationsprodukt aus Pbenolen und AIde
hyden wie folgt erhalten: 200 kg Glycerin, 200 kg Formaldehyd und 30 -40 kg 22griidiger 
Salzsiure werden zum Sieden erhitzt, dann setzt man nach dem Abkiihlen auf 80° 200 g reines 
Phenol zu. Das abgeschiedene dicke 01 wird mit kochendem Wasser gewaschen, getrocknet und 
auf 1500 erhitzt. Das so erhaltene, harte und glii.nzende Harz lOst sich in AIkoholen der Fettreihe, 
in Aceton, Essig- und Ameisensiureester, ebenso in alkoholischem Alkali. Es ist unlOslich in Siuren, 
in fetten Olen, TerpentinOl und Tetrachlorkohlenstoff. Durch Zusatz von Wachs vor dem GieI3en 
der Harzmasse erhilt man ein sche11ackartiges Produkt. Auch andere cyklische Ather 
aus mehrwertigen aliphatischen Alkoholen und Aldehyden sind geeignet, den Reaktionsverlauf 
bei der Kunstharzbildung in dem Sinne zu regeIn, daJ3 der mehrwertige Alkohol wihrend der Kon-' 
densation regeneriert wird und in stetig verlaufendem ProzeI3 ein dickes 01 resultiert, das dann 
bei weiterer Behandlung ein harzartiges Produkt liefert. 

Zur Herstellung eines Harzproduktes behandelt man im Vakuum unter allmlihlicher Steige
rung der Temperatur von 100° auf 200° lingere Zeit erhitzte Milchs iure mit Formaldehyd 
oder Paraldehyd und erhilt je nach der Arbeitsweise und je nach der Menge des AIdehydzusatzes 
(bis zum molekularen GeWlcht) harte. elastische und geruchlose Massen, die in der Wirme 
Formaldehyd abspalten, in der Flamme sich nicht entzOOden, sondern nur schmelzen und in 
organischen LOsungsmitteIn zum Teil (Chloroform, Eisessig) loslich, zum Teil (Ather, Alkohol, 
Benzin) unlOslich sind. (D. R. P. 806 776.) 

Zur Gewinnung eines wasserbeetandigen Harzes (Polyglycerinharz) erhitzt man ein 
Polyglyc(erin zusammen mit einer mehrbasischen Se.ure der aromatischen Reihe. (A. P.1 424187). 

Eine unschmelzbare, harzartige Masse, die sich besonders zur Herstellung elektrischer 
Nichtleiter eignet, erhilt man nach E. P. 28 776/1912 durch Pressen der leicht knetbaren Masse, 
die man aus einem organischen LOsungsmittel und dem harzartigen Kondensationsprodukt von 
Phthalsiure und Glycerin erhilt. 

Nach D. R. P. 247181 werden harzartige Kondensationsprodukte auch aus Phenolen und 
Ce 11 ulose, statt des FormaldellYds, mit Mineralsiuren als Kondensationsmittel hergestellt. 
Auch hier bnn man wie bei der Fabrikation des Bakelits die Rooktion in verschiedenen Stadien 
unterbrechen, die Reaktionsprodukte isolieren und verschiedene fliissige, plastische oder feate 
Produkte erhalten. Man trligt z. B. allmihlich 350 g Baumwolle oder Siigemehl in die Mischung 
von 1 kg Phenol und 100 g Schwefelsiure ein, erwirmt auf 75--100° und gieI3t die Masse nach 
erfolgter Reaktion in Wasser. Sie bildet darin eine im auffallenden Lichte schwarze in diinnen 
Schichten grOO durchscheinende viscose Fliissigkeit, deren alkalische LOsungen schiumen und die 
a.ls seifenartige Desinfektionsmittel Verwendung finden konnen. Durch Salze der Erdalkali
oder Schwermetalle werden diese fliissigen Kondensationsprodukte gefiUlt, wihrend sie z. B. 
mit Alkohol als ~iinliche lackartige Emulsion zusammenflieI3en. Durch Erhitzen auf 100-150° 
erhilt man plastlsche, iiber 150° feste, harte und je nach der Erhitzungsdauer weniger oder gar 
nicht schmelzbare harzartige Massen, die sich auch je nach dem Grade der stattgefundenen Rook
tion verschieden in organischen LOsungsmitteln IOsen. Zu den plastischen und festen KOrpern 
kann man auch gelangen, wenn man die urspriingliche Kondensation bei Temperaturen iiber 
100° vollzieht. 

103. Kresolkunstharze. 
Zur Herstellung einer harzartigen Masse lOst man 1 kg Kolophonium in 1 kg Rohkresol, 

fiigt 1 kg FormaldehydlOs~ (40proz.) hinzu, erhitzt auf dem Wasserbade und verriihrt mit 
300 g 20proz. roher Salzsiure. Wenn die Masse in der Wirme zillfliissig wird, liI3t man erkalten, 
pulvert und wischt neutral. Das Harzersatzprodukt ist in Soda, TerpentinOl, fetten Olen und 
Benzin unlOslich, lOst sich hingegen in Atzkali, AIkohol, Aceton, heiI3em Benzol usw. (D. R. P. 
198186.) Statt des RohkresoIs verwendet man nach D. R. P. 201261 besser reines o-Kresol 
und gelangt so zu geruchlosen Kunstharzen. 

Nach D. R. P. 206 D04 kocht man zur Herstellung eines sehr harten, ~eruchlosen und helle~ 
Harzes, das sich fiir die Lackindustrie gut eignet, reines 0 - Kresol ffilt Formaldehyd bel 
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Gegenwart von Alkalien 2 Stunden lana: unter LuftabschluB. Man fiLllt mit verdiinnter Schwefe1-
si.ure, wischt und troc1met. Daa Kunstharz ist 10000ch in Alkoholen, Ketonen und Ather, schwer 
und bum 10000ch in fetten Olen, Terpentinol und Kohlenwasserstoffen. Man erhilt n ur mit 
reinem 0 - Kresol, niOOt aber mit dem Gemiscb der Krescle (sag. lOOproz. robe Carbolsiure) 
fiir siOO, oder mit reinem Phenol ein geruchloses Produkt; man muB allerdings in der Wiirme ge
arbeitet baben, cia sonst Homo-p-oxybenzylalkobol entsteht. 

Nacb D. B. P. 119 _ werden harziihnliobe, in Alkohol 10000cbe Produkte erhalten durch 
Kochen von 5OOTl. Kresolgemisch, 370Tl. Formaldebyd und lOTI. Salmiak. Dann bliist 
man Wasserdampf durch, um den Formaldehyd- und KrescliiberschuB zu entfernen, fiigt aber
mala 10 TI. Sa.hriiak binzu, kocht weiter und erbitzt die erbaltene zille, weiOe Masse solange im 
Vakuum auf 140°, his eine Probe beim EingieBen in kaltes Wasser erstarrt. Durcb liingeres Er
bitzen auf dem Wasserbade geben die durbsicbtigen Harze in gelbbr~une oder rotliohe glaaartige 
Massen iiber. Nacb D. B. P. 219 728 wird daa Krescigemisch besser durcb reines o-Kresci ersetzt, 
wodurcb man geruchlose zur Herstellung von Lacken und Polituren geeignete Kondensations
produkte erhilt. Andererseits wird durch die Verwendung von Salzen statt Siitnn als Konden
sationsmittel die Gefahr vermieden, daB die Harzmaasen Siure zuriickbalten, die siOO nicht aus
W88chen liiBt und spiter die lackierten Gegenstiinde scbiidigt. Die Lacke eignen sich ibrer Hell
farbigkeit wegen beso:qders zum Polieren naturfarbenen Holzes. 

Zur Herstellung IOslicber Kondensationsprodukte von harz- oder lackartiger Bescbaffenheit, 
die einen gliinzenden Anstricb erJDOglichen, 'Oberziige mit keimtotenden EigensOOaften liefern, 
mit alkoholischer Celluloidlasung ziihe und biegsame Kunstlederprodukte geben und in Aceton 
oder Amylalkobol gelast zur Tr~ von Naturholzern dienen konnen, erhitzt man eine Quellung 
von 200Tl. kOrnigem Robcasein m 500 TI. Kresci mit 400 TI. Formaldebyd im Druckkessel 
auf nicbt mehr wie 3 Atm., jedocb auf hoheren Druck, ala ibn die Temperatur von 110° hervor
bringt, entfernt nacb 10 Minuten die Heiz9uelle, liiBt auf die Temperatur des Normaldruckes abo 
kiibfen und kann die Masse sofort mit SpIritus zu einem Firnis verarbeiten. Die mit 40-50% 
einer 4Oproz. Formaldehyd.lasung mit oder oboe Zusatz von Pottaacbe im Autoklaven erbitzte 
IOslicbe Verbindung von Casein in iiberscbiissigem Kresclliefert so je nacb dem Dampfdruck bei 
3 oder bis zu 5 Atm. die weicben Lacke oder die widerstandsfiihigen Kunstharze. Man erhilt 
spiritusiOsliOOe Erzeugnisse anderer Art, ala, wenn man die Massen bloB im geschlossenen GefiiB 
auf 100-110° erhitzt. (D. B. P. ISO 848.) 

Urspriinglicb sah man daa Casein in den Bakelitprodukten nur ala FiiIlmaterial an, doch 
wirkt es nach Beobacbtungen von H. Kiibl tatsiichliOO ibnlicb wie Alkalien oder andere Konden
sationsmittel bei der Bildung der harzartigen Produkte ala Kontaktsubstanz, cia siOO beispielsweise 
aus Robkrescl und Formaldehyd allein aucb unter Druck niemala barzartige Produkte bilden. 
Bei der Anwendung des Caseins erbilt man nun zuerst Zwischenprodukte, die wagen ibres Gehaltes 
an freiem Krescl in Spiritus 10000ch sind, dann aber ala Lacke sehr rasch auftrocknen, auf Holz 
schnell erbiirten und auch die Eigenschait baben, die trocknenden gewohnlichen Firnisse in ibrer 
Trockenfiihigkeit giinstig zu beeiJlflussen. Diese Eigenscbaft des raachen Erbirtens der Spiritus
lacke aus den Kondensationsprodukten und ibre Fii.higkeit mit spirituoser Celluloidlasung wert
volle Bindemitte1 fiir die Kunstlederindustrie zu liefern, ist nur dadurcb erkliirbar, daB daB 
Casein sicb wiibrend der Kondensation chemiscb mit an der Reaktion beteiligt. (Chern. Ind. 
87, 669.) 

Demgegeniiber weist die Schriftleitung der Farbenztg. 1914, 288 wauf hin, daB diesen mit 
Casein ala Kontaktsubstanz, aus Krescl und Formaldehyd bereiteten, spirituslaslichen Harzen 
die ibnen von H. Kiibl nachgeriihmten Eigenschaften nicbt zukommen, und daB sie den Schellack 
in keinem Anwendungsgebiet zu ersetzen verm~en, vor allem aus dem Grunde, weil diesa Produkte 
beim Eintrocknen der alkoholischen LOsung amen unentfernbaren, aufdringlichen Geruch nacb 
den Komponenten bewahren. Siebe auch die AuJ3erungen von L. Berend bzw. die Replik von 
H. Kohl in FarMnag. 20, 411. 

Zur Herstellung von Phenol-Formaldebydharzen liiBt man Formaldebyd auf reines m - Kresol 
oder seine haheren Homologen in Abwesenheit oder ~enwart von Kondensationsmitteln ein
wirken. Man kann aoob andere, Phenole zusetzen, darf Jedoch den Aldehyd nur solange und in 
solchen Mengen einwirken lassen, daB Iediglich die m-substituierten Phenole an den Aldehrd 
gebunden werden, worauf man die nicht in Reaktion getretenen Pbenole oder Besta:qdteile 1m 
Vakuum abdestilliert. Man reinigt z. B. robe Carbolsiure durch Abdestillieren aller bis 198° iiber
gebender Bestandteile und verarbeitet den iiber 198° siedenden Destillationsriickstand (vorzugs. 
weise m- und p-Krescl) mit einer dem Gebalt an m-Verbindung entsprecbenden Formaldehr.d
menge. Das erhaltene schmelzbare Harz wird dann durch Destillation im Vakuum von den welter 
verwendbaren unverbrauchten Kresolen frei. Man arbeitet am besten mit Rohkrescigemischen, 
die 50--60% der m-Verbindung enthalten und mit etWaB unterschiissigem Formaldehyd, urn die 
infoige der hohen Reaktionsfiilligkeit der m-Pbenole leicht eintretende Bildung unschmelzbarer 
Harze zu vermeiden. Die Produkte sind hellfarbig, hart, geruchlos, in schmelzbarer und unschmelz
barer Form herstellbar und eignen sich in ersterer laslicher Form ~leich den natiirlichen Harzen 
zur Lackherstellung, in unlOslicher Form ala neutrale Karper fUr elektrotechnische Zwecke, 
besser ala die mit Kondensationsmitteln erhaltenen Pbenolhartharze. (D. B. P. 801 874 und 
804884.) 
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104:. Losliehe, gehirtete und Kunstharze aus Teer, Lignit, Naphthol u. a. 
Zur Gewinnung loslicher, schmelzbarer,harzartiger Kondensationsprodukteaus Phenolen 

und Formaldehyd pulvert man die wie ublich in Baurer oder basiBcher Kondensation aus Phenol 
und Formaldehyd erhaltene porige Masse, erhitzt sie zur Entfemung der fiiichtigen Stoffe auf 
176° unci erhitzt 2 Tl. dieses Pulvers im Gemenge mit 1 'n. Phenol wihrend einiger Stunden 
im geschlOBBeJlen GefiLB weiter auf 232-287°. Aus der erhaltenen LOsung wird das iiberschfiBsige 
Phenol entweder abdestilliert oder zu seiner Umwandlung mit Formaldehyd weiter erhitzt, bis 
kaum mehr freies Phenol vorhanden iBt und das Produkt eine harzartige Beschaffenheit ange
nommen hat. Die dem Kopalharz gleichende, in organiBchen LOsungsmitteln 100liche Masse 
kann farbl08 biB dunkelkaffeebraun und vom spez. Gewicht 1,24 erhalten werden. (D. R. P. 
268260.) . 

Zur Gewinnung olloslicher Formaldehydharze setzt man den an und fiir sich in fetten 
Olen kaum 10000chen Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodukten Harze oder Harzverbindungen 
zu, die in den Bak.elitprodukten ebenso wie in den fetten Olen 10000ch sind unci daher ala LOsungs
vermittler dienen. Man erhitzt also z. B. 100 Tl. reine Carbolsiure mit 70 Tl. 40proz. Formaldehyd 
und 0,1 'n. Salzsiure 3 Stunden \mter RuckfluB, treibt Wasser und uberBchfiBsiges Phenol ab, 
f~ zum ROOkstand 30 'n. Kolophoni um und erhitzt die Masse noch etwa 2 Stunden. 
Das so gewonnene gelbliche Harz schmilzt' bei etwa 150°, lOst sich in Leinol, TerpentinOl, 
Benzol oder Spiritus und hat den Vorteil, k.ein unverindertes, sonst aus Produkten ihnlicher 
Art schwer entfembates Phenol zu enthalten, do. dieses durch lingeres Erhitzen mit Harzsiuren 
in die betreffenden geruchlosen Ester ubergefiihrt wird, die ebenfalls leicht 10000ch sind. 
(D. R. P. 281989.) 

Nach D. R. P. 2o~ ~11 setzt man dem Kondensationsgemenge von Phenol und Formaldehyd 
bei Herstellung von Lacken neben einem fiir natiirliche Harze bekannten organischen LOsungs
mittel, z. B. Alkohol oder" Tetrachlorkohlenstoff,_naturliche Harze oder Balsame oder be
liebige Teersorten ala Katalysatoren zu. Zur Herstelhing harzartiger, 10000cher Kondensa
tionsl!odukte aus Phenolen und Formaldehyd kann man auch nach dem Zusatzpatent 
verselfbare fette Ole, Wachsarten oder hochmolekulare Fettsiuren an Stelle der Harze, Balaame 
und Teersorten ala Katalysatoren verwenden. Die Produkte, die iihrigens auch mit.einem Gemenge 
der hier und im Hauptpatent genannten Katalysatoren herstellbar sind, eignen sich besonders 
zur Herstellung von Lac ke n und geben, wenn sie mit verseifbaren fetten Olen her~estellt wurden, 
nach der Verseifung wasserlOsliche Desinfektionsmittel. (D. R. P. 289809.) 

Siehe auch den Abschnitt Desinfektionsmittel ro81 H]. 
Nach F. P. 897 001 unci Zusats 18 NO, F. P. 89& 807 und Zosats 18941 werden die Konden

sationsgemiBche von Phenolen und Aldehyden hirter., wenn man sie, evtl. in Gegenwart eines 
Kondensationsmittels, vor oder wihrend des Erhirtens mit Formaldehyd behandelt. Vgl. D. R. P. 
287 790 und F. P. ~9 292. 

Nach A. P. 980 828 wird die Erhirtung dieser oder ihnlicher Produkte durch Hinzuffigung 
von Al umini umchlorid oder einer Siara bzw. ihrer Ester beschleunigt. 

Nach A. P. 1020 098 und 1020 oM konnen die BakeIitprod ukte durch Kondensation 
mit Phthalaiure oder Hexamethylentetramin zu neuen Gebilden umgewandelt werden. 

Nach D. R. P. 28~ 808 erhiIt man harzartige Kondensationsprodukte durch FiIlung der 
vom Tear befreiten heH3en Holzdestillationsprod·ukte mit LOsungen von Kalkmilch oder 
Soda. Naeh der Filtration wird daB Filtrat angesiuert, wodurch die harzartigen Massen abge
schieden werden. DaB Ansiuern kann man auch durch geniigend langes Einleiten der essigsiure
haJtigen Destillations~aBe selbst bewirken. Man gewinnt nach vorliegendem Verfahren die Konden
sationsprodukte, die In HolzgeiBt und Aceton, femer in Acetat- und AlkalilOsungen sehr leicht, 
in Sprit und neutralen LOsungen schwer, in Siuren fast unlOslich sind, in abgeschiedener Form, 
und braucht sie nur zu trocknen, um sie ihrem Verwendungszweck als Harzersatzmittel zuzufiihren. 

Zur Herstell~ eines schellackihnlichen, rasch trock.neIJde trberziige liefernden Kunst
hl!1'zes chloriert iIian Holzteer zweckmiLBig bei ~nwart von Aluminiumchlorid als Kata
lysator mit fiiissigem oder gasfOrmigem Chlor in der Warme. Man kann z. B. den Tear mit Siure 
oder Wasser und chlorierenden Stoffen (Chlorat, Braunstein, Hypochlorit) emulgiert bis zum 
Dickwerden dar Emulsion erhitzen, worauf man die Masse nach Entfemung der FliiBBigkeit mit 
warmem Wasser w&scht die Wasserreste durch Schmelzen des Harzes vertreibt und dieseB trocknet. 
(D. R. P. 820 820.) 

Vber HersteUung von Harzersatzstoffen aus Sulfitablauge siehe Bd. n [882]. 
Zur Herstellung von Kunstharz erhitzt man Holztear mit 10-12% Zi nkoxyd oder mit 

einem Schwermetalloxyd zuerst auf 110° und dann kurze Zeit auf 160° und liJ3t nach Eintritt 
der Reaktion erkalten. DaB in den ublichen LOsungsmitteln 16sliche Produkt BOll ala Kolophonium
ersatz, namentlich zum Streclten von Kautschuk und zum Geschmeidigmachen von regeneriertem 
Kautschuk dienen. (D. R. P. 82~ 878.) 

Nach No",. P. 81 MO behandelt man Steinkohlenteer zur Gewinnung harzartiger Produkte 
mit aromatiBchen Sulfochloriden. 

Zur Herstellung eines Fichtenharzersatzes extrahiert man Lignitmit geeigneten LOsungs
mitteln, vermischt den vom LOsungsmittel befreitenAuszug.mit einer zur Verseifung weniger Prozente 
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des Gesamtharzes ausreichenden Menge Kalkmilch, Atzalkali- oder Natriumaluminatlijsung, 
erhitzt die triibe Mischung unter Riihren bis zur Klirung, liWt die Harzseifenflocken absetzen 
und zieht das gehirtete Harz abo Zur Verwertung des in den Saifen verwendeten Harzes setzt 
man die Harzseifen dem Li~t bei der Extraktion wieder zu. Das so gewonnene Harz bnn in 
der Seifenindustrie, zur Paplerleimung, als Schmiermittel, in der Lack-, Firnis- und Sprengstoff. 
industrie, statt des niedriger schmelzenden Kolophoniums Verwendung finden. Die wenig ver
seifbare Stoffe enthaltenden Bra u n k 0 hie n e r d wac h s e sind fiir das Verfahren nicht ge· 
eignet. (D. R. P. 298 291.) 

tJber die Reinigung der bei der Torf- und Kohlenschwelung erhaltbaren Harze s. [82]. 
Einen harzartigen Korper erhiiJt man auch nach A. P. 1 880 680 durch Polymerisation von 

NaphthabestandteiIen mit Hilfe von Polymerisationsmitteln unter 20°. 
Da.s aus dem Naphtholpech, den Riickstii.nden von der Darstellung beider Naphthole durch 

kalte oder warme Extraktion gewinnbare Naphtholharz bildet wegen seiner volligen Unlijs· 
barkeit in Soda und wegen seiner LOslichkeit in Benzol und Alkohol einen wertvollen Lackbestand
teil und bewirkt in passender Verdiinnung aufgestrichen die Bildung absolut wasserechter 
Anstriche. (D. R. P. 302 741.) 

AlB Schellackersatz eignet sich rohes oder gereinigtes Naphtholharz, das ebenso wie Sohel. 
lack selbst zum Ansetzen von Spirituslacken oder Appreturmitteln dienen kann, besonders wenn 
man die alkoholische LOsung des Harzes filtriert oder sonst auf andere Weise reinigt. (D. R. P • 

. 302742.) . 
Einen harzartigen Korper erhiiJt man auch bei der Darstellung von Acetaldehyd durch 

Einleiten von Acetylen in saure QuecksiIbersalzlPsungen (z. B. nach Norw. P. 30948 von 1918.) 
Man reinigt diese harzhaltige LOsung durcl1 Behandlung mit Blut oder Knochenkohle. (Nonr. P. 
30 907/1919.) 

Ein harzartiger Korper scheint auch durch Kondensation von Schwefelammonium u. Form
aldehyd nach (D. R. P. 248038) zu resultieren. Vgl. [147]. 

Firnis und Leinolfirnisersatz. 
Leinolfirnis und Troekenstoffe. 

105. Leinen und andere trocknende DIe. 
Deutschl. Leinsaat 1/.1914 E.: 8288277; A.: 04196 dz. 
Deutschl. Leinil 1/.1914 E.: 14481; A.: 2602 dz. 
Deutschl. f.lmisse (Lacke, Kitte) 1/.1914 E.: 1876; A.: 40 988 dz. 
Deutschl. OUirnis (Standfil, Firnisersatz) 1/.1914 E.: 8697; A.: 4002 dz. 

Fahrion, W., Die Chemie der trocknenden Ole. Berlin 1911. Siehe auch die Literatur
angaben in [300]. 

tJber die Gewinnung des LeinOle's, Pressen der Saat usw. siehe [887]. 
tJber die zur Lackbereitung und Firnisfabrikation dienenden fetten Coniferenole und ihre 

Konstanten berichtet C. Grimme in Chem.-Ztg. 1911, 926. 
tJber die Qualitii.tdes Leinoles als Funktionder Leinsaatqualitii.t, der Art der Olgewinnung 

und der Dauer der Ollagerung, siehe S. Zipser, Farbenztg. 19, 1126 u. 1300. 
Das LeinOl setzt sich nach Fahrion, Zeitschr. f. angew. Chem. 1903, 1198 und 1910, 1106, 

zusammen aus: 33,5% Isolinolensii.ure, 26,0% Linolsii.ure, 17,5% Olsii.ure, 10,0% Linolensii.ure, 
8,8% gesittigter Fettsiure, 4,2% Glycerinrest und 0,8% Unverseifbarem, stellt daher den Glycerin, 
ester der Leinolsii.ure dar. (Vgl. den allgemeinen Teil des Abschnittes "Fette und Ole".) Die 
Gewinnung von Firnis aus ,glycerinfreiem LeinOl, also aus Leinolsii.ure, ist UDausfiihrbar. 

Das Lei no list der Reprii.sentant der sog. trocknenden Ole, die die Eigenschaft zeigen, an der 
Luft zu einer festen, widerst&ndsfiihigen Schicht einzutrocknen [107]. Der so unter Sauerstoff
aufnahme gebildete harzartige tJberzug besteht der Hauptsache nach aus Linoxyn [112J, ein 
der genauen Zusammensetzung nach noch nicht erforschter Korper, der den Wert des LeinOles 
und anderer trocknender Ole fiir die Lack- und Firnisfabrikation bedingt. Niiheres in den folgenden 
Kapiteln und Abschnitten. 

Das LeinOl wird schon seit Urzeiten zum Anrichten von Farben verwendet. Der bedeutendste 
altgriechische Maler Apelles (330-308 v. Chr.) soIl schon Firnis benutzt haben; Nach alten Ur
kunden bnnte und lehrte ein Monch Theophllus im Jahre 168 n. Ohr. bereits die Umwandlung 
des LeinOles in schnelltrocknenden Firnis. Aus dem Jahre 1696 stammt das iiJteste Lehrbuch 
iiber Lacke und Firnisse von dem Niirnberger Johann Zieger, das Busfiihrlichere Rezepte und Vor
schriften gibt. 



Firnis und Leinolfirniser811.tz. 123 

Die gesamte Anbauflii.che der Welt fiir Leinsaat betrug im Zeitrau. 0 1907-1911: 
61954000 ha; davon entfielen (in 1000 ha) auf Argentinien 1503, U. S. Amerika 1400, Britisch
Indien 1375, Canada 175, Uruguay 35, Rumanien 15, NordruJ3land 1400, Indien 292,4 ha. 

Es folgt nunmehr eine Reihe der wichtigsten trocknenden Ole, die das LeinOl zum Teil an 
Trockenkraft oder anderen giinstigen Eigenschaften iibertreffen, die jedoch bei weitem nicht in 
der groflen Menge zur Verfiigung stehen, dafl sie in der Lack- und Firnisindustrie selbstandig 
auftreten konnten. Sie werden daher mitverarbeitet und zii.hlen in diesem Sinne zu den "LeinOl
ersatzmitteln". Diese Bezeichnung sollte jedoch auf die verschi~enen Kunstprodukte beschrankt 
bleiben [118 II] und nicht auf die gleichberechtigten trocknenden Ole iiberhaupt ausgedehnt werden. 

Die wichtigsten trocknenden Ole sind: 
1. Das chinesische Holz01 (TungOl), gewonnen durch Pressen aus den Niissen von Aleuritis 

cordata (Tung-shu-Baum), der in Ostasien sehr verbreitet ist. In den Handel kommt das kalt 
gepreflte "weifle" 01, das hellgelb und in Geruch und Geschmack dem RicinusOl ahnlich ist. Das 
durch heifle Pressung gewonnene 01 ("schwarze" Tungol) riecht unangenehm und wird in China 
verbraucht. Der daraus bereitete feine RuJ3 dient zur Herstellung von chinesischer T usche. 
Das Trocknungsvermogen des TungOles ist bedeutend hoher aIs das des LeinOles. Es eignet sich 
daher besonders zur Herstellung von Hart- und SchnelltrocknungsOlen. Es wird ferner verwendet 
fiir Emaillefarben und festtrocknende Farben, sowie zur Herstellung von plastischen Massen, 
Kautschukersatzmitteln, Isoliermaterialien fiir elektrotechnische Zwecke, Lanolinersatz usw. 
Da das rohe HolzOl beim Eintrocknen unter Abscheidung stearinsaurer Salze triibe und wachs
artig wird, verwendet man es meist in gekochtem Zustande. (S. L. Bock, Farbenztg. 14, 13.) 

2. Sojabohnenol, aus den Bohnen der in China und Japan einheimischen, sowie in Britisch
Westafrika, Nordkamerun und Nordarnerika angebauten Soja hispida. Es ist von hell- bis dunkel
gelber Farbe und baumwollolartigem Geruch und findet in der S e i f e l} fa b r i kat ion als Ersatz 
fiir Leinol ausgedehnte Verwendung. Da es zu den halbtrocknenden Olen gehort, kommt es dem 
LeinOl selbst nicht gleich, wird aber, da sich die VOJll Sojabohnel}ol gebildete Haut durch groJ3e 
Elastizitat auszeichnet, gerne zur Herstellung von Drucktinten, Olzeug, Kautschukgeweben und 
wasserdichten Stoffen verwendet: 

3. Perillaol, aus den Samen der in China, Japan und Indien einheimischen, in der Mand
schurei, am Himalaya, neuerdings auch in Amerika kultivierten Pflanze Perilla ocymoides. Es 
ist goldgelb, besitzt schwachen aromatischen Geruch und ist in seinen Eigenschaften dem Leinol 
sehr ahnlich. Das PerillaOl wird beim Eindicken nicht schmierig und eignet sich daher besonders 
zur Herstellung von Buchdruck- und Lithographenfirnissen. 

Dber das dem PerillaOl der Yegomapflanzen ahnliche, wie dieses zur Firnisfabrikation geeig
nete sog. ;Kameruner 01 aus den Friichten von Plukenetia conophora, dessen Preflkuchen 
mit einem Gehalt von 45,6% Rohprotein ein vorziigliches Kraftfuttermittel darstellen, berichten 
Brieger und Krause in D. Kolonial-BI. 1909. 

4. u. 5. Mohnol (aus Papaver somniferum) und Nuflol (aus Juglans regia), werden zwar 
in der Kunstmalerei verwendet, sind aber im allgemeinen als Leinolersatz viel zu teuer. V gl. : 
Thoms, Th., Dber Mohnbau und Opiumgewinnung. Berlin 1907. . 

6. Sonnenblumenol, aus den Friichten von Helianthus annuus, ist ein goldgelbes OI 
von angenehmem Geruch und Geschmack und soll z. B. mit l~inOlsaurem Mangan (L. Bock, 
Chern. Rev. ii. d. Fett- u. Harzind.) einen tadellosen Firnis liefern. Wie SojabohnenOl ist auch 
SonnenblumenOl ein vorziigliches VerschnittOl fiir LeinOlfirnis. 

7. Maisol, aus den Sarnen von Zea mays, wird ebenfalls als Verschnittol verwandt. Nach 
Andes, Die Surrogate in der Lack-, Firnis- und Farbenfabrikation, soll es in Verbindung mit Leinol 
grofle Widerstandskraft gegen Oxydation und Dauerhaftigkeit der Farbenanstriche hervorrufen. 

8. Hanfol, aus den Samen von Canabis sativa, wird nach Meuter, Chern. Rev. 17, Helt 6, 
S. 141, durch Behandlung mit Fullererde entfii.rbt und ist fiir Firnisse und Farbenanstriche sehr 
gut geeignet. 

9. Dem HanfOl ahnlich ist das Saflorol, aus den Sarnen von Carthamus tinctorius (Indien, 
SiidruJ3land). Nach Lewkowitsch, Chemische Technologie der Ole, Fette und Wachsarten 1905, 
Bd. II, S. 58, ist es ein gut trocknendes 01 und kann als vorziiglicher Ersatz des LeinOles dienen. 
Dber die trocknenden Eigenschaften des Oles der Saflorpflanze berichten ferner H. Mann und 
V. Kanitkar in Zentr.-Bl. 1919, 290. Das rohe 01 nimmt mit Mennigezusatz 8,2%, mit Bleioxyd 
6,7% Sauerstoff auf und trocknet, besonders wenn man auf hohere Temperaturen, jedoch nicht 
iiber 300°, erhitzt, in kurzer Zeit ein. 

Als LeinOlersatzOle kamen ferner noch in Betracht, werden jedoch teils wegen ihrer geringen 
Menge, teils wegen des hohen Preises oder schlechterer Eigenschaften weniger verwendet: 
N i ge rol, aus den Sarnen von Guizotia oleifera (Indien; auch in Deutschland kultiviert), Ban.~ ul-
01, aus den Samen von Aleuritis moluccana Siidseeinseln, Cedernn u13ol' aus den Nussen 
der sibirischen Zirbelkiefer Pinus cembra, Kiirbiskernol, aus den Samen des Kiirbisses 
Curcubita pepo, Leindotterol, aus den Samen von Myagrum sativum oder Camelina sativa 
(crucifera) (wird hauptsachlich in der Seifenfabrikation als Ersatz des LeinOles v~rwendet), B a ';l m
wollsamenol, aus den Samen von Gossypium herbaceum (Agypten, Indien,. Nordamerlka), 
Erdn u1301 (ArachisOl), aus den Samen der Erdnu13 Arachis hypogaea (Legummose). 
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Vber das mit stark trocknenden Eigenschaften begabte 01 der Man k e t t i niisse und seine 
Verwendung in der Seifenfabrikation, bei Anstrichfarben und Lacken, vielleicht auch fiir 
Speisezwecke s. C. Grimme, Chem. Rev. 20, 1. 

Das gute Eintrockn~vermagen des Leinoles wird, wie sich nun, nachdem alle zuging
lichen Ole iiberhaupt auf Jene Eigenschaft untersucht wurden, sagen lii.13t, nur von Perillaol 
und yom Plukenetiaol erreicht, die aber nicht in geniigender Menge auf den Markt kommen. 
(G. Meyerhelm, KunsutoHe 6, 60 u. 62.) 

106. LeinOi (TrockenOle) konservieren, bleiehen und reinigen. 

In r ohe m Le i n 01 konnen sich Mikroorganismen entwickeln, die aus schlechter Sa.a.t stammen 
und das 01 energisch anzugreifen und zu spa.lten vermagen. Solches 01 scheidet dann beim An
riihren mit Blei- oder Zinkwei13 unIOsliche MetaJIseifen aus. Wii.hrend antiseptische Zusii.tze diese 
Keime nicht zu vernichten vermogen, geniigt es nach H. A. Gardner ihr Wachstum zu verhindem, 
wenn man das 01 vor dem Verfrachten auf mindestens 100° erhitzt und es so sterilisiert. So be· 
ha.ndelte und iiberdies gut filtrierte Ole sind dann lange Zeit ha.ltbar. (Ref. in Zeltschr. r. angew. 
Chem. 28, 8.) 

Zur Verhiitung des Ranzigwerdens von Lein- oder Nu130l setzt man ibm geringe Mengen 
Hydrochi non zu. (E. P. 181866.) 

Unter "Lackleinol" versteht man das von den in den Leinsamen enthaJtenen Phosphate n 
und von den schleimartigen Eiwei13stoffen befreite Leinol. Es soIl auch nach monatela~em 
Lagem -nicht die geringste Triibung zeigen und wird hauptsii.chlich zur Gewinnung leicht streIch
barer Lacke beniitzt, die glatter verlaufen als solche, die man mit gewohnlichem LeinOl bereitet. 
Man entfemt die Eiwei13stoffe aus dem rohen Leinol, entweder durch schnelles Erhitzen des 
Rohmateria.les auf 250-300°, worauf die ausgefallenen Stoffe abfiltriert werden, oder man beniitzt 
chemische Mittel, die ebenso wie daB EinblaBen von gewohnlicher oder ozonierter Luft das Nieder
schla.gen der Fremdkorper bewirken Bollen. 

Vber Flockenbildung im LeinOl und LackleinOl siehe I. Herikom, Ohem.-Ztg. 1910, 462. 
Die die Triibung des Leinoles hervorrufenden Schleimstoffe sind nach H. Rebs feinsuspen

dierte Celluloseverbindungen aus der Scha.le des Leinsamens. Durch Zusatz feinEulveriger Sub. 
stanzen z. B. CaJciumborat, 18B8en sich diese Schleimstoffe leicht niederschlagen. (Lack- ,0. Farb. 
Ind. 1906, 49.) 

Vber die im Firnis auftretenden Triibungen, die auf kolloida.le AUBBcheidungen zuriick
zufiihren sind, siehe H. WoUf, Farb.-Ztg. 1918, 2687. 

Zur Reinigung des LeinOles fiir Ma.1zwecke kocht man es mehrere Stunden mit Magnesia 
und bewahrt daB langsam abgekiihlte 01 in bleiernen oder zinnemen Gefii.13en auf, aus denen man 
es in vollig blankem Zustande abschopft. Ein' wei13es, schnell trocknendes 01 erhii.lt man, wenn 
man statt der Magnesia wei13en Vitriol und Bleizucker verwendet. Liebig schlug vor, LeinOl mit 
feinabgeriebener Bleiglii.tte und Bleiessig stark zu schiitteln. Schon nach einiger Zeit setzen sich 
Glii.tte und Bleiessig ssmt den Unreinigkeiten ab, und ein reiner heller Firnis schwimmt obenauf. 
(D. Gewerbedg. 1870, Nr. 16.) 

DaB Bleichen des LeinOles fiir Ma.1ereizwecke wird, urn den Zusatz fremder Stoffe zu vermeiden 
II.m zweckmii.13igsten wohl mit Hilfe des Lufts auersto ffes ausgefiihrt, wobei man die besten 
Erfolge erzielt, wenn man diese Methode mit jener des hii.ufigen Waschens mit Wasser vereinigt. 
Man soIl durch wochenIanges AUBBchiitteln des LeinOles mit maglichst lufthaltigem WaBser zu 
einem vollkommen klaren, ungefii.rbten Produkt gelangen, besonders wenn man die gliiserne 
Schiittelfiasche oder den Scheidetrichter, na.ch Ausfiihrung des Schiittelprozesses zur Trennung 
der Schichten von Ol und W8B8er moglichst dem Lichte aussetzt. 

Um Mohnol fiir Ma.1ereizwecke zu reinigen und zu bleichen, verreibt man es mit frisch
bereitetem Kleister von KartoffeIstii.rke und trii.gt in diese Mischung so lange ein Gemenge vo~ 
2 TI. frischem, ausgegliihtem Holzkohlenpulver und 1 TI. Spodiummehl ein, bis daB Ganze Teig
konsistenz angenommen hat; aus diesem Teige formt man flache Scheiben, die man im WaBser
bade trocknet und hierauf lii.ngere Zeit dem Licht und der Luft aUBBetzt; hierauf werden sie ga
pulvert und in pa.ssenden Gefii.13en mit Ather extrahiert; wird der iitherische Auszug der Destil
lation unterworfen, so bleibt faBt farbloses, haltbares MohnOl zuriick; daB sehr schnell trocknet 
und die Farben nicht veriindert. (Elsners Chem.-techn: Mlt~ 66, 164.) 

Zur Reinigung des Leinoles fiir die Firnisherstellung nach einem ii.lteren Verfahren 
das von Wiederhold in Dlngl. loom. 181, 169 beschrieben wurde, bedient man· sich (zur Ent
fernung der schleimigen Substanzen) entweder der frisch ausgegliihtElD Buchenholzkohle oder 
noch besser einer lproz. wiisserigen AtzalkalilOeung, mit der man Leinol zu gleichen Teilen 
durchschiittelt, bis die verunreinigenden Bestandteile verseift sind. Man zieht dann die untere 
wiisserige Schicht ab und schiittelt daB Gemenge von reinem Leinol und Seife solange mit WaBser, 
bis die Baife gelOst ist, worauf daB abgehobene 01 in flachen Gefii.l3en 14 Tage lang der Einwirkung 
von Luft und Sonne ausgesetzt wird. DaB so gereinigte LeinOl wird dann in iiblicher Weise zum 
Firnis verkocht. 

Nach D. B. P. l'i7 698 befreit man LeinOl oder Firnisse dadurch von schleimigen Triibungen, 
da13 man die Ole durch Filterpapier filtriert, das zuerst mit einer 5proz. Mangannitrat., dann 
mit einer 5 proz. BoraxlOsung imprii.gniert und schlie13lich ausgewaschen wurde. 
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Die Methode der Leinolbleichung mit Fullererde ist in Farbe und Lack 1912, 206 
kurz beschrieben. 

Beim Bleichen z. B. von Leinol verwendet man bis zu 15% der Bleicherde und gewinnt einen 
Riickstand, der ein ausgezeichneteB Material fiir Kitte und Olfarben bildet. (Hirzel, Chem. 
Revue 1904, 118.) 

Zur Reinigung von auf dem ExtraktioDBwege gewonnenen LeinOi behandelt man es im Vakuum 
bei m~chst niederer Temperatur (60°), so daJ3 die EiweiBstoffe nicht gerinnen, mit Was s e r -
dampI, um die Entfernung des LOsungsmittels zu bewirken. (D. B. P. 91760.) 

Zur Reini~ des Leinoles behandelt man es wihrend 2-3 Stunden mit ozonisierter 
Luft und befrett es so von Feuchtigkeit und Schaum ohne erhitzen zu miissen, so daJ3 die wert
vollen Eigenschaften des Oles erhalten bleiben und die KonsisteDZ nur wenig zunimmt. (W. J. 
Engledue, Ref. in Zeltschr. r. angew. Chem. 1899, 104.) 

trber daB Bleichen von LeinOi oder Harzlasungenmit ozonhaltiger Luftsiehe D. B. P. 6322. 
Vollig farbloses und schnell trocknendes Leinol erhilt man durch Bleichung mit sehr geringen 

Mengen Ozon, so daJ3 daB Verfahren bei entsprechender Ausarbeitung wirtschaftlich mit den 
bekannten Methoden in Wettbewerb treten konnte. (A. Vosmaer, Ref. in Zeltschr. r. angew. Chem. 
81, MS.) 

Na.ch D. B. P.187 806 kiihlt man Leinol, um es zu reinigen, auf 0°_27° ab, filtriert von den 
ausgeschiedenen Feststoffen und beseitigt so die Ursache der spiLter auftretenden Triibungen. 

Zur Reini~ von LeinOi fiir die Herstellung von Lacken und Firnissen kiihlt man daB 01 
zwecks AbschetdUng der Eiwei.B- und Schleimstoffe auf minus 20° a b, liWt bis zur Filtrierfilrigkeit 
des Oles, jedoch immer noch unter dem Nullpunkt, auftauen und filtriert. (D. B. P. 163 008.) 

Dullo bediente sich na.ch Dlngl. Joum. 181, 161 zur Reinigung des LeinOies des Braun
steines, und zwar schiitte1t man 250 Tl. Leinol mit 15 Tl. Braunstein und 15 Tl. Salzsaure an
nii.hernd 2 Stunden, bis die Bleichung des Oles geniigend weit vorgeschritten und die Firnisbildung 
beendet ist. Eine Neutralisation des Saureiiberschusses ist niOOt notig, da. sich die saure von 
dem Firnis vollstindig trennt und entfernt werden kann. Dagegen fant man etwas gelOstes 
Manganchloriir durch Zusatz von Sodalasung a1s kohlensaures Manganoxydul aus und erhilt so 
einen klaren, sehr diinnfliissigen, direkt gebra.uchsfertigen Firnis, wiihrend die im Bodensatz a.n
gesa.mmelten Verunreinigungen zur Herstellung von Glaserkitt dienen konnen. Man kann LeinOl 
a.uOO bleichen, wenn man es (200 kg) mit 25 kg Sa.lzsaure I Stunde verriihrt und sodann 2,5 kg 
Bra.unsteinmehl einbeutelt. Man riihrt 4-5 Stunden, la.Bt 48 Stunden stehen und behandelt 
weiter wie oben. Statt des Braunsteins kann man a.uOO 10 kg Ka.liumbichromat, gelOst in 
25 kg Wasser, verwenden. 

Uber daB Bleichen von Leinol zur Firnisfabrikation siehe femer Chem. Bev. 1906, 114. 
In einem verbleiten Bottich verriihrt man 10 Stunden lang Leinol mit '3-5% konzentrierter 
Schwefelsaure, fOOt das 01 in Glasgefa.Be und setzt es 3-6 Wochen dem direkten Sonnen
lichte a.us. In den ersten 3 Wochen wird von Zeit zu Zeit durchgeschiittelt. Die flirbenden Stoffe 
setzen sich zu Boden, man preJ3t ,na.ch 6 Wochen a.b, entfernt mit warmem Wasser a.us dem 01 
die saure, erhitzt daB entsauerte 01 noch einmal schwa.ch und filtriert durch Siigespine. Statt der 
Schwefelsaure bnn man a.uch bei derselben Behandlung eine LOsung von 1~21 % Eisenvitriol 
gelast in 251 Wasser verwenden. Zum Bleichen des Leinoles ka.nn man es ferner (100 kg) in einem 
verbleiten Bottich mit 3% Ka.liumperma.nga.na.t gelast in 10 I Wasser 1 Stunde verriihren, 
wora.uf man na.ch 48 Stunden 6% 20gradige Salzsiure zufiigt und 24 Stunden unter ofterem 
Umriihren stehen la.Bt, da.nn wischt man die iiberschiissige 8iure weg, filtriert und erhilt so, 
wenn daB Verfahren auch teurer ist, ein vollkommen farbloses 01, das man zur Erhohung der 
Trockenfilrigkeit noch wiihrend 48 Stunden bei 3~400 mit wa.rmer Luft behandeln bnn. 
(Ind.-BliUer 1874, Nr.9.) 

Zur Bleichung und gleichzeitigen Oxydation erhitzt man Leinol bei Gegenwart eines Kata
Iysators der Eisengruppe. in erster Linie mit Koba.ltoxyd unter gleichzeigem Durchleiten von 
Luft auf 12~130°. (D. B. P. 274978.) Dieses Bleichverfahren ist nach v. Kreyblg sehr geeignet 
die teure Methode mit Benzoylsuperoxyd zu ersetzen, da. es ebenso wie dieses zu kla.ren, dicken 
Olen fiihrt. die bei einem spez. Gewicht bis 0,9 in der KonsisteDZ stalken Sta.ndolen gleichen 
unci die Eigenschaft haben, sich bei 17~180° unterWasserverlust und Bildung von Anhydriden 
unci Laktonen tiefbra.unrot zu firben. Die Erzeugungskosten des hellen DickOles werden. da. man 
sehr geri~e Mengen von leicht regenerierbaren Eisenoxydbta.lysatoren verbraucht, durch die 
bloJ3e GeWlOOtszunaJune. die bei ~ebleichtem 01 1-1,5%. bei DickOi 7-10% betriigt, reichlich 
gedeckt. Die so gebleichten Leinole geben wasserklare, fiir weiSe Farben verwendba.re Firnisse, 
ebenso wie die DickOie zur Herstellung schneeweiller Emaillen dienen konnen. Das Verfahren 
eignet sich auch zur Gewinnung der bekannten Ma.rineschmierole a.us RubO! und Tranen. 
(Farbenztg. 20, 742.) 

107. Allgemeines fiber Leinijltrocknung. 

Eine 8ehr ausfiihrliche. mit zahlreichen graphischen Tafeln versehene Arbeit iiber den LeinOl
trocken~oze.B veroffentlicht A. Genthe in ZeJtschr. r. angew. Chem. 1906, 882. 

Weltere Anga.ben zum LeinOitrockenprozeJ3 finden sich von I. Hertkorn in Chem •• Ztg. 27, 866 
und 84, 482 und von F. FrItz in Chem. Bev. 22, 80. 
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Beitrige zur Erklirung des Trockenvorganges fetter Ole hinsichtlich ihrer Verwendung in 
Handwerk und Kunst bringt A. Elbner in Farbenztg. 1921, 828. 

Die festen Fette werden durch die Luft langsam und wenig verindert. Ole neigen zum 
Eintrocknen und Ranzigwerden. Wachse bleiben fsst unverindert. Dss "Trocknen" gewiBBer 
Ole (Lein-, Holz-, Mohn-, HanfOl) in dUnner Schicht an der Luft besteht in der Absorption von 
Sauerstoff. Sie oxydieren zu einer gelblichen, elsstischen, durchsichtigen Haut (Linoxyn), 
die in Wasser und Alkohol ganz unlOslich, in Ather teilweise li:islich und spezifisch schwerer ala 
Wasser ist. Die Trocknungszeit hii.ngt von Temperatur, Belichtung, Feuchtigkeit, Dicke der 
Olschicht, Luftzug usw. abo Hohe Temperatur und Sonnenlicht beschleunigen den Vorgang. 
Baner und Bazura zeigten, daB sich aus den im Leinol enthaltenen Glyceriden der Linolsiure 
und Linolensi.ure Oxyaationsprodukte bilden. Dieses Gemisch aus Oxlinolsi.ure- und Oxylinolen
si.ureglycerid nannten die Forscher Oxylinolein. Die im Leinol enthaltenen Oleate und Glyce
ride gesi.ttigter Fettsi.uren sollen dabei hydrolysiert und dss entstandene Glycerin zu WBBBer und 
Kohlensi.ure oxydiert werden. Andere Autoren nahmen daneben noch eine Bildung von Kohlen
oxyd und anderen Kohlenstoffgssen an. Vollig gekli.rt sind die VorgAnge beim Trocknen der 
Firnisse noch nicht. Jedenfall8 tritt eine geringe Zersetzung der Glyceride auf, erkennbar an 
merklichem Akroleingeruch (in Trockenhi.usern der Linoleumfabriken). Ferner scheinen die sog. 
Sikkative (s. u.) kleine Mengen von Metallseifen zu bilden, die beim Trocknungsvorgang Sauer
stoffiibertriger sind. 

Die Gewichtszunahme der trocknenden Ole wihrend des Eintrockens ist also keine reine 
Sauerstoffaufnahme, 80ndern die Differenz zwischen ersterer und den durch Gssentwicklung 
verlorengegangenen Stoffen. Dss Trockenvermogen der Ole ist abhi.ngig von den in ihnen ent
haltenen Mangen an Linol- und Linolensiure. Deshalb sind trocknende Ole durch ihren Gehalt 
an Si.ur~yceriden der Linol- und Linolensi.ure chara.kterisiert, wihrend die nichttrocknenden 
fre i von diesen sind, die halbtrocknenden zwischen beiden Gruppen stehen. Technisch wichtig sind 
nur die schnell trocknenden und die bei gewohnlicher Temperatur trocknenden Ole, besonders 
Leinol. 

Zur Beschleunigung der Trocknung des Leinoles werden ihm verschiedene Stoffe zu
~tzt. So nimmt die -..t'rockenkraft auffallend zu durch geringen Zusatz von Mennige, Bleiglitte, 
Ineipulver, Kupferpulver, Platinmohr, Braunstein, Manganoxydhydrat, Manganborat sowie 
Resinaten und Linolatendes Bleies und Mangans und evtl. folgendes Erhitzen. Die erstgenannten 
Sikkative (Stoffe, die die Trockenfihigkeit erhohen) werden mit LeinOl auf 220-2000 erhitzt 
(gekochte Firnisse); bei den Resinaten und Linoleaten genfigen Temperaturen von 130-1500 

oder gewohnliche Temperatur (kalte Firnisse). 
Einblasen von Luft oder Sauerstoff in erwii.rmte trocknende Ole verdichtet dieselben 

mehr und mehr; beirn ErkaIten erhi.lt man ein elsstisches kautschukartiges Produkt, dss chemisch 
mit der bei der Oltrocknung sich bildenden Firnishaut identisch ist. Solche Oxydationsprodukte 
dienen ala billiger Ersatz fiir Kautschuk. 1m GroBbetrieb werden oxydierte Leinole zu Linoleum 
verarbeitet. (Bd. n [444).) BUi.st man Luft oder Sauerstoff in halb- und nichttrocknende Ole 
ein, 80 wird teilweise Sauerstoff absorbiert unter Bildung von Oxyfettsiuren und fHichtigen 
Si.uren; auch feste Fette werden teilweise oxydiert. Auf diesem Wege werden sehr viscose Ole 
von hohem spezifischen Gewicht (geblssene Ole) in der SchmieroIfabrikation dargestellt. 

Wie erwihnt erfolgt dss Oltrocknen rsscher je diinnere Schichten der Luftwirkung ausgesetzt 
werden. Dabei kann rue Oxydation so lebhaft werden, daB die auftretende Erwii.rmung zur 
Verkohlung und Selbstentziindung des Oles fiihrt, Z. B. bei mit 01 e;etrinkter Putzwolle. 
[279.) Die durch Oxydation erzeugte Wi.rmemenge hingt von der Affimti.t des betreffenden 
Oles zu Sauerstoff, von der GroBe der Beriihrungsfliche zwischen 01 und Sauerstoff, der macha
nischen Beschaffenheit des olgetrinkten Fsserstoffes, vom Mengenverhi.ltnis Ol-Fsserstoff, vom 
Schutz gegen i.ul3ere Abkiihlung, nicht zuletzt von der Lichteinwirkung ab. GroBte Wi.rmeent
wicklung wurde beispielsweise beim LeinoIfirnis festgestellt; von Fsserstoffen bei der Seide, dann 
folgen Wolle, Baumwolle, Jute und Hanf. Mikroorganismen spielen keine Rolle dabei, der Vor
gang ist rein chemisch. 

108. Einzelheiten tiber Leinoltrocknnng. 
Man unterscheidet, wie oben erwihnt, drei Gruppen von Leinolfirnissen, und zwar solche, 

die durch Erhitzen des LeinOles auf 2200 hergestellt werden (aItes Verfahren), solche, die 
man durch Erhitzen des Olea mit oder ohne Durchl iiftung unter Zuffigung von leinol- bzw. 
harzsauren Metallverbindungen auf hochstens 1500 erhi.lt, und schlieBlich solche Firnisse, die aus
schlieBlich durch Einverleibung von Sikkativen auf kaltem Wege und ohne Luftzufuhr her
gestellt werden. SchlieBlich gibt es noch ozonisierte Firnisse, die man durch Oxydation 
mittels des auf elektrischem Wege erzeugten Ozons erhilt. 

Roh es LeinOl trocknet na.ch etwa 3 Tagen zu einer elsstischen Haut ein, durch Hitze oder 
Zusatz gewisser Metallsalze verindertes LeinOl schon nach 6-8 Stunden. Es nimmt, auf Glss
platten gestrichen, in etwa einer Woche 16-18% an Gewicht zu, worauf die Wiigungen eine all
mii.hliche Abnahme zeigen bis schlieBlich nach 8 Monaten wieder dss Anfangsgewicht erreicht ist. 
Gekochtes 01 zeigt, wenn auch in geringerem Ma.Be, die gleiche Erscheinung. Der Zusat~ von 
Mineralfarben ist kaum von EinfluB. Bei ge koch te m Leino} wird dss Maximum der Gewichts
zunahme zwar wie auch bei dem rohen OJ nach 7 Tagen erreicht, as erreicht jedoch im Ganzen 
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nicht jene Hohe. Alle Leinolanstriche, auch wenn sie Zinkwei13 oder Bleiwei13 enthalten, ver
halten sich beziiglich der Gewichtsabnahme ii.hnlich wie die unvermischten Ole. (A. H. Sabin, Ref. 
in Zeitschr. f. angew. Chem. 1911, 1337 u. 2082.) 

Nach einer sehr interessanten Beobachtung von Carles besitzt das 01 aus den verschiedenen 
Schichten des Leinsamens in verschieden hohem Ma13e Trockenfii.higkeit. So vermag das 01 
aus den untersten Schichten kawn Sauerstoff zu absorbieren, wii.hrend jenes aus den Randschichten 
sehr rasch trocknet, so da13 es scheint, aIs wiirde die Epidermis des Leinsamens jene katalytischen 
Stoffe enthalten, die die Sauerstoffaufnahme begiinstigen. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 
20,848.) 

{)ber die Art der Verii.nderung, die das LeinOl erleidet, ist man noch im Ungewissen. Nach 
Kiihl, Pharm. Zentrh. 1910, 186, ist Firnisbildung ein oxydativer Zersetzungsproze13 des Lein
Oles und vollzieht sich langsam unter dem EinfluJ3 des Luftsauerstoffes, schneller durch Erhitzen 
mit sauerstoffreichen Manganverbindungen, wobei das Linolein, das Glycerid der Leinol
sa ure, gebildet wird. Das LeinOl erfii.hrt trotz der zugleich gebildeten und verdunstenden Kohlen
saure, Ameisen- und Essigsii.ure beim Eintrocknen eine Gewichtszunahme. Nach Lewkowitsch 
liegt keine Oxydation vor, doch ist der EinfluJ3 der zugesetzten Metalloxyde, die man als Sauer
stoffiibertrager auffa13t, unleugbar, ebenso wie nach A. Genthe, Zeitschr. f. angew. Chem. 1906, 2087, 
auch Licht, besonders jenes mit Strahlen kurzer Wellenlange, stark beschleunigend auf den LeinOl
trockenproze13 einwirkt. Griine, blaue und wei13e Leinolfarben sind daher zwn Unterschied von 
roten, braunen und schwarzen gute Trockner. Die Trocknung des LeinOles wird mit stei
gender Jodzahl nicht nur unabhii.ngig voneinander durch Hitze und Licht wesentlich beschleunigt, 
sondern auch das Verdiinnen mit Terpentin begiinstigt, wenn auch schwach, das Trocknen. 

Das Trocknen des Leinoles erfolgt in zwei Prozessen, einem chemischen (Oxydatiop.) und einem 
kolloiden Proze13 (Gelatinierung), letzterer wird durch Temperaturerhohung und Olsaurezusatz 
beschleunigt. Die Oxydation des Leinoles, die langsamer verlauft als die der Leinoliettsauren, 
beschleunigt man durch Linol- oder Linolensaurezusatz. (P. Slansky, Zeitschr. f. angew. Chern. 
1922, 389.) 

Dber den Einflu13 der Luftfeuchtigkeit auf die Sauerstoffabsorption der Ole siehe die Arbeit 
von W. Lippert, Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, 133. 

Die Eigenschaften des Leinoles und der Firnisse erfahren durch Kii.lte keinerlei Verschlech
terung, auch dann nicht, wenn sie kiinstlich aufgetaut werden. (C. Niegemann, Farbenztg. 19, 696.) 

D. I. Freire fiihrte die Oxydation der trockenen Ole auf die Lebenstii.tigkeit niederer Organis
men zuriick, und zwar in erster Linie auf ein pflanzliches Kleinlebewesen, den Microclados oleorwn, 
und brachte in Chem.-techn. Zentralanz. 1886, 607 eine Anzahl Erscheinungen, die den Beweis 
fiir jene Anschauung erbringen sollten. Diese Mikroorganismen verhalten sich nach Freire ebenso 
wie die Trockenmittel von Art der Mangan- oder Bleisikkative oder diese letzteren sollen nach 
einer anderen Deutung die Hauptnahrung jenes Microclados bilden. 

Bei vergleichenden Versuchen, die L. V. Redman, A. I. Weith und F. B. Brock iiber die 
Trockengeschwindigkeit einer Anzahl roher Ole (LeinOl-, FischOl-, SojabohnenOl- und 
HolzoIsorten) in einer eigens konstruierten Trockenmaschine, ohne jeden Sikkativzusatz ausfiihrten, 
wurde durch die Gewichtszunahme der mit dem betreffenden 01 bestrichenen Platten festgestellt: 
Nach 20 Tagen war das LeinOl zu einer trockenen, durchsichtigen Haut erstarrt, die Fingernagel
eindriicke nicht annahm. Ahnlich verhielt sich das SojabohnenOl, das jedoch geringere Zii.higkeit 
zeigte, und auch die HolzOle lieferten eine sehr feste, jedoch matte, eisblwnenartig erstarrte Haut. 
Die Fischole hingegen waren zu einer gelblichen, viscosen Fliissigkeit geworden und besa13en 
einen leichten Fischgeruch. Die gro13te Gewichtszunahme erfuhren die FischOle, dann folgten 
LeinOl, HolzOl und erst zwn Schlu13 Sojabohnenol. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 27, 192.) 

Der LeinOltrockenproze13 ist nach allen Versuchsergebnissen zu schlie13en zugleich ein 
Polymerisations- und Oxydationsvorgang, die ebensowohl beim Kochen aIs auch beim 
BIasen des Oles vor sich gehen. Neben der Verdickung erfolgt auch eine Klii.rung des Oles da
durch, da13 die Firnistriibungen beseitigt werden. lllre Ursache liegt entweder in einer mangel
haften Auflosung oder in der Anwendung eines Dberma13es des Trockenstoffes. Im ersteren FaIle 
ist der Firnis von Anfang an triibe, im zweiten lOst er sich in der Wii.rme klar auf, gibt aber nach 
dem Abkiihlen wieder Ausscheidungen. Nach den 13eobachtungen von H. Wolff, Farbenztg. 
18,2687, ist die Ursache der Firnistriibung aber vor allem auch in Oxydationsvorgii.ngen zu suchen, 
die dann eintreten, wenn viel Luft und Feuchtigkeit Zutritt zu einem Resinatfirnis haben. Dber
dies scheinen gewisse Benzine, besonders solche, die frei von cyclischen Kohlenwasserstoffen sind, 
die Triibung zu begiinstigen, wii.hrend Benzol und Terpentinol sie verzogern. Das Material der 
Niederschlage wird anscheinend durch Gemische oder Verbindungen und Oxysii.uren des LeinOles 
und der Harzsii.uren mit BIei hervorgerufen, die sich in kolloidaler Form ausscheiden und betrii.cht
liche Mengen 01 absorbieren. 

Im allgemeinen sind die polymerisierten Ole als Farbtrii.ger von gro13erer Bestandigkeit 
als oxydierte Ole. Letztere konnen sich nach langerer Zeit unter Bildung fliissiger, saureabnlicher 
Verbindungen zersetzen, die, wenn die Farbe Bleiwei13 enthii.lt, neutralisiert werden, wodurch der 
Anstrich sprode wird. Besteht die Farbe jedoch aus indifferenten Stoffen, Schwii.rzen oder Eisen
oxyd, so neigt der Anstrich aus oxydiertem 01 zwn Klebrigwerden und la13t sich dann leictit 
durch Seife entfernen. (H. Ingle und A. Woodmansey, Zentr.-BI. 1919, IV, 606.) 

Die Resultate neuerer Arbeiten iiber die Polymerisation der Ole bringt H. Wolff in Z. r. 
Kolloide 1920, 188. 
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109. Bezeiehnung der Leinolprodukte. 

"Ober die Aufstelluog allgemein ~tiger Normen fUr die Beurteiluog der Leinolfirnisse 
siehe W. FahrloD, Farh_dr. 41, 2288. 

Daa deutsche wort Laok Imtet sich von dem Sanskritwort lakscha ab und wurde und wird 
vielfaoh fUr helle, durchsichtige Harzl&uogen angewendet, so daD in Verbinduog mit der Be· 
zeichnuogsweise von Harzen oder Harzl&ungen ale Firnis die recht willkUrliche, modame Nomen· 
klatur entstand. Richtig miiBte man von KopaJ-, Sohellack- oder a1lKemein Harzfirnissen 
unci von Asphaltlacken sprechen. (Co P. van Hoek, Farhendr. 10, 818.) 

Leinolfirnis enthilt nur Leinol und den notigen Trockenbeschleuniger unci soll in diinner 
Sohicht entsprechend rasch unter Gewichtszunahme zu einer festen Raut eintrocknen. Es darf 
nicht mem ale 2% Trockenstoff, bei Verwendung harzsaurer Verbindungen nicht mehr ale 5% 
Trockenstoff enthalten. Olfirnis besteht aus Leinol unci einem anderen, gleichfalls trocknenden 
01 oder aus letzterem allein; Angabe der Art dieses Oles ist erforderlich. 01harzfirnis ist ein 
Gemisch aus Harz, organischen oder mineraJ.ischen Olen oder aus HarzOI, Trockenstoffen und 
fluchtigen Verdiinnuogsmitteln und kommt unter dem Namen Glanz-, Mineralol-, Harzol-, Patent-, 
Glii.ttefirnis usw. in den Handel (Firnisersatzprodukte). Qualitativam hOchsten steht der LeinO!
firnis, alle ubrigen sind nur Ersatzprodukte. (0. Prager, SelIens.-Zig. 42, 868 fr.) 

"Ober die verschiedenen Leinolsorten (Lack- und FirnisleinO!)·siehe E. I. Fischer, Farhe und 
Lack 1912, 178. 

Nach Niepmann unci Kayser sollten Resinatfirnisse aIs kalt bereitete Firnisse bezeichnet 
werden, wie es auch an und fUr sich falech ist, die nach der holliindischen Methode und nach dem 
Resinitverfahren hergestellten Leinolfirnisse ale gekochtes Leinol zu bezeichnen, da in keinem 
der beiden FiJIe daa 01 wirklich gekocht wird. (FarhenJig. 19, 1880.) 

Resinatfirnis ist jedenfalls, gleichgiiltig ob er durch Erhitzen oder unter Einblaaen von 
Luft hergeste11t wurde, von dem nach der hollindischen Methode bereiteten Firnis vollig ver
schieden, da die bei letzterem Verfahren bedingten hohen Temperaturen Polymerisations- und 
Kondensationsprozesse bewirken, die naturgemil3 zu anderen Produkten fUhren, ale daa bloSe 
Einverleiben dar leicht 10000chen Trockenstoffe bei relativ niedriger Temperatur in die Masse des 
Leinoles. P •• We vertritt daher C. Nlegemann gegenuher mit Recht den St&ndpunkt, daD die 
heutigen Resinatfirnisse nicht in die Kategorie der nach dem hollindischen Verfahren gekochten 
Leinole fallen sollen. (Farhenzig. 20, 786", 796 bzw. 822.) . 

P •• We schliigt daher folgende Definition vor: Firnis (Normalfirnis) ist eine Aufl&uog von 
Trockenstoffen in trocknenden Olen bei einer Bereituogstemperatur unter 150°. Gekochter 
Firnis ist ein Erhitzungsprodukt des trooknenden Oles mit Trockenstoffen bei einer Bereitungs
tem~tur von mindestens 200°. Geblasener Firnis ist Firnis, bei dessen Herstellung ~leich
zeitig Luft eingeblaaen wurde. Geblasener, gekochter Firnis ist ein gekoohter Fiinis, bei 
dessen Bereituog Luft eingeblasen wurde. Sikkativiertes trocknendes 01 ist ein trocknen
des 01, daa mit einem 5% nicht ubersteigendem Gehalt von fertigem Sikkativ versetzt ist. (Far-
henJig. 19, 1741.) . 

Da die lithographischen Firnisse wen Namen mit Unrecht tragen, da sie weder mit 
Sauerstoff noch mit sauerstoffiibertragenden Mitteln behanclelt werden, unterscheidet W. Fahrlon: 
Trockenstoffe (Sikkative), die die Trockenzeit der trocknenden Ole abkfirzen. Anstrich
firnisse alssikkativhaltige Leinole, die in weniger ale 2.Stuncien trocknen. Lithographische 
Firnisse (Stand-, Dickole), daa sind durch Erhizen unter LuftabschluB verdickte, polymeri
sierte Leinole. (FarhnJig. 19, 1804:.) 

Praktisch ist jedenfalls heute noch "Firnis" ein A11gemeinausdruck, der Produkte aUB 
den versohiedensten Stoffen umfaBt. (1Iltt. d. BerL Bandelsummer, April 1918.) Es 
miiBte angestrebt werden, daD durch die Namengebuog zum mindesten daa rohe Leinol von den 
aus ihm gewonnenen Produkten unterschieden wUrde. Auf Grund diaser Erkenntnis sohlug auch 
F. FrIo neuerdings vor, alle feste Oxydationsprodukte der Ole mit der Endsilbe Oxyne zu ver
saben und z. B. Leinol-, Bolzol-, Bojabohnenoloxyn von den unverinderten Ausgangsolen zu 
unterscheiden. (Chem. Bel'. (Umschau) 1919, 228.) 

110. Gekoehtes Leinol. 
Zu den durch langes Kochen des LeinOies erhaltenen Firnispri~aten gehoren daa Dick

oder Standol und daa Anlegeol. Altes, eingedicktes Leinol helBt Anlegeol und hat die 
Eigenschait, schwer, aher sicher unci nicht sprOde anzutrocknen, so daB sich eine e1astisohe Haut 
biIaet, die einen etwaa knirschenden Ton gibt, wenn man mit der Fingerkuppe dariiher streicht; 
in diesem Zust&nde der Trocknuog ist die Olschicht be80nders zum Auftragen von Blattgold u. dgl. 

. t . 
gemSS:.-ndol entsteht durch 8-10stfindiges Erhitzen von magerem, gut gelagertem Leino} 
auf 320°. Bei Anwenduog von Trockenmitteln erhilt man daa trockene Standol, daa ebenso wie 
4ie geblaaenen Ole in der Verwend~ hinter den Standolen erster Borte zuriicksteht. Mit der 
Dauer des Erhitzens steigt die VisCOBltit, Haltbarkeit und Konservieruogskraft des Standoles, 
daa in den drei HandeIsmarken des Zink-, Blei- und extradicken' oder grfinen StandOies bekannt 
ist. (C. P. van Hock, Farhenzig. 17, 1880.) 
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Unter Dickol versteht man zuweilen auch eine Mischung von gekochtem Leinol und 
Holzol, die man in der Weise herstellt, daJ3 man 20 kg LeinO! bei etwa 310° einkochen liWt und 
20 kg Holzol, das vorher 3 Stunden auf 200° erhitzt wurde, zumischt. Das erhaltene DickO! muLl 
hell bleiben und darf beim Kochen keine braune Farbe annebmen. (Techn. Rundsch. 1908, 888.) 

Friiher kochte man das Leinol, d. h. man erhitzte es nach Zusatz geringer Mengen eines 
metallischen Trockenmittels (Sikkativs) auf 210-260°, wobei man zweckmiWig, um die Reak
tionsdauer von 20-25 Stunden auf die Hii.lfte der Zeit herabzusetzen, krii.ftig riihrte. Leinol 
ffir sich auf 250-335° erhitzt, gibt je nach der Erhitzungsdauer (6-15 Stunden) verschiedene 
Produkte, die je nach ihrer Farbe und Konsistenz ala Farbentriger in den graphischen Gewerben 
dienen. Der ziheste Firnis ffir den Bronzedruck braucht zu seiner Herstellung 14-15 Stunden, 
der Firnis ffir Federzeichnungs-Reproduktion 9 Stunden, ffir Steindruck 6-8 Stunden usw. 
Es muLl stets ein sehr blank gescheuerter Kupferkessel angewendet und femer muLl die Feuerung 
gleicbmiWig forterhalten werden, so daJ3 das Leinol niemals aufwallt. Der Kessel darf nicht bedeckt 
sein. (E. Winckler, Polyt. Notlzbl. 1868, 78.) Ni.heres findet sich in dem Kapitel iiber Buch
druck- und Lithographiefarben. 

Nach Th. Knosel, Techn. Runuch. 1907, 880, erhii.lt man aus Leinol durch lingeres Kochen 
mit PreuJ3ischblau einen hesonders in der Lederindustrie verwendbaren, tiefschwarzen Lack, 
den man zur Verwendung mit Erdol oder anderen i.hnlichen LOsungsmitteln verdiinnt. Dieser 
Lack ist jedenfalls das Produkt einer tiefgreifenden chemischen Umsetzung, da die Farbe des 
Mineralfarbstoffes vollstindig verschwindet. Vgl. Bd.1I [427]. 

Gegenwirti§ stellt man Leinolfirnis aUBBChlieJ3lich durch Erhitzen des Leinoles auf hoch
stens 150-160 her und erhii.lt so in einem passenden, mit Heizschlange umgebenen zylindrischen 
GefiW, das mit einem kriiftigen Riihrer ausgestattet ist, je nach der Zeitdauer und der Menge 
des zugesetzten Trockenmittels hellere oder dunklere Firni88e. 

Nach 8elfens.-Ztg. 1911, 897 wird Leinolfirnis wie folgt hergestellt: Man trigt in 140° heiJ3es 
Leinol 2% Manganoxyd in Stiicken ein, erhitzt unter Riihren auf 160°, liWt erkalten und zieht 
nach 3--4 Tagen den blanken Leinolfirnis abo Bei Verwendung von gefii.lltem, harzsaurem Mangan 
erhitzt man daa 01 J).ur auf 150°, setzt P/.-2% des erwarmten, mit LeinO! verriihrten Prii.pa
rates zu, riihrt noch 2-3 Stunden bei 150° und liJ3t absitzen. 

Kocht man nach einem Referat in 8elfeDs.-Zig. 1912, 888 LeinOl, oder besser noch leicht 
verfirnistes Leinol mit 2% cal cinierter Soda etwa 15 Minuten im leichten Wall, so tritt eine 
leichte Verseifung ein und es resultiert ein Produkt, daa alle charakteristischen Eigenschaften 
des LeinO!es, insbesondere seine Mischbarkeit mit Farben, seine Trockenbarkeit durch Sikkative 
besitzt, zugleich aber die Eigenschaft hat, elastischer und biegsamer einzutrocknen, ala der nicht 
vorbehandelte Pirnis. Man nennt dieses Produkt daher auch, obwohl es mit Kautschuk nichts 
zu tun hat, Kautsch ukfirnis und verwendet as zur w888erdichten Jmprignierung von Geweben. 
(Bd. II [818].) 

Das Kochen von trocknenden Olen und ihren Gemengen mit Harzen erfolgt nach D. R. P. 
181198 zweckmiWig unter Anwendung des Vakuums. Man kocht beispielsweise LeinO! zunii.chst 
1/.-1 Stunde bei 150-180°, 1 Stunde bei 200-250°, steigert schlieJ3lich die Temperatur langsam 
auf 300-340°, immer unter stark vermindertem Druck, und erhii.lt so einen hellgelben, angenehm 
riechenden und dicken Firnis (siehe Lithographenfirnis): 

Zur Herstellung von Dickol erhitzt man LeinO! oder andere Pflanzenole unter LuftabschluLl 
in einem Behii.lter mit im oberen Teil angebrachtem durchloohertem Zwischenboden, der mit 
saugfiihigem Material bedeckt ist und bewirkt so, daJ3 die beim Erhitzen des Oles verdampfenden 
und an den kiiJteren Ke88elwandungen sich niederschlagenden Destillationsprodukte von jenem 
Filz aufgesaugt werden. (D. R. P. 216849.) . 

Die Einrichtung eines geschlossenen Kochkessels zur Leinolkochung, bei der die ent
weichenden Dii.mpfe sich unter dem Einflusse kondensationsbeschleunigender Mittel oberhalb 
dar Oloberflii.che fliissig niederschlagen, und so verhindert werden in das 01bad zuriickzugelangen, 
ist in D. R. P. 222888 beschrieben. Siehe auch D. R. P. 282194 und 287447. 

Eine Vorrichtung zurn Kochen des LeinO!es in einem BJlhiiJter mit einem Schwimmer, 
der den Luftzutritt zu dem 01 verhindert, wodurch Oxydation, Dunkelfii.rbung und Entwicklung 
unangenebmer Geriiche vermieden werden, ist in D. R. P. 216848 beschrieben. 

Ein Verfahren zur Gewinnung polymerisierter, heller Ole durch Erhitzung ist dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 das zu erhitzende 01 daa Erhitzungsgefii.J3 gii.nzlich anfiillt und aus ibm durch 
eine Leitung in dem MaLle, ala es sich beim Erhitzen ausdehnt, in eine Vorlage gelangen bnn, 
in der der AbschluLl gegen die Luft durch kaltes 01 bewirkt wird. Man erhiiJt so w888erhelle, von 
ZersetzungBBtoffen freie Polymerisationsprodukte ohne kostspielige indifferente Gase beschaffen 
zu miiBBen, in einfacher Apparatur, auf schnellem Wege, da die Polymerisation Bogar durch den 
nur minimalen vorhandenen Druck in der Apparatur giinstig beeinfluJ3t wird. (D. R. P. 279140.) 

Zum Sieden heller Lacke eignet sich wie kein anderes Material A I u min i u m. Aluminiumge
faLle dienen auch am besten zur Aufbewahrung solcher Lacke. Saurehaltige Harzprodukte, nament
lich solche, die niedere aliphatische Sauren enthalten, zersetzen jedoch daa Aluminiummetall 
sehr bald dann, wenn sie wasserfrei werden. (Zei&schr. r. Kohlensliurelnd. 1922, Nr. 61.) 

tlbergeschii.umtes und in Brand geratenes Leinol bnn man nach F. Fritz leicht zum Ver. 
100chen bringen, wenn man in das siedende 01 einige Eimer kalten Firnis oder kaltes rohes LeinO! 
eingieJ3t. (Chem. ReT. 19, 124.) 

Lange, Cham.·techn. Vorschriften. 3. Auf!. III. Bd. 9 
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111. Geblasenes, elektrolysiertes, ozonisieries verdiektes Leinol.' Laekleinol., 
'Ober die Verindenmgen, die das Leinol baim Erhitzen auf 250° im zugescbmolzenen Glas

tobr unter Druck erleidet, siebe S. CoUey" I. Soc. Chem. Ind. 1911, 18. 
'Ober geblasenes Leinol siebe die Mitteilungen von W. Fahrlon in Farbenltg. 1818, 1227. 
Yom Leinol fUbrt der Weg iiber die leichtenFirnisse bis zwn festen Linoxyn, dem Aus

gangsmaterial der Linoleumfabrikation. Es diirfte gleicbgiiltig Hein, ob man rohes Leinol kocht 
oder in kaltem oder beiBem Zustande Sauerstoff aus der Atmospbwe aufnehmen liWt, wobei in 
allen FiJIen Trockenmittel, die bisher als Oxydation aufgefaJ3te Verionderung des LeinO!es be
scbleunigen, stets erbilt man a11erdings nach sehr verschiedenen Zeitriwnen ein Produkt, daB 
allein oder im Geinenge mit Pigmenten mehr oder weniger raBch eintrocknet. 

Das .. Blasen" des Leinoles wird tecbniscb in der Weise bewirkt, daB man daB feinverteilte 
Leinol in Form eines Spriihregens einem Strome beiBer Luft zufiihrt. Man gewinnt so ein, gagen
iiber den gekochten Fimi88en wEl!i'6ntIicb belleres, raBch trocknendes Produkt, das zur Herstellung 
heller, bunter Druckfarben dient. Nach E. P. 26824/1886 8011 es vorteilhaft sein, daB Leinol 
vor dem Blasen zu ozonisieren. Vgl. E. P. 12 862/1888 und 18628/1888. 

Wibrend des Lufteinblasens in daB LeinOI tritt voriibergebend schwache Abkiihlung, dann 
aher, besonders wenn man zugleich mit dem Luftstrom Sauerstofftriger einblist, Erhitzung 
des Oles run 70-80° ein. Zur Gewinnung heller Ole wird bei niederer Temperatur, ohne Trocken
mittel, mit viel Luft, lingere Zeit gebIasen, wibrend bei boberer Temperatur, besonders linger 
abgelagerte Ole schnell, allerdings auf Kosten der Farbe, eingedickt werden. (L. E. And"s, Chem. 
ReT. 1801, 4.) 

Nach D. R. P. 24108 wird eine zu weitgehende Oxydation des LeinOIes beim BlaBen ver
hindert, wenn man dem 01 einen leichten Koblenw888erstoff zusetzt. 

Nacb E. P. 7261/1881'wird der ProzeB des Blasens unterstiitzt, wenn man daB zu behandelnde 
LeinO! vorber mit einer LOsung von Manganseife in Terpentlnol versetzt. 

'Ober die Herste11ung von Firnis durch Behandlung von Olen mit Gasen oder GaBgemischen 
(Cblor mit Wasserdampf oder Scbwefligsiureanhydrid und Sauerstoff' usw.), die vorber 
bebufs Bildung bochoxydierter und leicht zersetzb8.rer Sauerstoffverbindungen der Einwirkung 
elektriscber Entladungen ausgesetzt wurden, siehe D. B. P. 29 961. 

Zur Anreicbenmg des LeinOIes mit den TrockenprozeB begiinstigenden Peroxyden oxydiert 
man ,das 01 in schwachalkaIiscber Natriumsulfatl5sung mittels Bleielektroden im Anodenrarun 
einer Zelle oder setzt es ~leichzeitig in dUnner Schicht kurzwelligem Licbt und Luftsauerstoff aus. 
Man erbilt 80 unter glelchzeitiger Bleicbung des Leinoles schnell und glinzend emailartig auf
trocknende Firnisse. (D. R. P. 186 688.) Vgl. Zeltachr. r. angew. Chem. 1808; 1441. 

Besonders harte, elaBtische und trockenfii.bige Sikkative erhilt man durch dreistiindige Be
handlung eines Gemenges von rohern Leinol und Trockenzusitzen mit Ozone (W.I. Engledue, 
Ref. in Zeltachr. r. aDgew. Chem. 1889, 106.) 

Ein Apparat zur Herstellung von Firnis mittels Elektrizitit ist in D. R. P. 71 488 beschrieben. 
'Ober die M5gIichkeit, daB Kochen des Leinoles durch Anwendung von Ozon bei Gegenwart 

katalytisch wirkender Substanzen zu wngehen, siehe D. R. P. 126188. 
Die Anwendung ozonisierter Luft zwn Trocknen von Lacken bei niedriger Temperatur 

hat sicb besonders beim Anstrich von Automobilkarosserien bewihrt. Man erhilt mit Ozonluft 
scbon nach 2 &unden eine Gewichtszunahme der aufgestrichenen Farbe wn 3,34%, daB ist mehr 
ala daB Doppelte wie beirn Trocknen an der Luft. Es ist allerdings noch nicbt festgestellt, ob daB 
schnelle Trocknen nicht evtI. zur RiBbiIdung fiihrt. (Farbe uDd Lack 1919, 86.) 

Die Erhirtung von FirniB·Lackschichten kann nach E. f. 118610/1818 dadurch bescbleunigt 
,werden, daJ3 man sie durcb Schirme vor der Einwirltwul ultravioletter Strahlen bewahrt, in einer 
Dtmkelkammer der Wirltwul von Hitze, Ozon und Elektrizitit aussetzt. 

Zur Erzeugung fester eIaBtischer OXf.dationsprodukte aus trocknenden Olen (Leinol) leitet 
man Sauerstoff oder ozonhaltige Luft in mIt 1,5% EBSigsii.ure angesiuertes, in einem geschl088enen 
GefiW befindliches Leinol ein. Die Temperatur solI 70° nicht iibersteigen. (D. B. P. 268866.) 

DaB Verfabren des D. B. P. '108 684: Harzverdickung durch Eintropfen von hartem Wasser 
in die etwa 200° heiJ3e Harzschmelze kann nach dem H. P. U. R. P. 76778 auch dazu dienen, 
um trocknende oder nicht trocknende Ole zu verdicken. 

Zur Herstellung des Lackleinoles lagert man baltisches Leinol in groBen B888ins im Freien 
in Gegenden mit strengem Winter, so daB, beBBer als beirn Kochen und Trocknen, Sauerstoffauf
nahme und Entschleirnung des Oles stattfindet. Als Ersatz fUr diese Lagerung kann auch schnelles 
Erhitzen auf 270° bzw. 200°, irn letzteren Falle nach Zusatz einiger Prozent Aluminium-Magne
siumhydrosilicat dienen, wodurch in beiden Fillen recht vollstii.ndige Entschleirnung bewirkt wird, 
ohne daB der Firnis spiter nachdunkelt oder triib wird. (Meister, FarbeDztg. 26, 18.) 

'Ober' Lackleinol und Lackleinolsiure ala Grundmaterialien der Lackfabrikation siehe 
E. Stock, Farbe und Lack 1912, 421. 

112. Linoxyn (-ersatz). 
Zur Fabrikation des Linoxyns wird daB Leinol entweder oxydiert oder polymerisiert. 

In der Technik laufen beide Verfahren nebeneinander. Baim WaitonprozeB iiberwiegt daB Oxy
dations-, bei der 'Methode von Parnaeott-TaylordaB Polymerisationsverfahren. (Bel. II [444].) Man 
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ubergieBt nach dem WaltonprozeB groJ3e Baumwolltucher in warmen Riumen mit einem Firms, 
der durch Erhitzen von Leinol auf etwa 200° unter Zusatz von 2% Bleiglii.tte gewonnen wurde, 
und erhilt so unter dem EinfluB des Luftsauerstoffes und intensiver Belichtung bei gleichzeitiger 
Bildung von Kohlendioxyd, Essig., AmeisenBii.ure, Wasser und Kohlenwasserstoffen ein bernstein· 
gelbes, sii.uerlich riechendes Produkt, daB, je weiter es oxydiert ist, um so schwieriger schmilzt 
und um so unlOslicher'wird. Nach einer Verbesserung des Verfahrens liBt man das 01 in feiner 
Schicht einem Luftstrom entgegenflieBen und erhilt so ein meist noch schmelzbares, sonst iiJm· 
liches Material. Nach dem Verfahren von A. Genthe bliist man unter gleichzeitiger Belichtung 
mit Quecksilberdampflampen Luft in erwii.rmtes Leinol und erhilt auch hier ein Material von 
ii.hnlicher Beschaffenheit. Das polymerisierte Linoxyn ist ein schwarzes, klebriges, sehr 
elastisches und brenzlich riechendes Produkt, das man durch Erhitzen von LeinO! auf etwa 300° 
herstellt. (Fe' Frltz, Chem. Rev. 18, 247 und 286.) 

In Chem. Rev. 22,87 weist W. Schifer auf die Entstehung linoxynii.hnlicher Produkte bei der 
Dampfdestillation vegetabilischer Ole hin und beschreibt die unter dem Einflusse des iiberhitzten 
Dampfes erhaltene, feste, klebrige, schwarzbraune Substanz, die 29,49% gesii.ttigte und unge· 
sii.ttigte, nichtoxydierte Fettsii.uren, 44,56% oxydierte Fettsii.uren und neben Asche und Riick
stand 6,12% wasserlosliche, nicht fliichtige Fettsii.uren enthilt. 

Zwischen reinem und unverindertem Leinol und dem am schwersten 100lichen Linoxyn 
kann man, je nach der LOslichkeit des betreffenden Produktes in organischen LOsungsmitteln, 
zahlreiche Oxydationsstufen unterscheiden, beginnend mit der Unloslichkeit im Petrolii.ther, 
endigend in der auch in Ather unlOslichen Oxydationsstufe, dem eigentlichen Linoxyn. Das Uni· 
versallOsungsmittel ffir oxydiertes Leinol ist Eisessig, der nur die hOchsten Oxydationsstufen 
nicht lOst. 

Zur 'Oberfiihrung der Leinoloxydationsprodukte (Linoxyn und Linoxynsii.ure) 
in lOsliche Form behandelt man das Oxydatibnsprodukt mit einer konzentrierten, nicht allzu 
hooh siedenden aliphatischen Sii.ure, z. B. mit Eisessig, und verdampft diesen ganz oder teilweise. 
(D. R. P. 268 868.) 

Jedenfalls ist das Linoxyn nach F. Fritz (Chem. Rev. 20, 48) im Gegensatz zu den bisherigen 
Anschauungen in siedendem, hochkonzentriertem Eisessig fast vollstindig 100lich, wii.hrend andere 
organische LOsungsmittel es nur teilweise aufnehmen. Dadurch eroffnen sich dem LeinO! auch 
die weiteren Anwendungsgebiete der Leder· und Textilwarenimpriignierung, um die Stoffe wasser· 
dicht zu machen. 

Destilliert man von einer Eisessig.Lino~6sung die Essi~ii.ure ab, so erhilt man ein Produkt, 
das nunmehr auch in den gewohnlichen orgamschen LOsungsIDltteln, also in Alkohol, Ather, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff usw. 10000ch ist. Man kann auf diese Weise Linoxynl6sungen erhalten, mit 
denen man verschiedene Stoffe, Leder, Textilmaterialien wasserdicht impriignieren kann, ohne 
daB sie, wie dies bei Verwendung des LeinO!firnisses der Fall ist, mit der Zeit sprOde und briichig 
werden. Durch verschiedene Kombinationen, also z. B. durch Vermischen der Linoxyn.Eisessig. 
16sung mit Kolophonium und KaurikopaI gewinnt man nach dem Abdestillieren der Essigsiure 
einen in Benzol und ~kohol 10000chen Linoleumzement. TerpentinO! hat die Eigenschaft, 
seiner Sauerstoff iibertragenden WIrkurlg wegen, oxydiertes Leinol durch fortgesetztes Kochen 
bis zur hOchsten Oxydationsstufe iiberzufiihren, so daB man zur Herstellung einer Terpentinol. 
16sung des 10000ch gemachten Linoxyns Kochen vermeiden muB und nur lauwarmes OJ verwenden 
darf. (F. Frledemann, Chem. Rev. 20, 218.) 

Zur Verwendung des in groIJen Mengen in der ,Linoleumindustrie verwendeten Linoxyns 
zu' Anstreichzwecken verknetet man es unter Erwirmen wii.hrend 1-3 Tagen mit Benzol, oder 
besser noch, liBt es in Benzol aufquellen und verreibt die schwammige Masse dann auf einer Farben· 
reibmaschine zu einem unfiihlbaren Brei. In dieser Form lOst man es dann in der doppelten bis 
dreifachen Benzolmenge und verwendet diese LOsung im Gemenge mit Farben und Stoffen, die, 
wie z. B. Leinolfirnis, Lack, Mineralole oder Harze, das Absetzen des oxydierten Leinoles verhiiten. 
Das Aufl6sen des Linoxyns in Benzol lii.Bt sich auch dadurch erheblich erleichtern, daB man es 
zuerst durch langsames Eintragen in geschmolzenes Harz mit diesem verbindet und dann nach 
Entfernung des Feuers allmii.hlich Benzol oder ein anderes gebriuchliches L6sungsmittel zusetzt. 
An Stelle des Harzes liBt sich auch HarzOl verwenden .. (F. FrItz, Chem. Umschau 28, 29.) 

Nach D. R. P. 288 886 wird ein Firms erhalten durch LOBen von Linoxyn in Amylalkohol 
oder Amylacetat bei gewohnlicher Temperatur. 

Als brauchbares LOsungsmittel ffir die zii.hfliissigen Linoxyne der Linoleumindustrie eignet 
sich nach D. R. P. 886906 das Tetralin, mit dem man die Masse unter gewOhnlichem Druck 
auf mehr alB 100° erwirmt. 

Das fliissige Linoxyn eignet sich als Zusatz zu Leinolfirnis, zur Verarbeitung auf Schmier· 
seifen, allein oder mit Wasser und Ammoniak, emulgiert als SpickO! ffir dunkle Gewebe, nicht aber 
zur Faktiserzeugung, da das zwar leicht erhaltende Chlorprodukt weich und kIebrig bleibt. Mit 
iiberhitztem Dampf behandelt, gibt es als Destillat bei 180-200° einen blaBgelben. mit Alkohol 
in jedem Verhii.ltnis mischbaren Ester. (H. Griff, Selfens.-Ztg. 42, 998.) 

Zur Herstellung von Linoxynmassen erhitzt man das Ol mit 0,5--1% feinst verteiltem 
~esium oder Eisen (letzteres als Ferrum hydrogenio reductum) und erhii.lt so schon bei niedriger 
Temperatur (110-120°) in 31/.-4 Stunden ohne Entwicklung feuergefii.hrlicher Gase und ohne 
weitere Nachbehandlung ein schmelzbares, leicht formbares Produkt. (D. R. P. 201988.) 

9* 



132 Harze, Lacke, Anstriche. 

113. Literatur und Allgemeines iiber ()I.TroekenstoUe. 
Stock, E., Die Fabrikation der Ollacke und Sikkative. Wien und Leipzig 1915. - Bottler, 

M., Die Trockenmittel in der Lack., Firnis· und Farbenindustrie. Halle 1915. - Baldamus, E., 
Die Ss.uerstoffaufnahme der Ole und Harze. Leipzig. 

trber Sikkative und Firnisse siehe M. Weger, Zeitschr. f. angew. Chem. 1898, 081; 1897, 401, 
642 und 081. Vgl. ebd. H. AmseI, 1898, 14; 1897, 808, 844. 

"Ober Trockenstoffe fiir die Lackfabrikation und deren Verwendung siehe auch E. Stock, 
Farbe und Lack 1912, 272. 

Praktische Beispiele iiber die Anwendung von Blei-, Mangan· und Kobalttrocknung bringt 
W. Flatt in Farbenltg. 1921, 1441. 

Schon Chevreul (vgl. z. B. Dingl. "ourD. 128, 07) bezeichnete ala das beste Trockenmittel 
ein Gemisch aus LeinOl und mit Bleiglitte gekochtem 01 oder auch Leinol, das 3-4 Stunden mit 
10-15% Braunstein in der Wirme unter ofterem Umriihren in Beriihrung gestanden hatte. 

Leclair fand dann urn 1850, daLl statt der Bleiglitte, a.Is Sikkativ bei Olen, ebensogut eine 
Man g a n verbindung angewendet werden kann. Er fiihrte auch ala erster das Zinkoxyd ala 
BleiweiLlersatz ein. 

'Ober die Bereitung eines sehr hellen und gut trocknenden Leinolfirnisses siehe Wiederhold, 
Polyt. Notilbl. 1886, Nr. 10 und Nr. 12. 

Nach P. Mtible unterscheidet man: A. Trockenstoffgrundlagen (Sikkativbasen) und 
unter ihnen Bleiverbindungen und Bleisa.lze (Glitte, Mennige, Superoxyd, Sulfat, Nitrat, Ohlorid, 
Acetat, Chromat, Borat, Manganat), femer Ma~anverbindungen und -saIze (Oxyd, Superoxyd, 
Oxyd. und Oxydulhydrat, ~anite usw.), welter Kobaltverbindungen und Kobaltsa.lze und 
schlieLllich Verbindungen des Ka1ks, Zinke, Cers, der Magnesia und anderer Meta.Ile. B. Trocken· 
stoffe, Seifen, Sikkativextrakte und unter ihnen gefillte oder geschmolzene Resinate, KopaIate, 
Oleate, Linoleate, Wolfra.ma.te usw. oder Mischungen dieser Priparate. C. Trockenstoff
losungen (Sikkative), und zwar LOsungen in trocknenden Olen (Firnisextrakte) und in fliich
ti~en Verdiinnungsmitteln, das sind die eigentlichen Sikkative. Weiter gibt es noch Trocken
IDlttel, die aus organischen Superoxyden bestehen, und sog. Sikkativpulver. (FarbeDltg. 21, 
800 und 888.) 

Neuerdings werden auch Tungate (holzolaaure) und Perillate (perillasaure) Metallver. 
bindungen a.Is Sikkative empfohlen, femer werden auch die Kobaltverbindungen der Harze, 
also da.s Linoleat, das Resinat und das Acetat in stt>igendem MaLle verwendet. Keines dieser 
oder der im Handel befindlichen Priparate Siccolia, Seccoprestol, Phinomen und andere, die 
durch Zusammenschmelzen von Manganlinoleat mit Leinol oder durch dessen AuflOsung in Ter· 
pentinOl oder auch'mit harzsaurem Zink und pa.lmitinsaurer Tonerde bereitet werden, sind jedoch 
befihigt, einen praktisch verwertbaren Firnis zu erzeugen, der in weniger a.Is 4 Stunden trocknet. 
(M. Bottler, Chem. Rev. 19, 280 und 298.) 

Ein gutes Sikkativ solI in LeinOl, TerpentinOl oder Benzin in der Kilte oder beim Erhitzen 
auf hoohstens 1400 vollig 100lich sein, es solI ferner selbst moglichst geri~e Ei~enfarbe besitzen 
und muLl, in Terpentinol oder Benzin gelOst, auf einer Glasplatte ausgebreltet, In 15 :&!inuten zu 
einer nicht klebendenSchicht eintrocknen. 2-4% eines gutenSikkatives miissen geniigen, urn den 
Lack, der wasserbestindig werden solI, in 12-15 Stunden zurn Trocknen zu bringen. (Zentr •• BI. 
1919, IV, 880.) , 

Ala Trockenmittel allein oder in Mischung unter sich oder mit anderen Sikkativen eignen sich 
femer die Schwermetallverbindungen der 1,3- Diketone oder der 1,3- Ketocarbonsiuren 
und ihrer Derivate, z. B. Manga.naoetessigester, Bleiacetessiganilid, Kobaltacetylpinakolin uSW. 
(D. B. P. 800 892.) 

Die trocknende Kraft des Leinoles wird durch den Zusatz von Schwermetallelio
stearaten betrii.chtlich erhoht; vor allem das Manganeliostearat verursacht, daLl das LeinOl 
sehr schnell trocknet. Auch die Blei- und Kobaltsalze zeigen ihnliche Eigenschaft, doch geht 
aus den Untersuchungen von L. E. Wise und B. A. Duncan hervor, da8 die trocknende Wirkung 
in erster Linie von der Gegenwart des Metalles, nicht aber von dem nichtmetallischen Radikal 
des Trockenmittels abhingt. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 28, 014.) 

Nach einem Referat in Chem •• Ztg. Bep. 1922, 182 iibertrifft metavanadinsaures Ammo. 
ni um die iiblichen Schwermetalltrockner hinsichtlich der Sauerstoffiibertragsfihigkeit un:t das 
1,75fache. Das Harz- oder LeinOl dunkelt allerdings bei dieser Behandlung etwas nacho 

Bei der Herstellung von Firnissen auf kaltem Wege diirfen nur solche Prii.parate benutzt 
werden, durch die die 01- und die Harzsii.uren vollkommen gebunden werden. Man setzt daher 
dem rohen LeinOl, urn es kalt in rasch trocknenden Firms zu verwandeln, Z. B. 4-5% eines fliissigen 
Sikkativs zu, das man durch Erhitzen von 2 Tl. TerpentinOl und 1 Tl. Manganlinoleat her· 
stellt. Dieses Trockenmittel ist im Gegensatz zurn Bleilinoleat schon in der Kii.lte klar 100lich, 
doch werden beide Schwermetalltrockenmittel hiufig in Kombination verwendet, da das Trocken· 
vermagen des LeinOles auf diese Weise besonders erhoht wird. Das beste MischungsverhiltniH 
ist hierbei nach H. A. Gardner (M. Bottler, Kunststolfe 1912, 280) 1 Tl. Mangan und 25 Tl. Blei. 
Der warm hergestellte Leinolfirnis ist jedoch geschmeidiger und elastischer. (Selfens.-Ztg. 1911, 
897.) 

Nach einem eigenartigen Verfahren von G. Bomes, Selfens.-Ztg. 1912, 810, kann man den 
TrockenprozeLl des LeinOles auch auf dem Gewebe oder auf dem Papier selbst hervorrufen, wenn 
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man diese Unterlage (z. B. Filtrierpapier) mit einer kaltgesii.ttigten LOsung von Mangansuliat 
trii.nkt, dann trocknet, in verdiinnte Ammoniaklasung taucht, mit Wasser abspillt und zum 
Schlufl mit verdiinnter Wasserstoffsuperoxydlosung nachbehandelt. Die so geschaffene 
diinne Braunsteinschicht oxydiert dann das aufgestrichene LeinO! in kurzer Zeit, doch be· 
fiirchtet Welwart nicht mit Unrecht bei Ubertragung des Verfahrens auf Baumwollgewebe die 
Erhohung der Selbstentziindungsgefahr der Baumwolle. 

114. Metallresinate, Dussige Sikkative. 
Die Metallresillate und ·oleate ala Sikkative bespricht O.Prager in SeUens.-Ztg. 1914, 1111. 
Metallresinate sind harzsaure Verbindungen der Metalle, die als Trockenstoffe 

in der Lackindustrie verwendet werden. Man stellt sie her: 1. durch Fii.llung einer reinen Harz· 
a1kaliseifenlasung mit wasserlaslichen MetaJ1salzen oder 2. durch Losen von Metalloxyden in 
geschmolzenem Harz. Man verseift also z. B. nach Bottler, Kunststoffe 1911, 224 und 248. 50 kg 
Kolophonium mit einer LOsung von 7,5 kg 77proz. Atznatron in 80 I Wasser und fii.llt die ~rhaltene 
klare Harzseifenlosung mit einer w8.sserigen Calcium·, Blei·, Mangan., Zink·, Aluminium· oder 
Magnesiumlasung aus. Die unter den verschiedensten Namen ("Universalsikkativ": Blei 
und Mangan; "Spezialsikkativ": Blei und 7..ink usw.) im Handel befindlichen Trockenmittel 
sind solche Verbindungen. 

Nach der zweiten Methode last man z. B. essigsauren Kalk in der Me~e von 25--30% 
in diinnfliissig geschmolzenem Kolophonium und erhitzt so lange auf 160%, biS ein iiber dem 
Kessel aufgehii.ngter Streifen feuchten, blauen Lackmuspapieres nicht mehr gerotet wird, solange 
also Siuredii.mpfe entweichen. In ii.hnlicher Weise gewinnt man harzsaures Mangan (harzsaures 
Blei usw.) z. B. durch Eintragen von 6 Tl. feinst gemahlenem Braunstein oder von 5 Tl. Mangan. 
oxydhydrat oder 10 Tl. Manganoxydulhydrat in 100 Tl. bei 150° geschmolzenes Kolophonium, 
worauf die Temperatur unter kriftigem Riihren auf 200--210° gesteigert wird. Schlie13lich werden 
ausgezeichnete Trockner auch aus mehreren Metallverbindungen erhalten, z. B. durch Eintragen 
von 3 Tl. gemahlener Bleiglii.tte in 75 T1. Kolophonium von 230°; nach erfolgter Reaktion 
wird bei 200° 1 Tl. Mangansuperoxyd unter UInriihren zugefiigt, oder man verwendet neuer· 
dings von vornherein mangansaures Blei, das man in der Menge von 10 Tl. mit 01 zu einer Paste 
angerieben in 100 T1. des auf 220° erhitzten Harzes eintrii.gt und die Temperatur allmii.hlich 
auf 270° steigert. Durch Zusammenschmelzen kann man auch harzsaures Zink, Magnesium 
und Kobalt herstellen. Von jener friiher iiblichen Herstellungsart der Firnisse, die darin bestand, 
da13 man Blei. oder Manganoxyd in dem auf etwa 180° erwii.rmten Ollaste, ist man abgekommen 
und man verwendet heute nahezu ausschlie13lich geschmolzene oder gefii.llte harz· oder 01. 
saure Salze der Schwermetalle, die dem LeinO! bei verhii.ltnismii.13ig niedriger Temperatur bei
gegeben werden. 

Zur Herstellung von Harzzink erhitzt man Kolophonium nach E. Stock, Farbe ond Lack 
1912, 110, mit 5% Zinkoxyd bis' zum Eintritt der Reaktion, lii.13t dann die verdickte Masse er· 
kalten, pulvert, erhitzt abermals auf 250°, lii.13t wieder erkalten, pulverisiert und verschmilzt 
das Produkt mit etwa 10% Leinolfirnis. 

Nach F. P. 890 804 erhii.lt man ein Sikkativpulver durch Vermahlen eines erhitzten Ge· 
menges von Harz mit geringen Mengen bestimmter Aluminiumsalze. 

Heller Firnis braucht nach Schall (I. c.) zur Herstellung 1/,% harzsaures Mangan, wobei 
4-5 Stunden auf 180--200° erhitzt wird, dunkIer Firnis 1/1-1%, bei 4-5stiindigem Erhitzen 
auf 200--240°. Noch hellere Firnisse werden aus Spezialprii.paraten (z. B. harzsaures Mangan, 
geschmolzen, extra hell) erhalten durch blo13es Hinzufiigen zu dem auf 1400 erhitzten 01. Ganz 
helle Sikkative werden mit in Benzin gefii.lltem harzsauren Zink hergestellt, dem einige Prozeute 
Kobaltsikkativ zugesetzt werden. Nach anderen Angaben ist harzsaures Zink als Trockenmittel 
wertlos. - Harzsaurer Kalk ist der wichtigste Grundstoff fiir billigere Lacke. 

Harzsaures Kupfer wird den Anstrichfarben fiir eiserne Schiffe zugesetzt, da as den 
Ansatz von Seegewii.chsen verhindert [212]. Harzsaures Eisen besitzt wasserdichtende Eigen
schaften. Die durch Schmelzen erzeugten kopalsauren Metalloxyde wurden besonders in der 
Kutschenlackfabrikation als Trockenstoffprii.parate gebraucht, sie sind jedoch teurer als die 
mit Kolophonium hergestellten Resinate und trocknen auch schlechter, so da13 sie kaum mehr 
fabriziert werden. 

Zur elektrolytischen Darstellung der Resinate unterwirft man die sehr verdiinnte 
Lasung (1 : 100) eines wasserlaslichen Blei·Natriumsalzes mit einer Kohlenplatte als Kathode 
und mit einer Bleianode der Elektrolyse, wobei die Kathode rings mit Kolophonium um· 
geben wird. Es bildet sich lasliches Bleisalz und Natronlauge, die das Harz auflast; beim Durcb· 
mischen der Fliissigkeit resultiert dann das Bleiresinat. (V~ds, Ref. in ZeltBchr. r. angew. Chern. 
1907, 2179.) 

AlB Ergebnis einer mit zahlreichen Versuchsdaten versehenen Arbeit iiber den Einflu13 der 
Luftfeuchtigkeit auf die Sauerstoffaufnahme trocknender Ole findet W. Lippert, da13 sii.mtliche 
Bleiresinatfirnisse ohne Riicksicht auf den Bleigehalt im Ge~ensatz zu den Manganfirnissen 
gegen Luftfeuchtigkeit bestii.ndig sind, im trockenen Raume Jedoch eine gro13ere Neigung Zlun 
Trocknen zeigen, als im feuchten Raum. (Zeltschr. r. angew. Chern. 1908, 866.) 
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Vber die Herstellung fliissiger Sikkative aus Kolophonium, Abfallharz und ihnliohen 
Produkten mit Kalkhydrat, Bleioxyd (bei 220-250°), ,Manganoxyd (bei 240-250°) siehe L. E. 
And6s, Chem. Rev. 1918, 2M. 

Vber Herstellung der fliissigen Sikkative und Sikkativextrakte siehe ferner Bottler, Kunst
stoffe 1912, 9; iiber Meta.lloleate S. 284. "Ober Metallresinate 'aus versohiedenen Kopalsorten vgl. 
Bottler, DlngL Jonrn. 1898, 70. -

"Ober die unter dem Namen "Sikkativ" oder "Firnispriparat" im Handel befindlichen fliis
sigen Extrakte siehe den Aufsatz von M. Bottler in Chem. Bev. 1912, 298-

Zur Herstellung fliissiger Sikkative verwendet man heute, nicht wie es friiher gesohah, 
LOsungen von Bleiseifen in TerpentinOl oder Benzin, sondern die billigeren Harzsikkative, -die 
durch Sohmelzen von Kolophonium mit Sohwermetallverbindungen gewonnen werden. Zuweilen 
setzt man dem Gemenge noch Abfallharze und Kautsohuk- oder Guttaperohaharze zu. Von Sohwer
metallverbindungen kommen hauptsichlioh die Oxyde des Bleis, Mangans und Kobalts in Be
tracht. Einzelne Priparate enthalten auoh etwas LeinOl oder Sojabohnenol und sogar Mineralole. 
In fast allen ist au1lerdem Kalkhydrat naohweisbar. Zur Verdiinnung der Harzschmelzen nimmt 
man KoRlenwasserstoffe der Stein. und Braunkohlenteerdestillation und in den billigen Produkten 
auch ErdOldestillate. In Chem. Rev. 20, 284 besohreibt L. E. And6s die Herstellung der Sikkative 
eingehend und gibt auoh eine grol3ere Zahl von Rezepten an. 

Man erhilt die fliissigen Sikkative als helle, fast weingelbe Produkte, wenn man bei ihrer 
Herstellung die Bleiglitte oder Mennige durch entwiBBerten Bleizucker oder Bleiweil3 ersetzt, 
von ~nverbindungen iiberhaupt absieht und auch die, wenn auch stark trocknenden, so 
doch Dunkelfirbung der Lacke herbeifiihrenden Kobaltverbindungen maglichst 'aUSBchaltet und 
als Gl'UIl.(lha.rz helles Kolophonium oder Dammarharz verwendet. Letzteres gab auch mit je 
5%· Kalkhydrat und borsaurem Mangan ein'in Terpentinol fast wa.sserklar 100liches fliiBsiges 
Sikkativ. (Farbenztg. 18, 1660.) . 

Zur Erzeugung fliiBsiger Sikkative und Bindemittel fiir Lacke und Anstrichfarben filtriert 
man eine gut vermischte und abgesetzte LOsung von 10 Tl. Cyclohexanolformiat, H) Tl. 
harzsaurem Mangan und 3 Tl. Terpentinol, TetrsJin oder Solventnaphtha. (D. R. P. 884781.) 

115. Kobalttrockner. 
"Ober Kobaltresinate und Kobaltlinoleat aJs Trockenmittel siehe Kunststoffe 1911, Nr. 18 

und Kunststoffe 1912~ 286. 
"Ober Kobalttrockner berichtet V. P. Krauss, Chem.-Ztg. 1912, 1221. 

, Man kann zwei Klassen von Kobaltsikkativen unterscheiden. Die erste umfal3t das Oxyd, 
Acetat, Sulfid, Chlorid, Hydroxyd und basisches Kobaltoarbonat, wihrend in die zweite Klasse 
Gemische einzureihen sind, die aus Resinaten, geschmolzenen und sefillten Sylvinaten (Harzen), 
Oleaten oder Linoleaten, Oleoresinaten, Tungaten und Resinotungaten und anderen fliissigen Pri
paraten bestehen, fiir die die Verbindungen der ersten Klasse aIs Rohmaterialien dienen. Die 
Stoffe der zweiten Klasse sind das Produkt der Lackfabrikation und werden in den verschieden
artigsten Mischungen und Kombinationen in fliiBsiger oder fester Form in den Handel gebracht. 
(Y. P. Kran8, Ref. in ZeJtschr. r. angew. Chem. 28, 668.) 

Die wenig giinstigen Erfahrungen, die zuweilen mit Kobaltsikkativen gemacht werden, haben 
ihren Grund fast ausschlieLUich in der Dosierung des Trockenstoffes. Bei Vermeidung jedes "Ober
maf3es wirkt der Kobalttrockner, der iibrigens nach W. Flatt die Ole nicht verindert, sondern 
lediglich aIs Oxydationsanreger dient, ebenso wie Mangan, Blei und andere Schwermetalltrockner. 
(Farbenztg. 17, 1278 und 1276.) 

Man stellt die Kobalttrockner iihnlich wie die Bleisikkative in pulverformiger Form 
durch Fillen einer Harzseifenlosung mit Kobaltsalzlosungen her und gewinnt in iihnlicher Weise 
das fliissige und das leinoIsaure Leinolresinat. Das dunkelrote bis schwarze, undurchsichtige, 
geschmolmne Kobaltresinat enthilt 2-31/.%, das pulverformig gefillte 51/.-6% KobaIt. 
(0. Ward, Sellens.-Ztg. 48, 994.) 

Die verschiedenen Kobalttrockner werden aus dem allein wirksamen dreiwertigen Kobalt 
hergestellt, den man aus den kiuflichen zweiwertigen Kobaltsalzen durch Oxydation mit kalter, 
erwirmter oder ozonisierter Luft oder auch mitteIs fliiBsiger oder fester Oxydationsmittel her
stellt. Rohes Leinol braucht nur 1-3% fliiBsigen Kobalttrockner, gegeniiber 5-lO% der anderen 
metallischen Trockenmittel, doch wird diese Ersparnis durch den hoheren Preis des Kobalts 
anniihernd wieder aufgehoben. Die Kobalttrockner besitzen aber gegeniiber den anderen Trocken
mitteln den Vorteil, dal3 sie den Farbeniiberzug nicht schidigen, so dal3 weif3e Farbe auch weniger 
nachdunkelt, obwohl hier die Verdeckung des gelben Farbstoffes durch die Komplementirfarben 
des Kobalttrockners einen gewissen Einfluf3 ausiiben diirfte. Jedenfalls haben die Kobalttrockner 
die, alB Resinate in Lackbenzin gelOst, vor allem zu Ollacken benutzt werden, den Blei- und 
Mangantrocknern gegeniiber den Vorzug, geringer verfirbend zu wirken. Leinollif3t sich mit dem 
Kobalttrockner fast wasserhell bleichen, ebenso Maisol, das grof3ere Mengen des Kobaltpriparates 
brltllcht, jedoch dafiir auch im Gegensatz zu den LeinOlanstrichen weif3bleibende "Oberziige liefert. 
(Vgl. W •. FlaU, Farbenztg. 1918, 1047.) In erster Linie jedoch sind die Kobalttrockner imstande, 
nicht nur dem Leinol, sondern auch den anderen, billigen, halbtrocknenden Olen des Handels 
(Soja-, Fisch-, Mais- und Baumwollsamenol) das gleiche Trockenvermogen zu verleihen. 
Man setzt die BaIze den auf etwa 166-280° erhitzten Olen in der Menge von 1-5% zu. 
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In einem Referat in Teebn. Mitt. f. Mal. 28, 188, ist jedoch darauf hingewiesen, daJ3 die Kobalt
trockner vor aIIem den schwerwiegenden Nachteil besitzen, von oben nach unten trocknend 
zu wirke~ so daB z. B. ein nur mit PJ.% Kobaltoleat versetzter Kutschenlack aus KopaJ und 
Leinol beim Trocknen, besonders im wa.rmen Raurn, sofort zu r unzeln begimft. Besonders zeigt 
sich diase Erscheinung, wenn Lackwaren im Of en getrocknet werden, und der Verfasser kbmmt 
zurn SchluS, daB die Kobalttrockner nur fUr weiBe Emaillacke und helle Firni88e brauchbar 
sind, wihrend fUr aile Anstriche, die ihrer groBeren Dicke wegen von unten nach oben trocknen 
miissen, die Mangantrocknung bei weitem vorzuziehen sai. 

Nach Techn. Mitt. f. Mal. 28, Nr.18, wird neuerdings Kobaltacetat, das man in der MeDge 
von 0,25% dem LeinO! bei 125° zusetzt, alB Bleich. und Trockenmittel verwendet. In dieser Form 
als Acetat soil dBS Kobalt eine besonders intensive Trockenkraft besitzen und auBerdem zugleich 
die beste bleichende Wirkung auf Ole ausiiben. 

Zur Herstellung des Kobaltsikkativs erhitzt man na.ch einem Referat in Techn. Mitt. 
f. MaL 28, 170, 100 kg w~hellesHarz auf 130° und triigt ein inniges Gemenge von 10 kg essig
saurem Kobalt oder der entsproohenden, meist 12griidigen w8sserigen LOsung des Kobaltacetats 
mit 200 kg Harz ein, DBS zuerst tiefblaue, na.ch dem Erkalten rosarote Resinat wird zweck
miBig sofort in Benzin (nicht in Terpentinol) in LOsung gehracht. Zur Herstellung wasserheller 
Firni88e lOst man am einfachsten 0,25% essigsaures Kobalt in Leinol bei 125° und erhilt na.ch 
einigen Tagen ein direkt verwendbares klares 01. 

Die Vorziige des perillaolsauren Kobalts alB Trockenmittel zur Herstellung fetter, heller 
Lacke schildert M. BoWer in Chem. ReT. 1912, 280. Die perillBBauren Salze eignen sich besonders 
zur Herstellung von schnelltrocknenden Buchdruckfi'rnissen, denen man sie in der Menge 
von etwa 1,5% zusetzt, worauf man auf 240° erhitzt. GroBere Mengen des Sikkativs verzOgern 
dBS Trocknen, dBS sonst in etwa 9 Stunden erfolgt, erheblich. 

Nach Rosenthal, Sellens.-Zig. 1910, Nr. 40, S. 1266, liefem Kobaltsikkative mit Perillaol 
auBerordentlich helle und schnell ohne Flooken- und Streifenbildung trocknende FirniBBe. 

Die mit Kobaltsikkativen hergestellten, na.ch 10-14tigigem Stehen fBSt wasserhellen Firnisse 
werden besonders zur Anwendung in der Wachstuchfabrikation empfohlen, da sie blei- und 
manga.nfrei sind und hart und klebfrei auftrocknen. 

116. Mangantroclmer. 
In Farbe und Lack 1912, 149, findet sich eine wertvolle Tabelle von Benedikt, Ulzer und Weger 

iiber die notigen Mengen von Trockenmitteln, die man dem Leinol bei bestimmten Temperaturen 
zusatzen muS, urn zu guten, rBBCh trocknenden Produkten zu gelangen. Die beste Trockenfihig
keit wird beispielsweisa erzielt mit 0,5, 0,5-1, 0,1-0,2, 1,5-2% Braunstein bzw. borsaurem 
Mangan bzw. Manganoxydhydrat bzw. harzsaurem Kobalt bei Temperaturen, die fUr Braun
st.ein 250° und fUr die Manganverbindun.gen 170-220° betriigt, w8hrend harzsaures Kobalt und bor
aaures Mangan in den kalten oder Warmen OlkOrper eingetragen werden konnen. t1nter den 
Metalltrocknern ist das Mangan dam Blei urn das Sechsfache iiberlegen, wobei es bei gleichem Metall 
gleichgiiltig ist, ob dBS Resinat oder dBS Linoleat des Metalles vorliegt. 

DBS zur Gewinnung von Resinaten beniitzte Mangansuperoxyd und besonders sain 
Hydrat unterscheiden sich durch die 3-5ma1 stiiorkere Trockenwirkung von jener des gewohn. 
lic\len Braunsteins, der auBerdem alB solcher wegen seines Geh'altes an fremden Bestandteilen 
nicht ohne wei teres zur Gewinnung der Trockenpriparate dienen kann, sondem erst eine umstii.nd
liche Reinigung erfahren muS. Man geht daher in der Praxis fBSt aUBBchlieBlich von dem Hydra t 
BUS. (Farbe und Lack 1912, 110.) 

Eine §.ltere Methode zur Herstellung von LeinOl-Mangansikkativ (Erwii.rmen mit Mangan
oxydulhydrat im Luftstrom auf 4()-700 ) beschreibt Elsner in seinen Chem.-iechn. Mitt. 1809/80, 
S.100. 

Ein sahr wirkaames Trockenmittel ist auch oleinsaures Manganoxydul, dBS man durch 
Zerset~ einer aus Leinol und Atzlauge gewonnenen Baife mit Mangansulfat oder -chlt>rid 
erhilt. DIe honiggelbe MBBse absorbiert aus der Luft sehr schnell den Sauerstoff, briunt sich 
in Leinolfirnis, lOst sich in ihm in allen Verhiltni88en auf und bewirkt sehr schnelles Trocknen 
der Schicht. Um die Baife aufzubewahren, ist es am zweckmiBigsten, me mit Leinolfirnis (gleiche 
Teile) zu mischen und diese Mischung, sta.tt der trockenen Sikkative, dem Leinolfirnis zuzusetzen. 
(Pharm. Zentrh. 1884, Nr.l4.) Vgl. DingL loum. 170, 'l9. 

I. Hofmann beschrieb die Bereitung des LeinolfirniSBes mittels borsauren Manganoxyduls 
wie folgt: 16 g trockenes borsaures Manganoxydul durch kalte Fillung der LOsung eines Mangan
oxydulSalzes und einer BoraxlOsung erhalten, werden mit wenig altem Leinol angeneben, worauf 
man nach und na.ch 3 1 recht altes Leinol hinzusetzt. DBB Gemenge wird in einem zinnernen 
KeBSel 2-3 Tage im WaBBerbade unter ofterem Umriihren erwii.rmt und dann in einen Krug 
gefiillt. Dar fertige Firms hat eine griinlich-gelbe Farbe; ein Anstrich von ZinkweiB mit diasem 
Firnis trocknet schon na.ch 24 Stunden vollstii.ndig. Hoher als 100° zu erhitzen hat keinen Zwook, 
ebensowenig die Verwendung von oxydhaltigem, braunem, borsaurem Manganoxydul (durch 
heiBe FiUlung erhalten) oder von Braunsteinpulver selbst. (Dlngl. lourn. 140, 400.) 

Nach H. Brand, Farbe und Lack 1912, 48, stellt man dBS Mangan borat, dBS in der Menge 
von 2-3 Tl. mit 10 TI. Leinol vermengt, geeignet ist, alB wirkaames Trockenmittel fUr 990 Tl. 
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Leinol zu dienen, zwecloniiJ3ig in der Weise her, da13 man krystallwasserhaltiges Mangansulfat 
in sebr wenig Wasser lOst (80% des Sa.lzgewichtes) und diese LOsung mit einer konzentrierten 
wisserigen BoraxlOsung vereinigt. Nach volliger Umsetzung (iiber die Priifungsmethode, ob 
dieser Punkt erreic'bt ist, siehe die Originalarbeit) filtriert man den Niederschlag, wii.scht ihn aus, 
trocknet und verwahrt das wei13e, staubfeine Pulver in dichtschlie13enden Flaschen. 

Nach D. R. P. 88616 empfiehlt es sich, als Trockenmittel bei Herstellung von Firnissen, 
Sikkativen und fetten Lacken eine LOsung von Manganborat in Glycerin zu verwenden. Man 
erhitzt ~OO kg rohes Leinol auf etwa 210°, lii.13t, wenn das 01 hellgelb geworden ist, auf 150° ab
kiihlen, fiigt unter starkem Riibren 1 kg borsaures Mangan, gelOst in 2 kg Glycerin, hinzu, ebenso 
zur Bindung des Wassers 3 kg entwii.ssertes Zinkvitriol und liiJ3t nach Beendigurig der recht 
heftigen Oxydationswirkung den fertigen Leinolfirnis erkalten. Zur Herstellung eines klare n 
Lackes von weiJ3weinartiger Farbe und unerreichter Trockenkraft (trotz der Verwendung von 
rohem LeinO! trocknet der Firnis, auf Glas gestrichen, in etwa 12 Minuten) kocht man 4 kg 
rohes LeinO!, 20'kg Singapore-Dammar, 5 kg helles Harz, 2 kg reinen Kalk und 75 kg Terpentin 
und verriibrt nach Entfemung des Kessels yom Feuer in die Masse eine LOsung von 1 kg bor
saurem Mangan in 2 kg Glycerin. 

Zur Herstellung eines bestii.ndigen, aJs Sikkativ sebr verwendbaren borsauren Manganoxyduls 
fallt man im Sinne der Gleichung 

MnClI + Na.B,07 = MnB,07 + 2 NaCl 

Manganchlorid mit der Verbindung 4 Na.O • 2 BIOI' die man durch Zusatz von soviel Natron 
zum Borax erhii.lt, als schon urspriinglich in ihm enthalten ist. Der erha.ltene Niederschlag wird 
schnell abgeschleudert, zweima.l mit wenig Wasser gewaschen und nach der Bestimmung der in 
LOsung gegangenen Borsaure und Manganverbindung unter Zusatz von wenig Wasser mit der 
berechneten Menge freier Borsii.ure vermengt. Die getrocknete Masse entspricht dann der Zu
sammensetzung MnOB,O., enthii.lt 3 oder 5 Mol. Wasser und wird in dieser Form in den Handel ge
bracht. (H. Endemann und J. W. Paisley, ZeltBchr. f. angew. Chem. 1903, 170.) 

Manganborat wird nicht mit Zinkwei13 verfii.lscht, sondem mit Gips, der viel billiger ist. 
Das borsaure Manganoxydul wurde erstmalig von Barruel und Jean (vg1. Dlngl. Journ. 128, 874) 
aIs Sikkativ verwendet. Schubert stellte dann fest, da13 1,5°/00 des Trockenkorpers geniigen, 
um die Trocknung des Leinolanstriches innerhalb 24 Stunden zu bewirken, vollige Eisenfreiheit 
des Prii.parates vorausgesetzt. (Dlngl. Journ. 182, 77.) 

Gefii.lltes Manganresinat 'ist, wenn es nur zu 5% der Farbe zugesetzt wird, ebenso wie 
Manganlinoleat und Ma.nganborat ein sebr guter Trockner, der in 8 Stundendasselbe bewirkt. 
wie die mit Bleiacetat versetzten Farben in 20 Stunden. Dabei diirfen jedoch, um die Farbschicht 
dauerhaft zu erhalten und sie auch nach mebrmonatlicher Verwendung an freier Luft rissefrei 
zu bewabren, gewohnliche Harze in erheblicher Menge nicht vorhanden sein. AuBer den Me
tallen, die in hoheren Oxydationsstufen auftreten, wirken iibrigens auch or~anische Per 0 x y de 
ala ausgezeichnete Trockenmittel, vermutlich aus katalytischen Griinden. ('1'. A. Davidson, Ref. 
in Angew. Chem. 1909, 809.) 

'Ober Herstellung rasch trocknender Ole mit einem Gemisch von aus einem Bleisalz durch 
Zinkfii.llung erhaltenen fein zerteilten Blei und salpetersaurem Mangan und folgendes Schiitteln 
des abgehobenen Oles mit Bleioxyd siehe Jahr.-Ber. 1886, 998. 

Nach Meister, Farbenztg. 17, 1604, erhii.lt man einen gut trocknenden Firnis aus Perillaol 
durch Zusatz von 3% geschmolzenem, harzsaurem Bleimangan zu dem etwa 150° heiJ3en 01. 

117. Andere TrockenstoHe und -verfahren. Trockenproze8verzogerung. 
Zum Verdicken trocknender Ole versetzt man z. B. Sonnenblumen- oder noch besser Baum

wolIsamenO! nach D. R. P. 72889 mit etwa 20---30% oder mehr einer Tonerdeseife, die die 
Fii.higkeit hat, Kohlensii.ure zu absorbieren, und behandelt das so eingedickte 01 evt1. auf dem 
Wasserbade mit dem zu behandelnden trocknenden 01. Die erkaltete Mischung, die etwa 5--7% 
des eingedickten Oles enthii.lt, soll sich bedeutend besser als Farbstofftriiger eignen, als das nicht 
behandelte 01. 

Zur Gewinnung von Sikkativen erhitzt man Naphthensii.uren von bestimmter Verseifungs
zahl mit der berechneten Aluminiumoxydmenge auf 240°, treibt die unverseiften Anteile mit 
iiberhitztem Wasserdamef von 350° ab und verwendet den harzart~en Riickstand in TerpentinO! 
oder Benzol gelOst aIs Sikkativ. Arbeitet man durch Verseifung zmttels Alkalilauge bis zu einer 
10proz. SeifenlOsung, kocht diese bis zur Klii.rung, fii.llt mit Chromsalz, kocht den Niederschlag 
mit Wasser aus und schmilzt schlie13lich das trockene Produkt bei 240---250° ein, so erhii.lt man 
wesentlich reinere Sikkative oder harzartige Korper. Nach dem Zusatzpatent erhitzt man, um 
derart Trockenmittel oder Ersatzprodukte fiir oxydiertes LeinO! zu erhalten. das Aluminium
oder Chromnaphthenat mit Magnesia, Kalkhydrat oder Zinkoxyd auf 200°. (D. R. P. 827 874 
bis 827870.) 

Nach D. R. P. 106 081 wird ein Sik.lmtiv erhalten durch Ausfii.llung einer Losung von 70 Tl. 
saurem, phosphorsaurem Kalk und 20 Tl. phosphorsaurer Magnesia mit Soda. Der feine Nieder
schlag von phosphorsaurer Kalkmagnesia bildet nach dem Trocknen bei mii.13iger Tempe-
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ratur ein helles, hygrosko:pisches Pulver, dessen hervorragende trocknende Eigenschaften durch 
Zusatz von etwa 10 % relDem, borsaurem Ma.nganoxydul noch verbessert werden. 

Na.ch I. F. Sacher, Farbenztg. 1912, 1826, ist vorsichtig entwiisserter Gips ein dem Zinkweia 
als Oltrockner bedeutend iiberlegener Korper. Dabei ist jedoch der Gips den eigentlichen Trok
kenmitteln nicht zuzuzihlen, da er die Trockenwirk~ erst in so groJ3en Mengen zeigt, da.J3 
Deckkraft und Ha.ltba.rkeit der 'Oberziige leiden. Immerhin iibt er in Form des vorsichtig ent
wiisserten Ca.Iciumsulfates bedeutende Trockenwirkung aus und wird in diesem Sinne auch den 
Leinol·Bleiweiakitten zwecks ihrer rascheren Erhii.rtung zugesetzt. NormaJer und gegliihtero Gips 
heeinflUBBen den Trockenprozea mum, Handelsgips steht in dieser Hinsicht zwischen dem Anhydrit 
und dem Dihydrat. . 

Na.ch Meister, Farbenztg. 1912,2878, bewirkt jedoch Gips, der in technischen Ma.nganboraten 
und Sikkativpulvern stets in groJ3erer Menge enthalten ist, bei Anwesenheit von Wasser ein bloa 
mechanisches Erhii.rten des Anstriches, das mit einer Trockenwirkung verwechselt werden kann. 

Na.ch Untersuchungen von F. IDzer und E. Deisenhammer, Chem.-Ztg. Rep. 1911, 632, ist 
von allen seltenen Erden ° nur das Cer a.ls Trockenmittel fiir trocknende Ole geeignet. Seine 
Trockenwirkung erreicht annii.hernd die des Bleies. 

Zur Herstellung von schnelltrocknendem Firnis versetzt man 270-280° heiaes LeinO! 0,5-
grammweise unter besti1ndigem Umriihren mit Ammoniumhitrat, wobei Sorge getragen wer
den muJ3, daa die Temperatur nicht iiber 300° steigt. Allmii.hlich fii.rbt sich das 01 dunkler und 
nimmt einen eigentiimlichen Geruch an. (A. P. Lldow, SeHens.-Ztg. 1906, 886.) 

Will man den Olfarben, die zum Druck oder Anstrich bestimmt sind, schnell (in 15-30 Mi· 
nuten) trocknend machen, so ° mischt man ihnen das gleiche Gewicht der Farbe einer LOsung 
von 12 Tl. Schellack und 4 Tl. Borax in 100 Tl. Wasser bei. Je na.chdem die Farben hell oder dunkel 
sind, wendet man gebleichten oder ungebleichten Schella.ck an. 11m das Trocknen bairn Drucken 
nicht gar zu sehr zu beschleunigen, setzt man noch etwas LeinoHirnis zu. Bei Anstrichfarben 
geniigt ein Zusatz von TerpentinO!. Da die Mischung von Olfarben und SchellacklOsung leicht 
hart und unbrauchba.r wird, darf man nicht mehr F8l'be hersteUen, als gerade gebraucht wird, 
und muJ3 alles recht gut und gleichmii..Big mischen. (Dlngl.loum. 207, 343.) Das Trockenpriparat 
selbst hilt sich a.ls homogene Fliissigkeit in verschlossenen Flaschen lange Zeit. (DingL loom. 
178, 460.) 

Einen besonders viscosen Firnis erhiilt man na.ch F. P.462 409 durch LOsen eines ver· 
kochten Gemenges von PflanzenO!, Schella.ck und einem Meta.lloxyd in einem LacklOsungsmittel. 

Die Herstellung des sog. chinesischen Trockenoles (durch Erhitzen von LeinO! mit 
20% holzessigsaurem Blei, 20% Mennige und 1 % borsaurem Mangan unter Durchleiten eines 
10% Wasserdampf enthaltenden 122° warmen Luftstromes) ist in D. R. P. 2176 be.."Ichrieben. 
Das 01 wird na.ch dieser etwa 6 Stunden wii.hrendenBehandlung mit 4% Chloroform versetzt 
worauf man L uft einleitet und die oxydierte, dicke, zii.he Masse na.ch 8--10 Stunden mit derselben 
Menge amerikanischen TerpentinO!es vermischt, das man vorher kurze Zeit auf 300° erwii.rmt und 
Mch dem Abkiihlen mit 10% absolu~m Alkohol vermischt hat. Ein sehr geringer Zusatz dieses 
Trockenoles geniigt, um LeinO! oder OHarben, allerdings erst na.ch 18--24 Stunden, zu trocknen. 

Na.ch D. R. P. 72708 wird ein nicht na.chklebender Leinolfirnis in der Weise hergestellt, 
daa man ein Gemenge von Firnis und Sikkativ durch 24stiindige Behandlung mit etwa ein Zehntel 
seines Volumens Ather in verschlieaba.ren Gefiaen behandelt, wodurch die klebrigen Substanzen 
ausgefillt werden, so daa man die obenstehende FirnislOsung yom Niederschlag ahgieaen kann. 
Nach Verdunstung des Athers hinterbleiht dann das direkt verwendba.re Produkt. 

Zur Herstellung von Firnis lOst man Linoxyn hei gewohnlicher Temperatur in F use 101 
(Amylalkohol) oder Amyla.cetat, erhiilt so aus der stark gequollenen, schliealich sich verfliissi· 
genden Masse eine klare durchsichtige sehr lange Zeit halthare LOsung und vermeidet den sonst 
iihlichen Erhitz:t:prozea mit anderen LOsungsmitteln, der die DunkeHii.rbung des Firnisses 
ua.ch sich zieht. • R. P. 283 336.) 

Zur schnellen eitung von Linoleumfirnis (in 2-3 Tagen), der gleichm8J3iger ist a.ls jener 
den man na.ch dem Scrim- oder Waltonverfahren gewinnt, vermischt man die nach irgend
einem Verfahren schnell oxydierten und in eine feste Masse verwandelten Ole, besonders Leinol, 
mit rohem 01. (D. R. P. 229424.) 

Na.ch D. R. P. 239289 wird die Oxydation und daher Verinderung der Ole, Fette und fliich
tigen Lacke verhindert, ihre Trockenharkeit verlangsamt und die Streichfii.higkeit erhoht, wenn 
man ihnen neutrale oder ba.sische, hei gewohnlicher Temperatur fliissige aromatische Stickst,off
verhindungen zusetzt (Pyridin, Anilin, Dimethylanilin usw.). So wirkt z. B. ein Zusatz von 
3% Chinolin zu einer oligen oder harzigen Anstrichfarbe in der Weise verbessernd, daa der 
trberzug homogen und spiegel blank eintrocknet und jahrelang im gleichen Zustande erhalten hleibt. 
Nach dem Zusatzpatent ersetzt man die Basen ganz oder teilweise durch Alkaloide fiir sich 
oder in pa.Bsenden LOsungen oder in Gemengen und vermag auch mit ihnen die Streichfii.higkeit 
und Trockengeschwindigkeit der Lacke in dem gewUnschten Sinne zu beeinflussen. (D. R. P. 
249 966.) 
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Firnisersatzprodnkte. 

118. PDanzeniile. 

tlber Leinolersatmnittel berichtet in einer zusammenfassenden Arbeit A. T. Unruh in Kunst
stoDe 1911, 1; ferner Andes in Chem. Rev. (Umsehau) 1911, 4-

Nach einem Referat in Sellens.-Ztg. 1911, 424 kommen aJs Ersatzprodukte fiir Leinol vor 
allem in Betracht: Mais- und chinesisches HolzOl, Fisch- und SojaOl, denen sich nach Antis noch 
eine gro8ere Za.hl anderer pfianzlicher Ole anschliel3en, die sich, wie z. B. daB SonnenblumenOi 
und daB Lobositzijl, durch besonders kurze Trockenzeiten auszeichnen. Doch kommt L. E. Andes 
in einer Arbeit iiber Leinol und LeinOlersatzmittel, Chem. Bel'. 1911, 4 zu dem SchluJ3, da..B kein 
Leinolersatzmittel imstande ist, das Leinol in der Lackfabrikation zu ersetzen; immerhin 
sind diesa Produkte zum Teil wertvolle Ausgangsma.terialien zur Berstellung von Anstrichmassen. 
Vgl. Bros, Farbe und Laek 1912, 894-

tlber das dem Leinol an Trockenkraft erheblich iiberlegene, goldgelbe, im Geruch und Ge
schmack dem LeinOl iihnliche Phrkenetiaol, das man aus der in Kamerun wachsenden Liane 
Plukenetia conophora durch Extra.ktion mit Teerchlorkohlenstoff oder Ather in der Menge von 
mehr aJs 50% (bezogen auf daB Lia.nengewicht) gewinnen kann, siehe P. Miihle und A. H. Hiinmel
mann, Farbenstg. 18, 2176. 

.. Nach einer Mitteilung von Ebner ist daB Fichtensamenol in der Anstrichtechnik gleich 
dtlm Leinol zu verwenden und iibertrifft es sogar in der geringeren Viscositat, dem geringeren 
Absetzen von Schleimstoffen und durch die Maglichkeit daB gliinzende oder matte Auftrocknen 
durch einfache Mittel zu beschleunigen. (Farbenztg. 1918, 800.) 

Zu den ne~ in Aufna.hme gekommenen Lackmateria.lien zihlt auch das Tallol (Bd. 
n [118]), daB aJs kolopboniUIIl&"tiges Abfallprodukt der Cellulosefabrikation erbalten wird und 
gewiBBe Ahnlichkeit mit trocknenden Olen zeigt. (H. WolU, fanenstg. 24, 808.) 

Zur tlberfiihrung von Ricin usol und anderen nichtstrocknenden Ole in trocknende soll 
nach Zingler, Ber. do do chem. Ges. 1877, 221, ein Zusa.tz von 6-10% Tetrachlorkohlenstoff 
oder von 2,6-5% Antbracen gen~en. 

Unter den von ~. Petrow beziiglich ihrer Verwendungsfihigkeit zur Firnisbildung .genau 
untersuchten Olen des Mohns, Ha.nfes und der Sonnenblumensamen ist nur daB Banfol praktisch 
verwendba.r, die beiden anderen kommen aJs Firnisersatz nicht in Betracht. (Sellens.-Ztg. 1908, 
921, 972, 002 u. 1078.) 

Es sei erwi.hnt, daB Maisol zur Herstellung von BleiweiBolfarben absolut ~eeignet ist. 
Da.gegen eignet sich dieses 01 sehr gut zum Anriihren von Olfarben, die, wenn liIle 30-40% 
Maisol enth8J.ten, lange Zeit weich bleiben und daher namentlich fiir Exportlieferungen 
in Betracht kommen. tlber die Vorziige anderer LeinOlersatzmittel, besonders des Fischoles 
und des HanfOles, siehe E. Stock, Farbe und Laek 1912, 219. 

tlber Oxydation und Polymerisa.tion des Sojabohnenoles, daB sich erst nach zehntiigigem 
Erhitzen auf 300° zu rotbraunen Fiiden ziehen li.lU, siehe N. ~. A. Taverne, Zeltschr. f. angew. 
Chem. 28, I, 249. 

Nach M. Toeh (Farbenzeltung 17, 2174) fiihrt man Sojabohnenol da<lurch in ein dem 
Leinol gleichwertiges Produkt iiber, daB man es mit Sa.uerstoff oder W8.8Berstoff behandelt. 

Trotzdem daB SojabohnenOl wesentlich mehr Sauerstoff aufnimmt, aJs Leinol, trocknet es 
dennoch nicbt und aooh wenn man es mehrere Stunden auf iiber 300° erhitzt, wird es nicht dick, 
sondern entwickelt stark riechende Zersetz~iimpfe. Es ist 4a.her ffir sicb allein nicht zur 
Berstellung von OIfa.rben verwendba.r wohl aOer im Gemisch mit der gleichen Menge Leinol. 
(B. de Vlvles.) 

Unter den verschiedenen Soj880rten geben die schwarzen Arten (pingen) die olreichsten 
Sa.men und ein 01 von wesentlich stii.rkerer Trockenkraft aJs die weiBen Sojabohnensorten. Der 
Anbau der schwarzen Soja ist da.rum in erster Linie zu empfeblen, wenn auch daB l000.Kornge
wicht bedeutend niadriger ist aJs jenes der hellen Sojaa.rten. (C1. Grimme, Chem.-Ztg. 44, 149.) 

DaB aus getrockneten Traubenkerllen in der Menge von 14-15% gewinnba.re, blasse, 
gol'!gelbe, nuJ3a.rtig schmeckende Traubenkernol enthilt in 94,4% unlOs:li,chen Fettsiuren 
8,4% feste und 84,7% fiiiBBige Stoffe. Die festen bestehen aus 7,5% Palmitinsiure und 0,9% 
Stea.rinsiure, die fiiiBBigen aus 51,7% Linoleinsiure und 33% OIsiure. DaB Traubenkernol eignet 
sich, wenn as auch den Sauerstoff la.ngsa.mer und in geringerer Menge aufnimmt, a.Is LeinOl, als 
deBBen Ersatz in der Firnisfabrika.tion. In Californien konnten jiihrlich etwa 350-460 t Trauben· 
kernOl gewonnen werden und auch in Deutschland erzeugte man wiihrend des Krieges nicht un
erhebliche Mangen des Oles. (F. Rabak, Sellens.-Ztg. 4f, 898.) - Vgl. [807). 

119. Gem.ischte LeiniiHirnisse. Fettiilbehandlung. 

tlber gemischte Firnisse, die man erhilt, wenn man die rohen Ole, z. B. Sojabohnen·, 
Sonnenblumen- und LeinOl, vermischt und dann verkocht, siehe Farbe und Lack 1912, 288 u. 264. 
Bei Verwendung dieser Fa.rbenbindemittel ergeben sich wegen der verschiedenen Trockenfihig-
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keit der- verwendeten Ole hiufig "Obelstinde, die nur durch Wahl paBsender Mengenverhiltnisse 
zwischen den Olen untereinander und den Trockenmitteln behoben werden konnen, wn so mehr, 
als such Losungserschein ungen, z. B. die LOslichkeit des gebildeten Linoxyns, in den Fir
mssen verschieden groil ist. Hiufig is t es jedoch angebra.cht, Firnisse zu mischen, besonders 
wenn man einem nicht trocknenden 01 (Fischol) trocknende Eigenschaften verleihen will. Es 
empfiehlt sich jedoch in diasem Fa.lle, na.ch Farbe und Lack 1912, 2M das FischO! zuerst fiir sich 
allein mit dem notigen metallischen Trockenmittel zu versieden und dann das warme LeinO! 
so langsam zuflieilen zu lassen, dsil keine Temperaturerniedrigung eintritt. Na.ch einigem Kochen 
fiigt man noch etwa. 5-10% Harzester zu und erhilt so einen sehr gut trocknendenFirnis, der. 
besonders bei nicht zu geringem LeinOlzusatz. auch fiir Innensnstriche brauchbar ist. 

Die durch einen hoheren Zusatz von VerschnittOl bedingte Verinderung des Trockenver
mogens von Leinolfirnis liilt sich durch eine Zugabe von Tonerdesilica.t mehr oder weniger aus
gleichen. (Farbenztg. 16, 1406.) 

Gut trocknender Leinolfirnis wird durch Zusatz von bis zu 25% r 0 hem LeinO! in seinen 
Trockeneigenschsften nicht wasentlich verindert. Andes benutzte diese Tatsache, wn aus nicht 
oder nur schwach trocknenden. teils teueren. teils billigeren Olen Anstrich- oder Kittole herzu· 
stellen, deren Eigenschaftsunterschiede gegeniiber dem Leinolfirnis durch beigemischte Korper
farben (auch von Tonerdesilica.t) zwn gro13ten Teil ausgeglichen werden kann. (Farbenztg. 
1917, 888.) 

Ein Prapa.rat, das sich als Ersatzmittel fiir gekochtes LeinOl eignet, wird na.ch E. P. 1980/1911 
hergestellt aus chinesischem Holzol. gekochtem Sojaol. einem nichttrocknenden 01 (Fisch
oder Rapsol) mit oder ohne Zusatz von Tragsnt oder Leim in wisseriger Losung; zur Hartung 
setzt man Bleiwolframat oder einen anderen Trockner zu. 

Na.ch Mitteilung von M. Toch, Ref. in Seifens.·Ztg. 1918, 268, soIl sich ein Gemenge von 
5~% Leinol und 50% Sojsol oder eine Mischung von 25% HolzO! und 75% Sojaol gansu 80 
Wle Leinol verhalten. und ferner soll kaltgepreiltes Sojaol. auf 2800 erhitzt und wii.hrend 5-7 Stun
den mit trockener Luft geblasen. sich ebenso eindicken lassen wie LeinO! und in 31/. Tagen voll
st~ndig eintrocknen. (S. dagegen oben.) Das Sojool hat aui3erdem dem LeinO! gegeniiber den Vor
tell, da13 as starker gebleicht wird a.ls das letztere, wenn man as wii.hrend einiger Minuten auf 
2800 erhitzt. Vgl. E. Stock, Farbe und Lack 1912, 242 • 

. Sojabohnenol eignet sich a.ls Zusatz zu dem hiufig ffir gewisse Zwecke zu rasch trocknenden 
LeInO! und bewirkt. wie iibrigens auch andere vegetabilische Ole. dail die lii.stige Hautbildung 
u!1d das vorzeitige Ziheweroen und Eindicken der La.ckschicht verhindert wird. Diese Zusitze 
~enen daher manchmal zur Verbesserung von Handelsprodukten und konnen nicht a.ls Ver
falschung aufgefailt werden, solange sich die Menge der Zusitze in zulissigen Grenzen bewegt. 
(G. Zerr, Farbenztg. 19, 2842.) 

Ebenso kann man Leinolfirnis durch Zusatz von hoohstens 20-25% BohnenO!- oder Japan
tr~nfirnis strecken oder auch Erdol-Resinst-VaselinOlgemenge. diese aber nur bis zu 10%. dem 
Lelnolfirnis zusetzen. Alka.lische Harzlosungensind als Ersatzmittel vollig unbrauchbar. (F. Daum, 
Selfens.-Ztg. 89, 9.) , 

. <?der man kocht nach Seifens.·Ztg. 1911, 8'74 HeringsOi. Tran, Sojabohnenol oder Maisol 
nut elDer LOsung von 5% leinolsaurem Mangan in der gleichen Gewichtsmenge Benzol. Wii.hrend 
des Kochens wird vorteilhaft Luft eingeleitet. 

Auch das TraubenkernO!. das besonders in Mischung mit Holzol ffir Fui3bodenfarben sehr 
~eeignet ist, liilt sich leicht polymerisieren und liefert beim Erhitzen schneller als Leinol ein 
hnoxynartiges Produkt. (E. Klinger, Farbenztg. 26, 6.) .. 
.. Zur tlberfiihrung von PalmolinFirnis mischtmandas 01 na.ch D. R. P. 86 868ffilt ParaffIn
o.~, in dem 5% Ozokerit gelost sind, und treibt in das erhitzte Gemenge einen Luftstrom, der 
fur je 100 kg 01 0,5 kg Wasserstoffsuperoxyd und 1,2 kg ChlorzinklOsung in feinverteiltem Zu
stande mitfiihrt. 

Nach D. R. P. 29961 behandelt man fette Ole zur Herstellung von Firnis mit verschiedenen 
Oasen oder Gasgemischen. z. B. Chlor mit Wasserdampf, schwefliger Saure mit Luft oder Sauer

. st?ff oder Untersalpetersaure, Stickoxydul mit Luft oder Sauerstoff usw., die man vorher der Ein
WIrkung elektrischer Entladungen ausgesetzt hat. Der bei dieser Behandlung freiwerdende Sauer
stoff soil dann oxydierend auf die Fettsaureverbindungen wirken. Vgl. Dingl. lourn. 266, 474. 

Zur Umwandlung fetter Ole, Trane oder Harze in feste Korper von niedriger Jodzahl als das 
A.usgangsmaterial sie hatte, erwirmt man das verfliissigte Material, gegebenenfa.lIs unter Zusatz 
VOn organischen oder anorganischen Fiillstoffen, mit Al umini umchlorid. Die erhaltenen 
P,rodukte gieichen jenen, die man mittels Sauerstoffes oder mit Hilfe von Sikkativen erhilt. und 
dUilUen zur Herstellung von Lacken und Firnissen. (D. R. P. 160882.) - Vgl. (876). 

120. HolzoHirnisse allgemeine 

Deutschl. HolzOl 1/.1914 E.: 21369; A.: (mit and.): 6868 dz. 

Das vom Olfirnisbawn (jap. Aburagiri) stammende Holz- oder Tun kal zeichnet sich durch 
besonders schnelle Trookenfihigkeit aus und wiirde a.ls hester Leinolersatz dienen konne,n,. wenn 
lllanche Arten (HankowOl zwn Untersohied von KantonO!) beim Erhitzen nicht gelatlnleren 
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und zu einer, in aIlen La.cklOsungsmitteln unlOslichen gummiartigen Masse erstarren wiirden. 
Ein weiterer, aIlen HolzOlen gemeineamer Nachteil, ist ihr durchdringender, nicht entfernbarer 
Geruch. 

Dos Holzol nimmt beim Troclmen rund 14%, also nur etwa 3% weniger Sauerstoff auf, wie das 
LeinOl, und iUmlich verhalten sich auch die HolzdickOle und Firnisse. Bei der Warmtrocknung 
ist die GewichtBzunahme des HolzOles geri~er, jedenfalls aber nicht hOher a.ls bei ebeneo behan
deltem Leinol. HolzOl zeigt das eigentiimliche VerhaJten, daB es zum Unterschied yom LeinO! 
auch nach dem Trockenwerden noch bedeutend an Gewicht zunimmt, womit im Zusammenhang 
steht, daB die bei aufgestrichenem HolzOl schneller a.ls bei Leinoliiberziigen entstehende feste 
Haut erst nach 125-145 Stunden das Gewichtsmaximum erreicht hat, wii.hrend die normale 
Trockenzeit des rohen Leinoles 80--120 Stunden betriigt. (Meister, Chern. Rev. 1910, 100 und 
1911, 2.) 

Das Festwerden des Holzoles, das 2.:....3% gesiittigte Fettsii.uren und nur etwa 10% 
Olsii.ure enthii.lt, beruht Zum Teil auf der unter dem Einflusse des Lichtes schon bei gewohnlicber 
Temperatur eintretenden molekularen Umlagerung, die zu einem krystallinischen, in FettlOsungs
mitteln noch vollkommen 100lichen Korper yom Schmelzpunkt 32° fiihrt, oder Zum Teil auf einern 
PolymerisationeprozeB, der dem Dickkochen des Leinoles entsprechend, Temperaturen fiber 1500 

erfordert und einen amorphen, unschmelzbaren und in FettlOsungsmitteln unloslichen Korper 
ergibt. Beide Vorgii.nge volIziehen sich auch unter LuftabschluLl. Das Holzol trocknet zwar ebenso 
wie aIle anderen Ole von auLlen nach innen aber rascher an und langsamer durch aJs Leinol. In 
Farbenztg. 17, 2680, 2688, 2680 u. 2689 berichtet W. Fahrlon fiber die Unterscheidung der in 
Petrolii.ther 10000chen polymerisierten und unloslichen oxydierten Ole und weist auf Methoden 
hin, die es gestatten, die Trockenkraft eines Oles durch seine Verteilung in Baumwollgarn zu 
bestimmen. Vgl. W.Obst in Techn. MIU. r. MaL 28, 188 u. 149. 

Nach H. WoW ist jedoch der GelatinierungsprozeB des HolzOles kein einheitlicher, sondern 
ein kompliziert chemischer Vorgang, der zu verschiedenartigen, durch ihre Loslichkeit in Holzol 
oder LeinO! ausgezeichneten Rea.ktioneprodukten fiihrt. Die LOsung in Holz- bzw. LeinOl ist 

l-edenfalls das kennzeichnende MerkmaJ der Umwandlung, da das beka.nnte gelatinose Umwand
ungsprodukt in Holzol wenig, in Leinol jedoch in groBerer Menge 100lich ist, woraus sich die Tat

sache erkliirt, daB man mit Holzol am besten bei Gegenwart eines Leinoliiberschusses arbeitet. 
(Farbenztg. 18, 1171.) 

FUr da.s Gelatinieren des Holzoles ist die Gegenwart von Luft nicht erforderlioh, wenn 
sie da.s Festwerden des Oles auch begiinstigt. Dieses Erstarren des sonet so wichtigen Produktes 
beruht auf einer Polymerisation des Elii.omargarineii.ureglycerine, und es sind demnach auch aile 
Verfahren, die diese Polymerisation nicht zu verhindern vermogen, wertlos. In einfacher Weise 
ka.nn man das Festwerden des HolzOles verhindern, wenn man das Rohprodukt kurze Zeit auf 
350° erhitzt und so ein regelrecht polymerisiertes 01 darstellt, das auch bei lii.ngerem Erhitzen 
auf die Temperatur, bei der es sonet fest wiirde, also z_ B. bei 30stiindigem Erhitzen auf 150 0 

oder 10 Minuten langem Erhitzen auf 280°, nicht erstarrt. (E. E. Ware und C. L. Schumann, Ref. 
in Zeltschr. r. angew. Chern. 28, 686.) 

Der EinfluLl, den Temperatur und Dauer der Erhitzung auf die Polymerisation des Holzoles 
ausfiben, ist aus einer Tabelle ersichtlich, die W. Schlick in Farbenztg. 26, 2026 veroffentlicht bat. 
Der Vorgang der HolzOlpolymerisation verlii.uft vollkommen a.naJog, jedoch intensiver wie beirn 
Leinol, und zwar am besten bei einer Temperatur von 190°. Es wird empfohlen, die Verkochung 
des HolzOles ohne Zusatz in grollen Kesseln vorzunehmen und das heiBe 01 zur Beseitigung der 
Koa.gu1a.tionegefahr beim Lagern und zur Beendigung des Polymerisationevorganges mit ka.ltern 
Lein-Dickol abzuk6hlen. 

Kolophonium und ii.hnliche Harze, auch Schwefel oder Chlorschwefel, verhindern, Lein?1 
oder fette Ole verzOgern die Gerinnung des HolzOles, und zwar nach R. Biirstenblnder auf rem 
mecha.nische und nicht chemische Weise, da der Chemismus des HolzOltrockenprozesses derselbe 
ist wie beim Leinol. (Farbenztg. 1917, 248.) 

Nach Krumbhaar bleibt jedoch die Lacktechnik nach wie vor auf die alten Methoden der 
Erhitzung des Holzoles mit groBeren Mengen Harz und LeinOl angewiesen, da keines der bisher 
bekannt gewordenen Verfahren dem HolzOl die unliebsame Eigenechaft des Gelatinierene Zu 
nehmen vermag. Auch ffir sich aJlein fiber 200° erhitzt, erstarrt es zu jener gummiartigen Masse 
und nur die BeimengllDg groBerer Mengen von Harz- oder LeinOl erhii.lt es in der fiir die Lack
technik erwiinschten Form. (Farbenztg. 20, 877.) 

Seit es gelungen ist; das Gelatinieren des HolzOles beirn Erhitzen unter Luftzutritt unter ge
wissen Bedingungen zu verhindern, diirfte es berufen sain, in Zukunft eine groBere Rolle als Leinol
ersa.tzmittel zu spielen. Wenn man matte Lacksohichten erzielen will, empfiehlt es sich jedoc.h 
nicht, das HolzOl z. B. nach D. R. P. 211400 unter stii.ndigem Riihren kurze Zeit fiber die 
Polymerisationetemperatur zu erhitzen, da das bei diesen Hitze~a.den entstehende anhydridartige 
oder polymere Produkt faltig auftrocknet und eisblumenartlge Oberflii.chen liefert. (Lack- u. 
Farb.-Ind. 1906, 86.) 

121. Einzelverfahren zur Herstellung von Holzolprodukten. 
Angaben aus der Praxis fiber das Kochen und Trocknen des HolzOles bringt W. SchUck in 

Farbenztg. 1920, 2020. 
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tiber die Erfa.hrungen bei der Verarbeitung von Holzol zu Lacken siehe Farbenztg. 1913, U17. 
Na.ch D. R. P. 114400 kann HolzOl durch Erhitzen mit gleichen Teilen Mohn- oder Nullol 

auf iiber 3000 in eine, in den iiblichen LacklOsungsmitteln 100liche Substanz iibergefiihrt werden, 
die gewohnlichen Ollacken zugesetzt wird, um besonders glii.nzende Lackoberflachen zu erhalten. 

Vgl. die Herstellung eines Ersatzes fiir gekochtes LeinO} aus Holzal, SojabohnenOl, einem 
nichttrocknenden 01, z. B. RiibOl, mit oder ohne Zusatz von Tragant oder Leim in wiisseriger 
LiSsung nach E. P. 1980/1911. 

Um fette Ole beirn Erhitzen auf hohe Temperaturen zu verhindem, gelatinOse Masse zu bilden 
oder Stoffe abzuscheiden, setzt man ihnen na.ch D. R. P. 161941 kleine Mengen (1/8-1/.%) von 
Alkalien, kohlensauren Alkalien oder Kalk zu. 

Na.ch Farbe und Lack 1913, 99 erhitzt man HolzOl zur Gewinnung eines hellen, fiir Laeke 
besonders geeigneten Produktes wihrend etwa 1 Stunde mit 5% Aluminium.Magnesiuin.Hydro
silieat (Fullererde) auf 120°. 

Na.ch D. R. P. 219716 lillt sieh dss Gelatinieren von HolzOl bei hoherer Temperatur ver
hindern, wenn man ihm in einem emaillierten Kessel bei 80-90° fiir je 1000 kg 1-2 kg Zink. 
s tau b zusetzt, gut verriihrt, die Temperatur etwas steigert und na.ch dem Erkalten filtriert. Dieses 
Produkt wird auch bei 240° noch nicht fest, troeknet an der Luft sehr langsam und erlangt dureh 
Zusatz auch sebr geringer Mengen von Troekenmitteln eine grollere Trockenkraft als Leinol unter 
denselben Bedingungen. 

Um dss Gerinnen des HolzOles beim Erhitzen zu verhiiten und dadureh seine Verwendbarkeit 
in der Lack·, Firnis· und Linoleumindustrie zu steigem, erhitzt man 100 kg Holzol na.ch D. R. P. 
261 403 mit 20-50 g S e h we f e I oder Selen, Sulfiden, Seleniden, die man vorher mit etwss 01 
angerieben hat, auf 250-300° und erhiiJt na.ch Aufhoren der Sehaumbildung (in etwa 1/. Stunde) 
ein goldgelbes, honigartiges, anscheinend polymerisiertes Produkt. 

Zur Verhinderung der HolzOlgerinnung beim Erhitzen setzt man dem Holzol Halogene oder 
halogenabgebende Substanzen zu. Man erhitzt z. B. 100 kg HolzOl mit einer LOsung von 0,5 kg 
Brom und 2 kg Tetra.chlorkohlenstoff auf 240° und kann dss Gemiseh dann stundenlang erhitzen 
ohne befiirchten zu miissen, dall dss HolzOl gelatiniert. (D. R. P. ~74 971.) 

Ein fiir die Lack· und Farbenindustrie verwendbarer LeinOlersatz wird durch Erhitzen von 
ehinesischem HolzOl mit aromatischen Aminen in Gegenwart von Kondensationsmitteln her. 
gestellt. (D. R. P. 246 443.) 

Zur Erzeugung rssch trocknender Vberzugs. und Imprii.gnierungsmassen erhitzt man Ole 
und Fette evtl. in Gegenwart von Trocken· und Verdiinnungsmitteln (Benzol, Toluol, Xylol 
oderTerpentinol) mit Phenol, evtl. unter Druck, den man na.ch Abstellung der Heizung aufhebt 
und die Diimpfe entweichen liIlt, um die vom Phenol bewirkte Rotfirbung der Masse herabzu. 
mindern. Zur Herabsetzung der Entflammbarkeit des Produktes wird dem Produkt noch gebun. 
de~er Stickstoff zugefiihrt. Man erhitzt also z. B. zur Bereitung von Isolierungsmassen 90 Tl. 
ehinesisches Holzol und 30 Tl. Rohphenol (bzw. fiir Imprignierungen 190 Tl. Rohphenol) 
IlI.ld 5 Tl. Ricinusol unter Druck auf etwa 300° bis die Masse Honigkonsistenz besitzt, und hebt dann 
Wle erwiihnt den Druck auf. Man erhiiJt so stark trocknende Produkte, die in diinner Schicht 
elastische, glanzende, unschmelzbare, wasser- und gasdichte, gegen Sii.uren und Alkalien indiffe· 
rente, gegen organische LOsungsmittel, auch Pyridin, widerstandsfihige 'O'berziige bzw. feste 
Korper liefern, die den elektrischen Strom nicht lei ten und in dichter Form leicht verarbeitbar sind. 
Mehr oder weniger rot gefii.rbt eignen sie sich auch zum Imprii.gnieren von Geweben, Papier und 
Pappe, denen sie einen eigentiimlich weichen, sa.mtartigen Griff verleihen. (D. R. P. 247373.) 

. Zur Erzeugung schnell trocknender t1berzugs. und Impriignierungsmassen erhitzt man 
helspielsweise ein Gemenge von 90 Tl. chinesichem HolzOl oder einem anderen trocknenden 01, 
5 Tl. Ricinusol und 0,6-1,0 Tl. rotem, amorphem Phosphorunter Zusatz von Phenol und weiter 
z~ Herabsetzung der Entflammbarkeit des Produktes unter Zusatz von HiiIsenfriichten zwecks 
Emfiihrung von gebundenem Stickstoff und schlielllich unter Zusatz von Verdiinnungsmitteln 
auf 220° unter Druck und erhilt so Massen, die in organischen LOsungsmitteln, auch in Pyridin, 
unloslich sind, wss Geschmeidigkeit betrifft dem Kautschuk gleichen, gegen Wasser und Gase 
undurchliissig und gegen Sauren und Alkalien widerstandsfihig sind. (D. R. P. 262139.) 

Nach D. R. P. 267 601 erhitzt man zur Herstellung hartelsstisch und glii.nzend auftrocknender 
Laeke aus Holzol, ohne Zusatz anderer Fette und Harze, dieses 01 mit beliebigen Troekenmitteln 
~d pflanzlichen, atherisehen Olen oder Terpenen vom Siedepunkt etwa 170°. Ala solehe Zusatz· 
1D!ttel eignen sieh besonders sog. r.anziges Terpentinol, Kienol oder Terpene, wie z. B. Ter· 
~lnOI oder aueh frisches Terpentinol, ass man jedoeh vorher dureh Behandeln mit Luft oder 
aUerstoff wii.hrend einiger Stunden oder durch Belichtung wihrend 6 Monaten fiir diesen Zweek 

verwendbar machen mull. Na.ch der Zusatzpatent.Anmeldung spielt der Siedepunkt keine Rolle 
~~d man kann dsher auch TerpentinOl oder Kienol verwenden, deren Siedepunkt noeh keine Er· 

ohung auf 170° erfa.hren hat, doch ist wesentlieh, daC die Ole durch Stehen an Luft und Licht 
oder in sonst geeigneter Weise vorher verii.ndert werden. (D. R. P. Anm. C. 22431, Kl. 22 h.) 

Na.ch D. R. P. 246684 erhiiJt man einen guten Ersatz fiil' Leinolfirnis aus dem sonst schwer 
v~rarbeitbaren chinesisehen HolzOl dadurch, dall man diesem nieht, wie iihlieh, Harze, sondern 
dIe Polymerisationsprodukte des Cumarons und Indens in der gleiehen Menge bei einer Tern· 
pe~atur von 200-240° beimengt. Die naeh dem Erkalten feste homogene Masse lost sich in der 
Warme in geeigneten LOsungsmitteln zu einer klaren Fliissigkeit und hinterbleiht naeh Entfernung 
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dar LOsungsmittel a.Is harter, schnell trocknender, elastischer 'Oberzug, dar gegen Sii.uren, Alkalien 
und Wasser sehr widerstlmdsfiihig ist. 

Nach D. B. P. 203 846 erhii.1t man ein baim Erhitzen nicht gelatiniarendes, in 4 Stunden 
trocknendes Produkt, das sich zur Firnisherste1lung sehr gut verwenden liWt, durch Erhitzen 
von 100 g Holzal mit 15 g Naphthensii.uren auf 315°, bis die Masse die gewiinschte Dicke 
erreicht hat. 'Ober die Verwendung der Naphthensiuren, die bei der Behandlung von Erdal
destillaten mit SchwefeIsiure entstehen, in der Industrie dar Anstrichfarben siehe Chern. Rev. 
1908, 291. Nach F. P. FrItz, Chern. Rev. 1918, 182, wird jedoch das Gerinnen des Holzoles durch 
Zusatz von Naphthensiuren oder anderen Stoffen (Leinol, SojabohnenOl usw.) nicht aufgehoben, 
sondern nur verzogert. 

122. Harzol-(Bemlin-)firnisse. 
Nach Papierztg. 1882, 60 wird ein wasserdichter, gegen Seife und Soda unempfindlicher Firnis. 

dar an der Luft schnell trocknet, vorteilhaft aus dem hellgelben, in 01, Terpentin und Alkohol 
lCislichen Harz von Pistacia tere bin th us hargestellt. Der leicht yom hellen Grau bis zu 
dunklem Braun schattierba.re Firnis solI besonders fiir die Glas- und Porzellanmalerei a.Is Binde
mittel geeignet sein. 

Eine Vorschrift zur Herstellung von Harzolfirnis findet sich in D. R. P. 64010. Man 
schmilzt zunichst gewohnliches Harz und erhitzt es mit 50% harzsaurem Mangan oder leinOl
saurem Mangan bis zum vollstii.ndigen Klarwerden. Dann laBt man die Masse auf 100° abkiihlen 
und versetzt sie mit einer LCisung von 20--40% unterschwefligsaurem KaJi oder Natron oder 
Schwermeta.llsalz oder schwefligsaurem Salz usw. in ebensoviel Wasser, riihrt um, so daB eine 
zihe, triibe Masse entsteht und erhitzt so lange auf 100°, bis das Wasser verdampft ist. Die vallig 
klare Masse wird in der Menge von 5--20% in erwii.rmtes HarzOl gegossen, in dem man 3-5% 
der obenerwiiJmten Trockenmittel gelCist hat. 

Zur Herstellung von Harzalfirnis lOst man nach D. R. P. 67 886 3-5% harzsaures oder 
leinolsaures Mangan oder Blei in Harzol und vermengt diese LOsung, bei etwa 50°, mit einer 
konzentrierten LCisung eines chlorsauren, chlorig- oder unterchlorigsauren Alkali - oder Erdalkali
sa.lzes oder mit einer LOsung der betreffenden salzsauren Salze und liLlt bei 50° stehen, bis das 
01 sich von der LOsung getrennt hat und klar geworden ist. 

Zur Herstellung eines guten Copaivafirnisses vermischt man den Balsam nach Fried
lem, Techn. Mitt. f. Mal. 1890, 108, mit demselben Volumen starken Weingeistes, filtriert nach 
einigar Zeit von den ausgeschiedenen Eiweil3stoffen und versetzt 50 Tl. dieser klaren LOsung mit 
genau 5,2 Tl. Ricin usol. Bei Anwendung des Firnisses, der die Bildung von Spriingen der 
Bildschicht verhindert und gieichmiU3ig und elastisch eintrocknet, diirfen die Farben natiirlich 
keine weingeistlOslichen Ha.rze (Sandarak, Mastix) enthalten_ Wenn dies dennoch der Fall ware, 
so kann man bei Reinigung des CopaivabaIsams statt des AlkohoIs auch TerpentinOl nehmen, 
doch bewirkt dieses LOsungsmittel nicht die Ausfii.1lung der EiweiBstoffe. 

Eine Anza.hl Vorschriften zur Herstellung wasserbestandiger Lacke unter Anwendung von 
K 0 p al 0 I bringt Ch. Cofngnler. in Rev. de Chlm. Ind. 28, 11 7. 

Als Firnisersatz wird in D. B. P. 164 219 ein Gemenge von Harzol mit Ricinus- oder Mandelal 
und Brauerpech empfohlen. Dar Firnis solI leicht'trocknen und beim schwachen Erwii.rmen 
nicht kleben. Man verschmilzt z. B. 200 Tl. RicinusOl und 50 Tl. Brauerpech (Harz
siuremischung mit 25% unverseifba.ren gelben 01es) bei 150°, fiigt alllI).ihlich nach Entfernung 
der Flamme 10 Tl. MandelOl hinzu, mischt 10 Tl. dieser LOsung mit 80 Tl. raffiniertem HarzOl, 
erwii.rmt auf 120° und steigert die Temperatur nach Zusatz von 2,5 Tl. harzsaurem Mangan und 
7,5 Tl. harzsaurem Blei auf 160° oder mehr Hitzegrade, wenn der Firnis eine dunklere Farba 
erhalten solI. Die lackartig glii.nzenden harten Anstriche trocknen innerhalb 24 Stunden und sind 
nach 36 Stunden harttrocken. Nach dem Zusatzpatent ersetzt man das MandelOl durch Mineral-
01. (D. B. P. 106 107.) 

Zur Gewinnung trocknender Ole aus den hochsiedenden TeHen der bei der Verarbeitung 
von Terpentinol auf Kunstcampher oder Terpineol verbleibenden Riickstinde blist man 
durch 1000 Tl. der nach dem Abdestillieren bis 200° riickbleibenden Riickstande 2 Tage lang 
unter Erwii.rmen auf 130--140° Druckluft ein und erhii.1t so durch diese Oxydation 35 Tl. eines 
stark riechenden Oles und als Haupterzeugnis ein schwach und nicht unangenehm riechendes 01 
von der Viscositat des venetianischen Terpentins, dessen Trockenfahigkeit durch Zusatz von 
Sikkativen soweit erhoht wird, daB man es aIs Ersatz fiir LeinO! oder HolzOl in der Lack-. Firnis-, 
Anstrich- oder Linoleumindustrie usw. verwenden kann. (D. R. P. 289601).) 

Nach Farbenztg. 1910, 484 wird ein Firnisersatz aus irgendeinem Harz- oder aus HoIzol 
durch 10stiindiges Sieden bei 190° unter Durchleiten von Sauerstoff hergestellt. Als Trocken
stoff mischt man 3% Bleiglatte und 1/.% Manganoxydhydrat, beida in 01 angerieben, hinzu, 
und zwar gleich na.ch dem Harten und Neutralisieren des Harzes. Man verkocht die Mischunl:l 
bei 220° und verdiinnt bei etwa 40° mit Benzin. Durch Zusatz von 2% RicinusO! wird ein elastl
scher, in 5--6 Stunde~ klebfreier "Firnisersatz erhalten. 

Vgl. auch die Vorschriften zur Herstellung von Druckerschwarze [176], ferner die E. P. 
1208/1881; 2868/1881 und 60611901. 

Nach D. R. P. 241) 142 erhitzt man Betulin, um as zur Herstellung guter Lackfirnisse ge
eignet zu machen, etwa 4 Stunden in einem Vakuum von 20--30 mm im Kohlensiurestroro auf 
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350-370° und erhilt so ein bei 140° schmelzendes, in Lein- oder TerpentinOl leicht 100liches 
Produkt, das nach Entfemung des LOsungsmittels glasig erstarrt. (Betulin findet sich in der 
wei~en Oberhaut der Birkenrinde und im Birkenteer, schmilzt bei 251° und wird als Neben
produkt gewonnen bei der Herstellung von Korkersatzprodukten aus Birkenrinde.) Nach einer 
Ausfiilirungsform des Verfa.hrens erhitzt man das Betulin bei hoherem oder niederem Druck 
alB dem Atmosphii.rendruck evtl. in einer indifferenten Gasatmosphii.re und weiter evtl. auch 
zunii.chst fUr sich allein auf eine Temperatur iiber seinen Schmelzpunkt und erhitzt dann das um
gewandelte Produkt in geeigneten LOsungsmitteln gelOst so lange und so hoch, daJ3 es sich beim 
Abkiihlen der konzentrierten LOsung nicht ausscheidet und beim Eintrocknen zu einer glasartigen 
harten Masse erstarrt. Jene LOsung besitzt dann die Eigenschaften eines guten Lackfirnisses 
und ist wie dieser verwendbar. 

123. Fett-, Fettssure-, Seife-, Chlor- und Sulfochlorlettssuretirnisse. 
Zur Herstellung eines Firnisersatzes aus Palmol behandelt man dieses im Gemenge mit 

5% Ozokerit enthaltendem ParaffinOl mit einem warmen Luftstrom, der fUr je 100 kg 01 0,5 kg 
W8BSerstoffsuperoxyd und 1,2 kg Zinkchloridlosung zufiilirt. (D. R. P. 86 868.) 

Zur Herstellung eines gegen Hitze widerstandsf8.higen Lackfirnisses destilliert man nach 
D. R. P. 60 666 feste Fette oder feste Fettsii.uren mit iiberhitztem Wasserdampf bei 250-300°, 
bis der Blaseninhalt zii.h ist und nicht mehr als 5% Fettsii.uren enthilt, verriihrt den Destillations
riickstand mit etwa 10% Mennige und 2% Bleiglii.tte und erhitzt noch weitere 6 Stunden mit 
iiberhitztem Wasserdampf auf etwa 500°, dann kiihlt man die Masse auf etwa 175° ab, lii.J3t 25% 
Steinoldampf ein und verdiinnt nach dem Erkalten mit Rohbenzol bis zur Streichf8.higkeit. 
Der so hergestellte, hart und glii.nzend trocknende La,ck ist widerstandsfahig gegen trockene 
Temperaturen von 500° und gegen feuchte Temperaturen von 250°. -

Zur Herstellung eines LeinOiersatzes, dar zur Grundierung von mit Olfarben zu streichenden 
Wanden dient, kocht man nach'D. R. P. 181192 ein Gemenge von 25 Tl. griiner Olseife, 
17 Tl. Bernsteinlack 3 Tl. Sikkativ und 55 Tl. Wasser. 

Ein LeinOlersatzmittel wird erhalten, wenn man Wollwaschwii.sser mit Magnesiasalzen 
unter Zusatz von sehr wenig Kalk fii.llt, den erhaltenen Niederschlag mit Benzin extrahiert, das 
Losungsmittel abdestilliert und dieses so erhaltene Wollfett nach Vermischen mit etwa gleichen 
Teilen hell em Neutralwollfett mit Harz verschmilzt und zur Herbeifiilirung'der Verseifung Zink
o xyd beisetzt.Die klare, gelbbraune Schmelze wird Zlll' Herstellung wetterfester Anstrichfarben 
in Steinkohlenteerol gelOst, und man erhilt eine Fliissigkeit, die eben so wie Leinol zum An
reiben von Mineralfarben Verwendung finden kann. _ Die erhaltenen Anstriche sollen auch mit 
Seife abwaschbar und von gro~er Dauerhaftigkeit sein. (Techn. Mitt. f. Mal. 28, 107.) 

Zur Herstellung fett- oder wachsartiger Massen fUr Zwecke der Firnis-, Lack, Bohner- und 
Anstrichmassenfabrikation erhitzt man rohes oder neutrales Wollfett oder die Wollfett-Fettsaure 
bei Gegenwart von Luft oder oxydierend wirkenden Stoffen unter Normaldruck mit basisch wir
kenden Stoffen langere Zeit auf hohere Temperatur und beendet die Oxydation bei gewohnlicher 
Temperatur durch Ausbreiten der ,Produkte in diinner Schicht an der Luft. (D. R. P. 284502.) 

Zur Herstellung von Lackmischungen erhitzt man eine geeignete Lackbasis so lange 
(mindestens 4 Stunden) auf 260° bis ein aus ihr abgeschiedenes, trockenes Hii.utchen wachsartig 
oder mattglii.nzend ist. Nach verschiedenen Ausfiihrungsformen des Verfa.hrens setzt man wBhrend 
der Erhitzung Metalloxyde oder Oxydationsmittel zu und lOst den erhaltenen Stoff in Kohlen
w8BSerstoffen, fetten Olen oder sonstigen fUr Lacke dienenden Verdiinnungs- oder LOsungsmitteln 
und erhilt so einen diinn eintrocknenden, gut schiitzenden dekorativen lJberzug, der eine wachs
iihnliche oder halbglii.nzende Politur gibt. Die Lackbasis wird aus Lackgummi und einem fetten 
01 bereitet. (D. R. P. 274416.) . 

AlB Bindemittel fUr Olfarben solI sich an Stelle des Leinolfirnisses eine Mischung von 13 Tl. 
fettem Firnis, 5 Tl. Terpentinol, 1 Tl. gelbem oder wei~em Wachs und 1 Tl. Kolophonium eignen. 

Nach E. P. 0027/1911 erzielt man eine bessere Verteilungsf8.higkeit und Deckkraft der Farben, 
wenn man die betreffenden Oxyde, Sulfide oder Carbonate des Zinks, Bleis oder Bariums mit 
einem (z. B. mit Chlornaphthalin) chlorierten 01 zusa.mmen mahlt, statt, wie bisher iiblich, 
Leinol, BaumwollsamenOl usw. in rohem Zustande zu verwenden. 

Nach A. P. 989226 eignet sich das Gemenge eines oxydierten oder chlorierten Oles mit 
Holzol ebenfalls an Stelle des LeinOies und iihnlicher Korper als Bindemittel fUr Farben. 

Nach E. P. 28668/1009 vereinigt man zur Herstellung eines Lack- oder Firnisersatzes dllS 
Reaktionsprodukt von Schwefelchloriir mit Fetten und oxydierten oder sulfurierten fetten 
Olen, mit Ammoniak oder Aminen bei Gegenwart von Natriumacetat. 

Nach D. R. P. 206 866 erhii.lt man chlorierte Produkte aus Fetten, Olen, Harzen, ErdOl, 
Paraffin, Wachsarten usw. durch Einleiten von Chlor in die in Tetrachlorkohlenstoff gelosten 
Ausgangsmaterialien, bis die Korper mindestens 30% Chlor enthalten und Harzcharakter zeigen. 
N~ch Entfernung des LOsungsmittels erhilt man so klare, durchsichtige Produkte, die i~ zahl
r~lchen LOsungsmitteln 100lich sind, harzartig auftrocknen, mit Olen und Pigmenten IDlschbar 
smd und daher in der Industrie der Lacke, Anstriche, Jmprii.gnierungsmittel, Isoliermittel, Kleb
stoffe usw. Verwendung finden konnen. Nach Zusatz D. R. P. 268166 kann man die Chlorauf
nahmef8.higkeit der Fette, Ole, Wachse, Balsame ~w. wesentIich steigern, wenn man das Ein-
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leiten des Chlores in Gegenwart von kiinstlichem oder natiirlichem Licht bewirkt. Wiihrend 
man durch direktes Chlorieren von KotonOl z. B. nur ein Produkt mit einem Chlorgehalt von 56% 
erreichen kann, wird es nach diesem Verfahren moglich, noch 10--15% Chlor mehr einzufiihren. 

Neutrale, trocknende AnstrichOle erhii.lt man nach D. R. P. 67 197 durch Sulfochlorierung 
eines sehr kalten Gemisches von Tran und Petroleum oder Benzin mit Chlorschwefe1. Urn 
das erhaltene 01 von den gebildeten Sii.uren zu befreien, blii.st man so lange Luft durch, bis keine 
Salzsii.uredii.mpfe mehr entweichen, verdiinnt das Prii.parat sodann mit Terpentinol und setzt, 
urn ein schnell trocknendes Produkt zu erhalten, eine in LeinOl gelOste Manganseife zu. 

124. Fischo}· (Tran. )firnisse. 
Das Fischol (Menhadenol) ist besonders in Mischung mit Pigmentfarben, die das Trocknen 

begiinstigen, als LeinOlersatz geeignet, wenn ein lii.ngere Zeit weich bleibender Anstrich ge
wiinscht wird. AlB Trockenmittel eignet sich fiir dieses, mehr aber noch fiir andere FischOle, 
ein Sikkativ aus HolzOl, Bleimanganoxyd und Bleimanganresinat, mit dem man das FischOl 
auf 200° erhitzt, wiihrend man zu gleicher Zeit Luft durchblii.st. In derselben Arbeit (Farbe 
ond Lack 1912, 19) finden sich auch Angaben liber das aus Sardinen gewonnene, fiir die ver
schiedenartigsten Zwecke verwendbare 01. 

Nach F. Daum, Seifens.-Ztg. 1912, 9, lii.l3t sich der teuere Leinolfirnis ganz oder zu lis bis 11. 
durch Tranfirnis ersetzen. Solange jedoch nicht grol3eres Erfahrungsmaterial liber die mit 
Fischol als Verschneidungsmittel fiir Leinolfirnis hergestellten La.cke vorliegt, wird man gut 
tun, nur geringe Mengen des FischOles zuzusetzen, da es in nicht wesentlich verii.ndertem Zu
stande die Leinolanstriche schwer trocknend und klebrig macht und bewirkt, dal3 sie nur wenig 
anhaften, sich mit dem Fingernagelleicht wegschieben lassen und sehr geringe Wasserbestii.ndigkeit 
zeigen. (Andes, Farbenztg. 18, 189.) 

Nach D. R. P. 126189 erhii.lt das FischOl die Eigenschaften trocknender Ole, wenn man 
es bei Gegenwart von Platinschwamm mit ozonisierter Luft behandelt. 

Nach D. R. P. 129809 erhii.lt man einen LeinOlersatz durch Abschleudern eines auf 5-250 

unter Null abgekiihlten Gemenges von Fischolen und Tranen oder, nach D. R. P. 187806, 
durch die gleiche Behandlung aller leicht-, schwer· oder nichttrocknenden Pflanzenole, also durch 
A usfrieren z. B. von LeinOl, Hanf-, Mohn-, Sonnenblumen·, RicinusOl usw. 

Zur Herstellung eines Ersatzstoffes fiir Leinol und Leinolfirnis erhitzt man nach F. P.446660, 
Walfischol kurze Zeit auf 235-240°, blii.st wiihrend 25-30 Stunden liberhitzten Dampf in 
die Masse, wobei die Temperatur bei gflwohnlichem Druck nicht liber 250° steigen darf, versetzt 
nach Entfernung der Hauptmenge der wegdestillierenden gesii.ttigten Fettsii.uren den Rlickstand 
mit Linolsii.ure und erhii.lt so als Endprodukt einen guten Ersatzstoff fiir gekochtes Leino1. 

Zur Herstellung von kiinstliche m Leinol erwii.rmt man nach Schwed. P. 86119 ein Ge
menge von gepulvertem Harz, Robbentran und MineralOl wiihrend 5 Minuten bis zu 1 Stunde 
auf dem Wasserbade und versetzt hierauf zur Vberdeckung des Trangeruches mit etwas Nitro
benzol. 

Zur Herstellung eines Leinolfirnis - Ersatzstoffes erhitzt man nach D. R. P. 272466 
1000 kg Tranol von moglichst hoher Jodzahl etwa 2 Stunden auf 240°, destilliert weiter mit 
Wasserdampf von 375-400° und erhii.lt so nach 25-30 Stunden ein auch in der Kii.lte klares, 
elastisches, dickOlartiges Produkt von hoheren Trocknungseigenschaften aIs das LeinOl sie besitzt. 
Die liberdestillierenden Stoffe (Fettsii.uren und Glycerin) finden in der Seifenfabrikation Verwen
dung. Das Produkt bleibt auch bei Abkiihlung bis auf minus 15 ° vollig durchsichtig, klar und elastisch, 
und kann als dassen Ersa,tz zur Herstellung von 01- oder Kopallacken oder als Trockenmittel ver
wendet werden. Nach dem Zusatzpatent erhitzt man Fischol zur Herstellung eines Leinolfirnis
Ersatzprii.parates mit 15% Wasser und 1/.% einer die Reaktion beschleunigenden Substanz 
(Mangansulfat oder Erdalkalien) im Autoklaven wiihrend 31/. Stunden unter einem Druck von 
10 Atm. oder wiihrend 1 Stunde unter 30 Atm. Die krystallinisch abgeschiedenen Fettsauren werden 
dann bei 10° abgeprel3t, worauf man das erhitzte 01 mit Heil3dampf von 375° wahrend 4 bis 
6 Stunden destilliert. Zur Abscheidung des gebildeten Glycerins kann man den Autoklaveninhalt 
entweder vor oder nach dem evtl. Abpressen der festen Sii.uren (Palmitin- oder Stearinsii.ure) 
mit Wasser ausziehen und das Glycerin durch Eindampfen des wii.sserigen Auszuges gewinnen. 
(D. R. P. 278847.) Nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Verfahrens vermischt man den 
Tran zuerst mit Wasser, dann bei etwa 23° mit einem fettspaltenden Ferment und etwas 
Mangansulfat und behandelt zur Gewinnung eines fast saurefreien, dickfliissigen Leinolfirnis
ersatzes die nach partieller Spaltung der Fette und evt1. Abtrennung der Fettsii.uren erhaltene 
Masse mit Heil3dampf nacho (D. R. P. 276480.) Nach dem weiteren Zusatzpatent erhitzt man 
den Tran oder das FischOl zuerst auf 280°, entfernt dann das Feuer und schliel3t wahrend 1 bis 
2 Stunden die Zlige, so dal3 Selbsterhitzung des Oles bis auf etwa 350° eintritt und etwa 5-8% 
der Gesamtmasse an Fettsauren, Kohlenwasserstoffen, Spuren von Glycerin, Akrolein und Wasser 
abdestillieren und gleichzeitig wiihrend der eintretenden Spaltung der leicht hydrolisierbaren 
Glyceride die Temperatur sinkt. Hat sie 260--2850 erreicht, so destilliert man sofort mit oder 
ohne Vakuum, urn die Arbeitszeit abzukiirzen, mitteIs stark iiberhitzten Wasserdampfes von etwa 
3750 und erhii.lt so schon nach 6-8 Stunden ein fast weil3es Destillat das dem Dickol bzw. Firnis
ersatzprodukt des Hauptpatentes vollig gleichwertig ist. (D. R. P. 281462.) Schliel3lich kann 
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man im Vakuum destillieren bei einer Blaseninnentemperatur von 270-285° und die Behand
lung des Trans mit hochiiberhitztem Wasserdampf abbrechen, wenn die abgespaltenen, gesattig
ten Sauren noch nicht vollstandig iibergegangen sind, worauf man mit Dampf von Temperaturen 
bis zu 350.° nachbehandelt. Nach dem nunmehr erfolgenden Dbergehen del' gesattigten Sauren 
wird das DickOl immel' ziihfiiissiger und wiirde schlie13lich gelatinieren, was sich auch hier durch 
Zusatz organischer Sii.uren odeI' deren Ester verhiiten lii.13t. Die Innehaltung del' angegebenen 
Temperaturen ist von besonderer Bedeutung. Es sollen zuerst die nichtgebundenen, gesattigten 
Sauren aus dem 01 abgeschieden werden, worauf fraktionierte Zersetzung eintritt und die Glyceride 
del' gesattigten Fettsii.uren iibergehen, wahrend jene del' ungesii.ttigten Sauren in polymerer Form 
zuriickbleiben. Zur Erzielung eines klaren, durchsichtigen, auch in del' Kalte elastischen und keine 
Niederschliige bildenden Produktes, das ein erheblich gro13eres Trocknungsvermogen besitzt als 
Leinol, mull durch Entleerung der Blase unter Luftabschlu13 del' Gelatinierung des Oles vorgebeugt 
werden, die sich iibrigens auch vermeiden la13t, wenn man wahrend del' Destillation Fettsauren 
odeI' Fettsii.ureester (Linoleinsii.ure) zusetzt. (D. R. P. 282306.) 

126. Erd· (Mineral. ) oHirnisse mit Zusiitzen. 
Eine Patentzusammenstellung iiber die Verwendung von MineralOlen in del' Anstrichtechnik 

findet sich in Farbe und Lack 1920, 91 u. 99. 
Vgl. die Erzeugung wohlfeiler Lacke aus nicht trocknenden und MineralOlen (Angabe von 

Vorschriften) nach Farbenztg. 20, 312. 
Dber die Gewinnung, Reinigung und Verwendung eines auf Java gewonnenen Mineraloles 

an Stelle des LeinOles siehe D. R. P. 101068, 107619. 
Ein schnell trocknender Firnis wird nach D. R. P. 92142, Zusatz zu 89146, hergestellt durch 

mehrstiindiges Verriihren von 10.0. Tl. Petroleum, 60-70. Tl. Harz, del' entsprechenden Menge 
eines Verseifungsmittels (2-5 Tl. Atzkalk) und einem als Sikkativ verwendbaren Mineralsalze, 
gelOst in 3-5 TI. Wasser. Das von dem abgesetzten Sikkativ abgezogene Produkt bildet den 
Firnis. Ein rascher trocknendes Produkt wird erhalten, wenn man den Kalk ganz odeI' teilweise 
durch Zinksulfat ersetzt. 

Zur Gewinnung eines LeinOlersatzes lOst man nach D. R. P. 114 977 Harz in erhitztem 
Petroleum, fiigt mit Wasser aufgeschlammtes Kalkpulver in einer Menge zu, die zur volligen 
Verseifung des Harzes nicht ausreicht, und filtriert. Zur Erhohung del' Trockenfii.higkeit des 
Oles kann statt des Erdalkalioxydes auch ein Metalloxyd verwendet werden. Es werden z. B. 
zur Fabrikation ganz ordinarer Firnisersatzmittel 10.0. kg Harz und 70. kg MineralOl vom 
hochsten spezifischen Gewicht zusammen bei 20.0-220.° geschmolzen. Man lii.13t dann etwas ab
kiihlen, setzt langsam 5-6% Kalk, 4% Glatte und I-P/I% Manganhydrat zu und verdiinnt 
schlie13lich mit 125 kg Benzin. (Farbenztg. 1912, 2483.) 

Nach F. Daum, Selfens.-Ztg. 1912, 9, sind die Leinolfirnisersatzmittel, die aus alka
lischen HarzlOsungen bestehen, vollig unbrauchbar schon deshalb, weil sie sich selten mit 
echten Firnissen mische'n lassen. Dagegen solI ein Produkt, das man durch Verkochen von 50. kg. 
harzsaurem Bleimangan, 10. kg diinnem, billigem Vaselinol und 100. kg Petroleum erhiilt, 
bei richtiger Herstellung ein ausgezeichnetes Firnisersatzmittel sein, doch mull, besonders' bei 
del' Petroleumzugabe, darauf gesehen werden, da13 die Temperatur nicht bis zur Abscheidung 
von Metall odeI' Harz aus del' Masse sinkt. Zum Verdiinnen des Ersatzmittels, das man in del' 
Menge von 10.% jedem echten Firnis beimengen kann, verwendet man Benzin odeI' Petroleum; 
inentsprechenderVerdiinnung mit diesen Mitteln kann del' Ersatz auch ffirsichzumStreichenvon 
Zaunen u. dgl. angewendet werden, wo es weniger auf schnelles Trocknen ankommt. Nach dem
selben Verfasser sind die anderen Ersatzmittel ffir Leinolfirnis, z. B. Bohnenolfirnis odeI' 
Tranfirnis zum Teil teurer, zum Teil lassen sie sich ebenfalls nur als Beimengungen zu echten 
Firnissen verwenden. 

Einen Leinolfirnisersatz erhii.lt man nach D. R. P. 106348 durch Losen von 50. Tl. Harz 
in 100. Tl. LosllIlgSmittel (Benzol, Benzin odeI' Naphtha) und Verriihren del' LOsung mit grob
~epulverter calcinierter Soda, die die Verunreinigung des Harzes zur Abscheidung bringt und das 
In den Harzen des Handels meist vorhandene Wasser bindet. Nach geniigender Einwirkung 
hebt man von del' iiberschiissigen Soda ab und verdampft das LOsungsmittel. 
. Nach einem Referat in Kunststoffe 1911, 220 ist ein verwendbarer Ersatzstoff ffir LeinOl 
In Benzin aufgelOstes Kolophonium. Man lOst beispielsweise 50. Tl. Kolophonium in 75 Tl. 
Benzin und gibt etwas Kautschuk odeI' gutes Leinol hinzu. OdeI' man blii.st zu demselben Zweck 
Luft in ein Gemenge gleicher Teile Kolophonium und einer Mischung von 1 Tl. Schwerbenzin 
und 4 Tl. schwerem MineralOl und versetzt das mit TerpentinOl verdiinnte Produkt mit Sikkativ. 
Ein anderes gutes Ersatzmittel resultiert aus Kolophonium, Petroleum und 10.% des letzteren 
an Leim. (Techn. Mitt. r. Mal. 28, 20.) 

. Zur Herstellung eines Farbbindemittels bezw. von Malerfarben lOst odeI' suspendiert man 
dIe Farbstoffe in einer Mischung von 100. Tl. RoherdOldestillat yom spez. Gewicht 0.,64-0.,722 
(das ist vorwiegend Benzin und Ligroin), 1-80. Tl. Ather, 1-30. Tl. Campher und 1-5 Tl. 
Waohs. Die Farben lassen sich auf jeder Art von Material verwenden. (D. R. P. 3226?6.) 

Ein Leinolersatz wird nach D. R. P. 141268 erhalten durch Vermischen des Erhltzungs
produktes von 1450. kg Kolophonium und 116 kg konzentrierter Schwefelsaure (es entstehen 

Lan ie, Chem.-techn. Vorschriften. 3. Auf!. III. Bit. 10. 
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Sulfossuren der Ahietinssure) mit 27001 raffiniertem Erdol vom Siedepunkt etwa 260°, keines
falls aber unter 177°. 

Nach D. R. P. 282 406 wird ein Firnis aus 4 Gewichtsteilen Kopal und 1 Gewichtsteil Pe
troleum- oder Olschieferdestillationsprodukt hergestellt durch Kochen hei 16-17 Atm. 
Druck. Man vermischt die stark konzentrierte LOsung zur Herstellung von Terpentinfirnis mit 
amerikanischem Terpentin, zur Herstellung von Olfirnis mit Leinol, in ersterem Fall hei niederer 
Temperatur, zur Darstellung des LeinOifirnis bei etwa 100° mit oder ohne Zusatz von Sikkativen. 

Ein ii.hnliches Anstrichpraparat wird nach Norw. P. 22 072/10 hergestellt aus 10 TI. Lack, 
etwa 3 Tl. Terpentin, 2 Tl. SikkativOi und 1-2 Tl. Petroleum. 

Einen guten Firnisersatz erhalt man durch IOstiindiges Erhitzen einer Mischung von Holzol, 
LeinoIssure und VaselinOi auf 190°, zweckmiiJ3ig unter gleichzeitigem Durchleiten von Sauerstoff 
durch das Gemisch. (F. Franke, Farbenztg. 16, 434.) 

Nach E. P. 100 008 gewinnt man einen LeinOiersatz durch etwa zweistiindiges Kochen von 
1 Tl. rohem ErdOl, 0,4 Tl. Methylalkohol, 0,1 Tl. Kalk und 0,1 Tl. fettem Pfeifenton. Die gesiebte 
Masse wird mit 0,1 Tl. StandOi versetzt. 

Ein firnisartiges Farbenbindemittel erhalt man durch BehaJldl~ eines Gemisches von Mine
ralol und rohem LeinOi mit hochstens 2 Vol.-% Chlorschwefel. (A. P.I407 469.) 

Zur Herstellung trocknender MineralOle behandelt man sie, und zwar in vollkommen 
paraffinfreie m Zustande, mit 10--15% Faktis oder anderen verkautschukten Pflanzenolen. 
Bedingung ist, da13 die hochsiedenden nicht fliichtigen Mineralole kiiltebestandig sind. Man er· 
hii.It so ein Produkt, das nach Beigabe entsprechender Trockenstoffe schon in 7 Stunden ein homo
genes trockenes Anstrichhsutchen liefert, dessen einzelne Bestandteile man nicht mehr erkennen 
kann. Es werden z. B. 100 Tl. LeinO! und 50 Tl. HolzOi durch andauerndes Verkochen in eine 
kautschuk8hnli.che Masse ubergefiihrt und sodann mit 500--700 Tl. paraffinfreiem MineralOl 
(Siedepunkt 300--310°) versetzt, oder 100 Tl. LeinO! und 50 Tl. HolzO! werden bei entsprechender 
Temperatur durch Einleiten von Luft oder Sauerstoff verdickt, worauf man sie mit 500--700 Tl. 
paraffinfreiem MineralO! verriihrt. Das Produkt kann auch durch Vulkanisieren nach Zusatz von 
2-3% Schwefelbliite oder einer entsprechenden Menge Chlorschwefel erhalten werden. Ein auf 
diese Weise hergestellter Firnis solI zu 80--90% aus MineralOien bestehen konnen, ohne sich in 
seinem Verhalten von reinem Olfirnis zu unterscheiden. Er solI die gleiche Bindefii.higkeit fiir 
Farben und die gleiche Witterungsbestandigkeit haben und sich besonders zu Rostschutzanstrichen 
eignen. Ebenso solI sich das auf die angegebene Weise trocknend gemachte MineralOl zur Dar
stellung von Harz- und Ropallacken aller Art eignen. (D. R. P. 286962.) 

126. Erdolderivat-, Kunstharz-, Polymerisationstirnisse. 
Zur Bereitung eines Farbentragers erhitzt man das letzte bei etwa 400'! erhaltene Destilla

tionsprodukt des rohen ErdO!es in geschmolzenem Zustande mit Erdol oder einem anderen Rohlen
wasserstoff, der zwischen 60 und 150 0 siedet, laf3t die Fliissigkeit abkiihlen und zieht sie nach dem 
Absitzen von dem gebildeten griinen Niederschlag ab. Der erhaltene griine Niederschlag kann 
entweder nach Reinigung mit Kohlenwasserstoffen fiir sich aIs griiner Farbkorper oder im Ge
misch mit anderen Farben Verwendung finden. Schlie13lich geben auch 01 und Niederschlag, 
ohne Trennung, nach Zusatz von Sikkativen oder anderen Farbkorpern hart auftrocknende, 
widerstandsfii.hige Anstriche. (D. R. P. 260192.) 

Zur Herstellung eines Leinol- und Firnisersatzes chloriert man 1000 Volumenteile einer 
Mineralolfraktion vom Siedepunkt 220--260° bei 200° mit 800 Tl. Chlor, wodurch das spez. Ge
'Wicht des Mineraloles von 0,885 auf 1,06 des chlorierten Produktes erhoht wird, und erhitzt die so 
gewonnenen Tri- oder Tetrachloride zwecks Bildung cyclischer Kohlenwasserstoffe unter Zusatz 
von 5-10% Zinkspsnen aIs Katalysator so lange auf 260--300°,· bis das Chlor vollig als Salz
ssuregas ausgetrieben ist. Die trocknenden Eigenschaften des Oles nshern sich um so mehr denen 
des Leinoles, je mehr man bei geniigend hoher Temperatur Chlor einfiihrt, und man erhalt dann ein 
Produkt, das, mit Farbstoffen verrieben, diesel ben Eigenschaften besitzt wie Leinolfarbfirnis. Wird 
das erhaltene 01 Z. B. mit Bleimennige, Eisenmennige oder anderen Farbstoffen verrieben so soll 
sich eine solche Farbmasse gegen atmospharische Einfliisse, wie auch unter Wasser shnlich wie eine 
mit Leinol bereitete Farbe verhalten. Allerdings sind die so erhaltenen Produkte eigengefarht 
und lassen sich daher nur auf dunkle Anstriche verarbeiten. Auf hohere Temperatur erhitzt 
polymerisieren sie sich weiter und sind dann als K unstmassen oder Kautsch ukmischz usatz 
verwendbar. Vgl. H. A. Gardner und E. Ble)ou88, Chem •• Ztg. Rep. 1928, 14. (D. R. P. 297662.) 

Neuartige Lacke und Firnisse erhii.It man aus den durch Behandlung von Kohlenwasser
stoffen mit schwefliger Saure gewonnenen Extrakten, die durch Destillation im hohen 
Vakuum, vorzugsweise unter Zuhilfenahme von Wasserdampf oder durch wiederholte Behandlung 
mit Schwefeldioxyd zerlegt und dann mit Luft, Sauerstoff oder Trockenstoffen trocknend gemacht 
werden. Statt der Schwefeldioxydextrakte kann man auch die Chlorierungsprodukte jener 
Kohlenwasserstoffe derselben Behandlungsweise unterziehen. Die Lacke und Firnisse konnen 
dann in neutralen LOsungsmitteln durch Bleichung in hellere Stoffe iibergefiihrt werden. (D. R. P. 
812 927.) 

Ein Leinolfirnisersatz resultiert nach D. R. P. 828166 aus den Ozoniden des ErdOies oder 
den Teer. und Extraktionsprodukten aus Braunkohle, Schiefer, Torf oder bituminosem Asphalt, 
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bei evtl. gleichzeitiger Mitverwendung indifferenter LOsungsmittel. Die Ozonide konnen auch 
mit anderen Firnissen oder Sikkativen alIer Art verwendet werden, wobei ihre Trockengeschwin
digkeit dadurch erhoht wird, daLl man sie vor der Verwendung durch Stehenlassen in offenen 
Schalen altern ·liLlt. Produkte verschiedener Trockenfii.higkeit entstehen, wenn man die Ozonide 
durch Erwiirmen zurn Teil zersetzt, so daLl sich Pero xyd e bilden. Man leitet z. B. in 500 
Teilen BraunkohlengaaOl, daa vorher durch VakuurndestiIIation gereinigt wurde, einen krii.ftigen 
Ozonstrom und fUhrt die Gase weiter durch ein ebenfalls mit 500 Tl. Gasol beschicktes zweites 
GefiLl. Wenn daa 01 urn etwa 20% an Gewicht zugenommen hat, lii.Llt man absitzen und zieht 
daa noch ungesii.ttigte rotbraune dicke Ozonid ab, daa schnell trocknet und direkt mit Korper
farben, zweckmiLlig unter Zusatz eines Verdiinnungsmittels, angerieben werden kann. 

Zur Herstellung schnell trocknender Lackfarben mischt man die aus Abfallsaure unter Ver
meidung von Verkohlung abgeschiedenen Harze in f1iichtigen LOsungsmitteln gelOst, mit Korper
farben unter evtl. Zusatz anderer Harze, trocknender Ole und Sikkative. Die Farben eignen sich 
besonders fiir daa Spritzverfahren. (D R. P. 824: 722.) Nach dem Zusatzpatent setzt man dem 
Abfallsiureharz vor oder nach der Vermischung mit Korperfarben oder, wenn besonders schnell 
trocknende Lacke a.ngestrebt werden, alIein ohne Farben oberhalb 1800 siedende Teerole zu, 
die in der Lackfarbenmischung Leinol oder Firnis ersetzen sollen. (D. R. P. 330 700.) 

Die wasserfesten Anstrichfarben des D. R. P. 817 788, die nach dem Zusatzpatent D. R. P. 
386826 durch Zufiigen von Teerol bessere Produkte geben, sollen bel;ondere Vorteile aufweisen, 
wenn sie mit Teerolen des Erdoles, z. B. PetroleurnteerOI, vermischt werden. Die so entstandenen 
innig vermischten Farben sind heller und lebhafter und besonders zur Kennzeichnung optischer 
Signale und Seezeichen geeignet. (D. R. P. 887189, Zusatzpatent zu 801788.) 

Zur Herstellung streichbarer Dichtungsmassen, die sich auch bei lii.ngerem Stehen nicht ent
mischen, verknetet IDan Eisenoxyd oder andere Schwermetalloxyde mit Naphthensii.uren. 
(D. R. P. 317 188.) 

Ala Ersatz fiir trocknende Ole, als Bindemittel fiir Farben, Firnis und Impriignierungs
mittel verwendet man eine Losung von polymeren Acrylsii.ureestern in Aceton oder niederen 
Fettsaureestern. Man geht vom Glycerin oder von der Milchsii.ure aus, gewinnt aus diesen den 
Allylalkohol, weiter den f1iissigenAcrylsii.ureester,oder im Sonnenlicht oder im UItralicht den poly
meren Ester, der eine farblose, wasserklare, sehr elaatische und zii.he, nicht gallertige Masse dar
stellt, die wie trocknende Ole, jedoch wesentlich raacher zu einer witterungsunempfindlichen, auch 
gegen chemische Einfliisse widerstandsfii.higen Haut eintrocknet. (D. R. P. 29034:0.) 

Zur Gewinnung eines Leinolfirnisersatzes kondensiert man Phenole oder Kresole mit Form
aldehyd in Gegenwart von Benzoaten oder Salicylaten, wobei man nur so lange erhitzt., 
bis das urspriinglich vorhanden gewesene Wasser iiberdestilliert ist, urn dann sofort abzukiihlen. 
Die Salze werden in der Menge von etwa 10% zugesetzt und bewirken die Bildung eines ohne Aus
tritt von Wasser aus den Bestandteilen entstehenden Anlagerungsproduktes, das bei mii.Lliger 
Wii.rme hochglii.nzend, gut biegsam und nicht klebend eintrocknet. (D. R. P. 800088.) 

Einen LeinOlersatz erhii.lt ma.n femer aus den bei der Kondensation bzw. Polymerisation 
von Aldehyden entstehenden oligen und harzigen Produkten. Diese aus Aldol, Acetaldehyd oder 
Crotonaldehyd mit Alkalien oder Natriurnacetat entstehenden Ole sind mischbar mit Korper
farben, Trockenmit.teln und LOsungsmitteln der Firnisindustrie und trocknen an der Luft zu fest
haftenden elaatischen und glii.nzenden Lacken ein. (D. R. P. 817 731.) 

127. Speziell Cumaron- (lnden-), femer Teerfirnisse. 

Allgemeine Angaben iiber Eigenschaften und die Preise der Cumaronharze bringt R. Fischer 
in Farbenztg. ID21, 2270. Siehe soUch [274]. 

Die wei taus groLlte Menge aller wii.hrend des Krieges und auch spii.ter noch gehandelten 
Firnisersatzprodukte wurde mit Cumaronharz hel'gestellt. Fiir sich allein konnen diese Inden
harze nicht verwendet werden, da die mit ihnen gebildeten Ollacke nur durch bloLles Verdunsten, 
also nieht auf ehemisehem Wege eintroeknen, dagegen bewii.hrten sie sieh in de. versehiedensten 
Mengenverhii.ltnissen zusammen mit natiirliehen Harzen. (H. Wolff, Farbenztg. 24:, 080.) 

Das Cumaronharz bietet zwar keinesfalls einen vollen Ersatz fiir LeinOl fiir die graphisehen 
Gewerbe, doeh lOst es sieh mit Fetten und MineralOlen gut und die fertigen Buehdruekfarben 
weisen dann keine besonderen Mingel auf. Von Nachteil ist die schleehte Troekenfii.higkeit und 
~as sturnpfe und matte Auftroeknen der Cumaronharze und vor alIem ihre LOsliehkeit nieht nur 
In Alkohol, sondern aueh teilweise in anderen LacklOsungsmitteln, so daLl die wie iiblich herge
stellten Bilder und Texte nicht lackiert werden konnen, ohne daLl die Gefahr des Verlaufens der 
Drueke eintritt. Dunkle Curnaronharze triiben iiberdies helle, empfindliehe Farben und sind auf 
Bleeh deshalb nieht verwendbar, weil sie im Troekenofen zerflieLlen. (R. Riibeocamp, Farbeoztg. 
20, 272.) 

In einer zusammenfassenden Arbeit iiber die Verwendung von Paraeumaronharzen als Firnis 
kommen W. Kind und Mltarbelter zu dem Resultat, daLl riehtig bereitete derartige Firnisse Kauri
und ii.hnliehe Harzfirnisse an Giite iibertreffen, insbesondere weil sie Substanzen enthalten, die 
halt bare, gegen die Einwirkung von Alkalien und Sii.uren sowie Alkohol bestii.ndige Oberziige liefern. 
(I. Ind. Eng. Chem. 12, MD.) 

10· 



148 Harze, Lacke, Anstriche. 

Besonders geeignet als LeinOlersatz sind. wegen ihrer Mischbarkeit mit Olfarbe und ihrer 
Eigenschaft mit Trockenmitteln wetterbestandige und glii.nzende Lacke zu liefern, solche Derivate 
des Indens, in denen die Doppelbindung des Cyclopentadienringes noch vorhanden sind, also z. B. 
benzylierte, dibenzylierte oder xylylierte Indene, weiter auch Indenoxalester. (D. R. P. 
800 010.) 

Durch Kondensation von Inden mit Formaldehyd in Gegenwart von Mineralsii.ure erhii.lt 
man einen in der Wii.rme diinnfliissigen, in der Kii.lte zii.hen, an der Luft zu einem Lack eintrock
nenden Balsam. (D. R. P. 810 788.) 

Zur Herstellung rasch trocknender Lacke mischt man Cumaronharz unter Zusatz trocknender 
fetter Ole mit den unter Vermeidung der Verkohlung abgeschiedenen organischen Bestandteilen 
jener SchwefeIsii.ure, die zum Reinigen von Ben z 0 I gedient hat, wobei man gegegenenfalls noch 
LOsungsmittel zufiigen kann. (D. R. P. 819010.) Nach dem Zusatzpatent verwendet man zum 
Beimischen den unter Vermeidung der Verkohlung abgeschiedenen organischen Bestandteil von 
solchen AbfaIIsii.uren, die zum Waschen der iiber 1500 siedenden Bestandteile des S t e in
kohlenteers verwand worden waren. (D. R.P. 820808.) 

Zur Herstellung von Kunstfirnis ohne Verwendung von LOsungsbenzol reinigt man unver
seifbare Cumaronharze mittels Schwefelsii.ure, leitet durch das erwii.rmte Gemisch mehrere Stunden 
unter Druck Luft durch, emulgiert die Harzmasse bei 70-1000 mit Wasser und fiigt zur Verhiitung 
der Trennung von Harz und Wasser eine Bichromat enthaltende Leimlosung hinzu. (D. R. P. 
322802.) 

Die fiir sich allein ebenfalIs nicht trocknenden und nicht verharzenden C umaronole er
langen durch Polymerisation mittels 4--6% harzsauren Bleies oder Mangans bei Luftzutritt den 
Charakter trocknender Ole, beim Erhitzen mit dem Katalysator unter Luftdurchleitung sogar 
Firnischarakter. Mischungen von Leinolfirnis und bis zu 30% CumaronOl trocknen wie LeinOl
firnis, andererseits wird das Trockenvermogen des CumaronOles durch geringe Zusii.tze von LeinO! 
stark verzogert. (E. Stern, Zeitschr. f. angew. Chem. 82, 246.) 

Zur Bereitung eines Cumaronfirnisses lost man 50 Tl. chinesisches Holzol und 100 Tl. Cumaron
harz, das Mher aIs 850 schmilzt, in BemlOl. (A. P. 1411 080.) 

Tee r 0 I e sind hingegen in der Verwendbarkeit beschrii.nkt, da sie schlecht trocknen, Eigen
geruch besitzen und dunkel gefii.rbt sind. Feste Stearinfette setzt man weichen Cumaronharzen 
und auch Asphaltlacken zur Verminderung der SprOdigkeit zu, und auch die bei der SchmierOl
und Vaselineolfabrikation abfallenden Sii.ureharze konnen, wenn sie vollig frei von SchwefeIsii.ure 
sind, zum Strecken dunkler Cumaronharzfirnisse dienen. (H. WoHf, Farbenztg. 24, 608.) 

Zur Gewinnung lack- bzw. kittartiger HarzlOsungen aus Teer verdiinnt man ihn in rohem 
Zustande mit neutralen, bei 1500 mit Wasserdampf abbtreibbaren Olen, filtriert die dadurch 
ausgeschiedenen Korper und treibt aus dem Filtrat aIle fliichtigen Ole, Phenole, Naphthalin 
u. dgl. unter 1500 mit Wasserdampf abo Das Abtreibungsprodukt enthii.lt die leichtfliichtigen 
und entziindlichen, ferner auch diejenigen Ole, die bei gewohnlicher Destillation erst bei 270-3500 

iibergehen, in unzersetztem und darum in ihren speziflschen Eigenschaften erhaltenem Zustande. 
Der Destillationsriickstand ist rein granatrot gefii.rbt, geruch- und geschmacklos und besteht aus 
einer reinen Resen- bzw. ResinolharzlOsung, die zusammen mit trocknenden Olen ebenfalls als 
Harzersatz oder nach Oxydation als Ersatz von trocknenden Olen in der Lack- und Kittechnik 
Verwendung findet. (D. R. P. 800060.) 

Lacke und Lackfarben. 
Harzlacke. 

128. Literatur. Benennung, Herstenung der Lacke. 

Deutschl. Lacke (Firnlsse, Kltte) IIi 1914 E.; 16170; A.: 40988 dz. 
Deutscbl. Lackflrnls (Asphalt-, Kautschuk-, Zaponlack) l/g 1914 E.: 6409; A.: 801)19 dz. 
Deutscbl. Splrltus-(Schellack-)lacke I/g 1914 E.: 182; A.: 1960 dz. 

Vgl. J. Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreiches, 1900, S. 269. - Ande s, L. E., Prakt. 
Rezeptbuch fiir die gesamte Lack· und Farbenindustrie. Wien und Leipzig 1922. - Derselbe, 
Die Surrogate in der Lack., Firnis· und Farbenfabrikation. Wien und Leipzig 1908. - Der
selbe, Die Fabrikation der Kopal., Terpentin. und Spirituslacke. Wien und Leipzig 1909. -
Win kIer, E., Die Lack. und Firnisfabrikation. Halle a. S. 1876. - Loh man n, Fabrikation 
der Lacke und Firnisse. Berlin 1890. - Valen ta, E., Fette, Harze, Firnisse usw. Halle a. S. 1908. 
- Bottler, M., Die Lack. und Firnisfabrikation. Halle 1909. - Seeligmann, F. und E. Zieke 
unter Mitwirkung von E. Sachsel und F. Zimmer, Handbuch der Lack· und Firillsindustrie. 
Lehrbuch der Fabrikation von Lacken und FirnisBen Bowie Beschreibung und Untersuchung der 
dazu verwendeten Rohmaterialien. Berlin 1910. - Stock, E., Anleitung und Ratschlii.ge zu 
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wissenschaftlichen Arbeiten in der Lack- und Farbenindustrie nebst Angaben zur Einrichtung 
eines chemischen LaboratoriumS. Wien und Leipzig 1921. 

Ausfiihrliche Angaben iiber die Erzeugung farbiger Lacke auf Materialien der verschiedensten 
Art finden sich in Polyt. Notlzhl. 1876, Nr. 10. 

In Farhe uud Lack 1912, 7 findet sich eine Aufsatzfolge iiber Rohstoffe fiir die Ollackfabri
kation von E. Stock. Verfasser besprlcht zunichst die verschiedenen LOsungs- und Verdiinnungs
mittel fiir Harzkorper, insbesondere das LeinOl, Perillaal, HolzOl usw. und bringt zahlreiche 
Tabellen iiber die Eigenschaften.dieser Stoffe. Vgl. M. Schall, Die Herstellung von Lacken aller 
Art, ausschlieJ3lich des Celluloidlackes. (Kunst&toffe 1911, 181, 861 u. 411.) 

tJber Lackester und deren Verwertdung siehe M. Bottler, Chem. Rev. 1911, 61, 76. 
Neue Ersatzstoffe und Priparate der Lackbtanche bringt die Arbeit von M. Bottler in 

Kunst&toffe 1918, 461. 
tJber Versuche und Fortschritte auf dem Gebiete der Lackindustrie siehe die nach der Patent

literatur bearbeitete 'Obersicht von Pohl in Farhe und Lack 1912, 88. 
Der Jahresberlcht iiber die im Gebiete qer Firnis- und Lackherstellung verwendeten Rohstoffe, 

Hilfs- und Ersatzstoffe sowie der Firnis- und Lackfabrikation 8US dem Jahre 1917 von Utz findet 
sich in Farhenztg. 24, 441, 611 u. MO. 

Neuerungen 8US dem Gebiet der zur Verwendung in der Firnis- und Lacldabrikation geeig
neten Roh-, Hilfs- und Ersatzstoffe bringt Utz als Jahresbericht aus dem Jahre 1919 in Farhenztg. 
26, 1086, 1084 u. 1126. - Vgl. Ch. Colftgnier in Rev. de Chiem. Ind. 29, 286. 

Siehe auch die Patentzusammenstellung iiber Neuerungen in der Lack- und Firnisherstellung 
von K. Silvern in Farhe und Lack 1920, 8 u. 17. 

tJber Physik und Chemie der fiir die Lackfabrikation wichtigsten Harze siehe Farhenztg. 21, 
860, 869, 418 u. 441. 

ttber die Kolloidlehre und ihre Bedeutung in der Lack- und Farbenindustrie schreibt A. Elhner 
in Chem.-Zig. 1922, 721 fl. 

tJber die Ausfiihrung einer beschleunigten Probe fiir Farben und Lacke siehe den Bericht 
von A. M. MuckenfuO, Ref. in Zeitschr. I. angew. Chern. 26, 640. 

Das Anreiben der Farben mit Lacken oder Firnissen ist in Farbenztg. 1921, 1699 beschrieben. 
Eine Beschreibung der in der Farben- und Lackindustrie verwendeten Misch-, Fill-, Filtrier-, 

Schlimm., Mahl-, Trocken- und Zerkleinerungsvorrichtungen findet sich in Farhenztg. 26, 904 If. 
Die Betriebskontrolle in der LackiIidustrie erortert E. Stock in Farhenztg. 26, 21. 

Nach Zelt&chr. I. angew. Chern. 1918, 189 versteht man unter Lack: Auflosungen von mehr 
ala 5% Harzen in TerpentinOl, Mineralol, HarzOl, Olfirnis, Aceton, Alkalien oder anderen LOsungs
mitteln, auch AuflOsungen von stark eingedickten, trocknenden Olen, wie StandOl aus LeinO! 
oder chinesischem HolzO! in fliichtigen Losungsmitteln, auch mit Farbstoffen versetzt. 

Nach F. Seellgmann (Handbuch) unterscheidet man Lacke (Lackfirnisse), das sind Auf-
100ungen von Harzen verschiedener Abstammung in TerpentinO!, Benzin, Spiritus oder einem 
anderen fliichtigen LOsungsmittel, von dem sie den Namen haben, und fette Lacke oder 01-
lacke, das sind Lacke, denen auJ3er dem Harz noch ein OJ beigegeben wird. Wihrend die Lack
firnisse durch bloJ3e Verfliichtigung des LOsungsmittels eintrocknen, erfolgt die Trocknung der 
OllackEl in der Weise, dal3 sich zuerst das LOsungsmittel verfliichtigt und das zuriickbleibende 
Gemenge von Harz und trocknendem 01 unter dem EinfluJ3 des Luftsauerstoffes und des Lichtes 
unter Bildung einer festen, trockenen Schicht erhirtet. Firnisse vom Typus des Leinolfirnisses 
entstehen bei Verwendung gewisser trocknender Ole allein ohne Zusatz eines fliichtigen LOsungs
mittels, und ihre Trocknung erfolgt wie jene der Ollacke. Ollacken und Leinolfirnissen 
werden metallische Verbindungen beigegeben, die die Eigenschaft besitzen, die Einwirkung 
des Sauerstoffes und dadurch die Trocknung zu unterstiitzen bzw. zu beschleunigen. (Trockner 
oder Sikkative [118J). 

Die vollig wirre Bezeichnungsweise auf dem Gebiete der Lacke und Firnisse ist wohl mit da
durch bedingt, daJ3 Leinol und seine Umwandlungsprodukte (Firnis und Linoxyn) ebenso auch 
andere Komponenten, ebensowohl Grundlage wie Bestandteil eines Lackes bilden konnen: ein 
LOsung von Harz in StandO! (also einem Leinolprodukt) heiJ3t ebenso Lack wie eine LOsung von 
StandOl oder Firnis in einem fliichtigen LOsungsmittel. Beide hinterlassen in der Tat auf eine 
Unterlage aufgestrichen nach einiger Zeit eine harte "Lack"schicht (der Name erscheint also ein 
drittes Mal;). Am zweckmil3igsten wire es den Lack nach dem Bestandteil zu benennen, der als 
trockene Haut und 'Oberzu~chicht zuriickbleibt und zugleich das LOsungsmittel oder den an der 
Hautbildung evtl. mitbetelligten Stoff in das Wort mit einzuschlieJ3en. Hilt man ferner fest. 
daJ3 unter "Firnis" n ur der Leinolfirnis verstanden wird (zum Unterschied von Fischolfirnis. 
:r.;uneralolfirnis usw.), so kommt man zu den vollig eindeutigen Bezeichnungen: Casein-HolzO!· 
flrnislack (bestehend aus polymerisiertemHolzol und Casein), Acetylcellulose-PyridinIack, Schellack
Alkalilack, Schellack-Spritlack, Kopalolfirnisl~k bzw. Kopalfirnislack, die sich dadurch unter· 
s~heiden, daJ3 im ersteren Kopalol als Leinolersatz "verfirnil3t" worde, wihrend Kopalfirnislack 
eIDe Losung von Kopal und Firnis (das ist Leinolfirnis) darstellt usw. - Vgl. Farbe und Lack 
1912, 162 u. 817. 



100 Harze, La.cke, Anstriche. 

Die Zusammensetzung z. B. eines Kopallackes wird nach folgenden Grundsii.tzen gewii.hlt: 
In einem Gemenge von 2 Tl. Kopal, 1,5 Tl. LeinOl, 3,5 Tl. TerpentinOl und einem Trockenmittel 
verleiht der Kopal dem Anstrich die notige Harte, das trocknende 01 gibt durch Bildung 
von Linoxyn die Elastizitii.t und der Zusatz eines Trockenmittels (Sikkativ) befOrdert das 
schnelle Trocknen des Lackes. Das TerpentinOl wirkt bei der La.ckbereitung auf doppelte Weise: 
Zunii.chst verdunstet ein Teil und der zuriickbleibende Rest verharzt zu einer festen Masse, weiter 
aber wirkt das Terpentinol auch als Sauerstoffiibertrii.ger und befOrdert so die Oxydation des im 
La.ck befindlichen Leinoles und Hartharzes. Es ist ersichtlich, da13 die Mengen dieser vier Bestand
teile innerhalb weiter Grenzen variiert werden konnen, und vor allem, da.6 das Arbeiten nach Re
zepten ohne eigene Erfahrung nie zu guten Resultaten fiihren kann, da stets eine genaue Vor
priifung der einzelnen Materialien und ihrer Wirkungsweise unter den verscbiedenen Tempera
tur- und klimatischen Verhaltnissen stattfinden mu.6. 

Ober Her s te II un g der Lacke und Firnisse siehe K. Diirschmldt, Mitt. d. techno Gew.-Mus. 
Wlen lS99, 22. Auf die ausfiihrliche Arbeit, die zunii.chst die Definition und Einteilung der Lacke 
bringt, im weiteren auf die einzelnen Bestandteile ihre Eigenschaften und die Eigenschaften der 
Endprodukte eingeht, femer auf die Verwendbarkeit und Fabrikation der Lackarten, die Fehler, 
die bei der Herstellung der Lacke und vor allem beim Auftragen der Lacke gemacht werden, 
sei bier verwiesen. 

D'ber das Runzeln von Lackaufstrichen siehe die Angaben von H. Vollmann in Farbenztg. 
26, 66. 

Zur Herstellung von Lacken und Firnissen werden die lackbildenden Substanzen zunii.chst 
mit 10-20% eines Quell- oder Losungsmittels unter Erwii.rmung zwischen Walzen bis zur Homo
genisierung bearbeitet. Dann vermischt man sie mit Dispersionsmitteln, in denen die lackbildende 
Substanz nur schwer 100lich ist, in Schlagmiihlen oder dgl. bis sie kolloidartig aufgelOst erscheinen 
und sich nicht mehr absetzen_ Hierauf destilliert man die Dispersionsmittel zwecks Konzeptrie
rung des La.ckes unter Vakuum bei 30-500 abo (D. R. P. 887956.) 

Die Vorschrift zur Herstellung eines feinen Wagen- und Kutschenlackes findet sich in Farbe 
und Lack 1920, 115. Vgl.: Herstellung von Boot-, Schleif- und Kutschenlacken nach englischer 
Art. Angabe von Rezepten und Fabrikationsmethoden. (Farbenztg. 1916, Bd. 20, 470; femer 
1918, 2689.) S. a. die Vorschriften in Abschnitt Holz. 

Naheres iiber die Verwendung von gro.6en, doppelwandigen Eisenblasen und ihren Neben
einrichtungen in der Spiritus- und Zaponlackfabrikation siehe Farbenztg. 1922, 8195 •. 

129. Losungsmittel der Laekindustrie. 
Wolff, H., Die LOsungsmittel der Fette, Ole, Wachse und Harze. Stuttgart 1922. 
Unter den Bestandteilen eines Lackes nimmt vor allem das Losungsmittel eine bedeu

tende Stellung ein, da von ihm die Verteilung der iibrigen Bestandteile und damit die Art der 
durch den La.ckanstrich erhaltenen Oberflii.che abhangig ist. - S. a. Harzlosungsmittel [S6J. 

D'ber LOsungsmittel und Lackbeschaffenheit, namentlich die LOslichkeitsunterschiede bei 
verschiedenen Phenolformaldehydharzen berichtet H. Wolff in Farbenztg. 1920, 66S. 

In Elektrochem. Ztg. 26, 41 findet sich eine Besprechung der gebrauchlichsten Lacklosungs
mittel, wie TerpentinOl, ErdOl, Petrol ather, TeerOl, HarzOl, Holzgeist, Weingeist, A.ther und 
Schwefelkohlenstoff. 

Ober die Giftigkeit der neueren Lacklosungsmittel siehe die Angaben von H. Wolff in Far
benztg. 1915, 1028. Unter den gechlorten Kohlenwasserstoffen ist das Tetrachlorathan als 
La.cklOsungsmittel iiberhaupt unzuliissig, aber auch die anderen ahnlichen Produkte konnen ebenso 
wie stickstoffhaltige La.cklosungsmittel, z. B. Nebenprodukte der Anilin- und Pyridinfabrikation 
schii.dlich wirken, so da.6 fiir eine gute Durchliiftung der La.ckier- oder Streichraume Sorge zu 
tragen ist. 

Dber Acetylentetrachlorid (hergestellt z. B. nach D. R.P. 154657) und seine Deri
vate als LOsungs- und Extraktionsmittel siehe Chem.-Ztg. 1905, 256. 

V. Grimm wamt vor der Anwendung des Ace t y 1 en t e t r a chi 0 rid e s als Losungsmittel 
fiir La.cke oder iiberhaupt vor seiner gewerblichen Anwendung, da es schwere Gesundheits
storungen nach sich zieht. (Farbenztg. 21, 92.) 

Nach F. Powney, Zelt8chr. f. angew. Chem. 1910, Nr. 42, ist das beste, durch Ersatzprodukte 
kaum verdrangbare LOsungsmittel fiir Leinol und zugleich das beste Verdiinn~mittel fiir 
La.cke aller Art das Terpen tinol. Wenn letzteres auch die Trocknung des LeinOles rucht wesent
lich beschleunigt, so ist es doch den verscbiedenen Polymerisationsprodukten des hydrocarbu
rierten ErdOles (Terpentinersatz [74J) bei weitem vorzuziehen. 

Die Anwendung von Phthalsaure-, Alkyl- und Arylestern als Losungsmittel fiir Harze, 
fette und ii.therische Ole, ferner fiir Lacke, Riechstoffe mit oder ohne Anwendung von Warme 
ist in D. R. P. 227 667 beschrieben. 

An Stelle des Amylacetats als Losungsmittel fiir ScbieJ3baumwolle, Rohgummi, Asphalt 
oder auch fiir gekochtes Leinol soIl man nach D. R.P. 254S5S auch ein Alkylenoxyd 
verwenden konnen, das man erhalt, wenn man chlorfreie, unterchlorige Saure auf Gasnaphtha 
oder iilinliche olefinhaltige Kohlenwasserstoffe einwirken laJ3t und die gebildeten Chlorhydrine 
tiber Natronlauge oder gelOschtem Kalk destilliert. 
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tl'ber die Verwendung des Dichlorbenzols als Streckungsmittel fiir LacklOsungsmittel 
siehe Farbenztg. 1917, 1176. 

Ala Ersatz fiir Benzol und Benzin bzw. als 01 fiir die Lackindustrie eignet sich ein Neben
produkt, das man durch Kondensation des beim Schmelzen des Kauriharzes f1iichtigen Oles ge
winnt. (L. E. Andes, Erl. u. Erl. 46, 80.) 

Wiihrend man unter den f1iichtigen LOsungsmitteln, die besonders zur Lackierung von 
F1~zeughOlzern dienten, das Aceton leicht durch BisulfitlOsung zuriickhalten und so wieder
geWlnnen kann, ist dies beim Methylacetat, das in demMaJ3e, aIs wiihrend des Krieges Aceton 
fiir jenen Zweck nicht mehr zur Verfiigung stand, verwendet wurde, auf einem einfachen Wege 
nicht moglich. Nach L. Clement und C. Riviere kann man nun dieses LOsungsmittel, ebenso wie 
Aceton und Spiritusarten durch Kohlenwasserstoffe, Phenole und Schwerole zuriickhalten, aus 
denen man die LOsungsmittel dann durch Destillation wiedergewinnen kann. Die hierzu notigen 
Apparate und die Betriebsresultate werden in Ind. cblm. 8, 107 besprochen. 

Das Cyclohexanol oder Cyclohexanon oder deren Homologen eignen sich auch allein 
oder mit anderen LOsungsmitteln als LOsungs- oder Emulgierungsmittel fiir Harze, Lacke, Schuh
creme, Bohnermassen oder Metallputzmittel. (D. B. P. 881 060.) 

tl'ber Tetralin als LOsungs- und Verdiinnungsmittel in der Lackfabrikation siehe das giinstige 
Urteil von Ande8 in Farbe ond Lack 1920, 117, ferner von W. Schrauth und B. Bueter, Farbenztg. 
1919, 686. Tetralin ist tetrahydriertes Naphthalin, Tetralin extra hingegen ein Gemisch des 
ersteren mit De k a Ii n, das ist vollig hydriertes, also Dekahydronaphthalin. 

tl'ber Herstellung von Tetrahydronaphthalin durch Behandlung des dampfformigen oder 
in organischen LOsungsmitteln gel Osten Naphthalins mit fein verteilten oder leicht schmelzenden 
Metallen allein oder im Gemisch mit Fullererde bei Gegenwart von- Katalysatoren (Natrium, 
Eisen oder Nickel) im Wasserstoffstrom siehe D. B. P. 299012 und 299 013. - Vgl. das ii.hnliche 
Verfahren des D. B. P. 800 062: Behandlung von Naphthalin in der Wiiorme und unter Druck 
bei Gegenwart eines fein verteilten, durch Reduktion eines organischen Metallsalzes in einer um
hiilIenden FIiissigkeit erhaltenen Katalysators mit Wasserstoff. Das so z. B. mit Nickelformiat 
bei 180° unter 15 Atm. Druck erhaltene Dekahydronaphthalin solI fiir sich oder mit anderen 
Stoffen gemischt in der Lackindustrie als LOsungsmittel und als Treibmittel fiir Motoren dienen. 

Die Herstellung der hydrierten Naphthaline ist ferner in zahlreichen Patenten, z. B. D. R. P. 
324881-888, 298663, 298041, 801276 usw. beschrieben. 

Die Konstanten und Eigonschaften der Tetralinprodukte des HandeIs sind in Gummlztg. 
1920, 779 zusammengesteUt: 

Tetralin . • . 
Dekalin ... 
Tetralin extra 
Tetralinessenz • 

n" F1ammpunkt Sledepunkt 
0,975 78° 205-2()7° 
0,8827 57,3° 189-191 ° 
0,900 60° 185-195° 
0,970 68° 160-195° (60proz.), 195-207° (40proz.) 

Tetralin lOst Kautschuk. verhii.It sich fiberhaupt in vielem wie ein Benzolhomologes und hinter
lii.J3t ebenso wie Teualin extra beirn Verdampfen erhebliche Mengen eines klebrigen Riickstandes. 

Die Stoffe zeigen hohen Siedepunkt, sehr geringe Verdunstung, auLlerordentlich hohes LOsungs
vermogen fiir Harze, Ole, Fette, auch Linoxyn und Indenharze und vollige Wasserklarheit. Lacke. 
die mit diesen Stoffen angesetzt werden, trocknen anfii.nglich etwa so, wie Leinollacke und iiber
treffen in spii.teren Trockenstadien sii.mtliche mit Benzol oder Benzin angesetzten Lacksorten. 
(VoHmann, Farbenztg. 24, 1889.) _ 

Tetralin verdunstet ebenso wie Tetralinessenz schneller als man nach dem hohen Siedepunkt 
der FIiissigkeiten annehmen konnte, jedoch weniger schnell als TerpentinOI und ist indifferent gegen 
~etall. Tetralin extra, das Dekahydroproduktgemenge verdunstet dreimal so schnell aIs Tetralin, 
1st diesem allerdings an LOsungsfii.higkeit unterlegen und eignet sich besonders fiir FeinIackierungen. 
Tetralinessenz ersetzt Amylalkohol, lOst sonst schwierig 100liche Kunstharze zu hochkonzentrierten 
Lacken und verdunstet leichter als Tetralin. Die LOslichkeitsvermogen der drei Stoffe stufen 
sich vom Benzin zum Benzol abo (H. Kantorowicz, Farbe und Lack 1920, 88.) 

Tetralin eignet sich (auch wegen seines hohen, die Gefahren bei der Verarbeitung herabsetzen
den FIammpunktes) zur Herstellung von Ollacken, Emailfarben und Olfarben und ist trotz seiner 
relativ langsamen VerfIiichtigung auch fiir raschtrocknende Lacke verwendbar, wenn man die 
evtl. in geringen Mengen zuzusetzenden trocknenden Ole so wii.hlt, daJ3 die Trockenzeit nicht zu 
kurz bemessen ist. (Andes, Farbenztg. 26, 1977.) 

tl'ber die Rosafiiorbung von WeiJ3anstrichen, die mit Tetralin als LOsungsmittel fiir die Lack
bestandteile angesetzt sind, siehe die Kontroverse zwischen verschiedenen Autoren in Farbenztg. 
26, 228111. 

Zur Frage der Rosafiiorbung von WeiLllacken siehe auch Farbenztg. 26. 69 u. 289. 
Die Anschauungen fiber die Verwendung des Tetralins aIs Lacklosungsmittel waren bis vor 

kurzem jedenfalls noch sehr geteilt (siehe z. B. Farbenztg. 26, 2388 u. 2«0), jedenfalIs ist die 
Ursache der Rotfiiorbung der Lackschichten unter gewissen Bedingungen noch nicht geklii.rt. 

Uber die den Tetralien entsprechenden Hexaline (hydrierten Phenole) als 01., Fett·, 
LacklOsungsmittel siehe [460]. 



130. Lacke filtrieren, konservieren, desodorieren, lirben (Gold. und lrislack). 
Da aIle zur Herstellung von Ollacken verwendeten Rohstoffe Verunreinigungen ent

ha.Iten, die sich beim Legem der unfiltrierten Lacke zum Teil absetzen, zum Teil jedoch die Fliissig
keit erfiillen und dann ein schnelles Durchtrocknen des Lackes verhindern, empfiehlt W. Schiitze 
die Mehrkosten von 15-25% und die nicht unbedeutenden Verluste nicht zu scheuen und die 
Ollacke nur in filtriertem Zustande in den Handel zu bringen. (Farbenztg. 41, 2246.) 

"Ober die Ursachen der Triibungen von Resinatfirnissen, beruhend auf der Ausscheidung von 
Bleisalzen gesii.ttigter Fett- oder Oxysa.uren, siehe die Abhandlungen von H. Wolfl und Ch. Dom 
in Farbenztg. 1921, 2687 und 1922, 26. 

Ober Lackfiltration berichtet W. A. Herrmann in Farbe und Lack 1912, 86. 
Zum Filtrieren von Lacken verwendet man nach D. B. P. 189614 Kochsalz oder hygro

skopische Salze (Chlormagnesium, Chlorcalcium) ala Filtermaterial evtl. gleichzeitig mit bleichend 
wirkenden Salzen. 

Zur Verhinderung des Schimmelns'von Leinolfarben, hervorgerufen durch Keime, 
die von Verunreinigungen der Saat in das Leinol gelangen, setzt man den Farben na.ch H. A. 
Gardner 5% Solventnaphtha (160griidiges Benzol) oder raffiniertes KienOl zu. (Ref. in Zeltllchr. 
f. angew. Chem. 26, 606.) 

Zur Parfiimierung der mit denaturiertem Spiritus hergestellten Lacke eignet sich nach 
Farbe und Lack 1912, 84 Mirban-, Cassia- oder Nelkenol evtl. auch Nitrobenzol. 

{)ber Kaschiermittel in der Lackindustrie, also iiber Substanzen, die man den Lacken 
zusetzt, um Geriiche zu verdecken, ebenso iiber Mittel, die an und fiir sich geeignet sind, 
den Lacken einen besseren Eigengeruch zu verleihen (Nitrobenzol, Campherol, Rosmarin, Lavendel-, 
Spik-, Euca.Iyptus-, Fichtennadel- und Bittermandelol), siebe Farbe und Lack 1912, 282. Die 
echten Fichten- ooder KiefernadelOle, die zur Herstellung dieser Kaschiermittel dienen, 
waren naturgemiiJ3 immer sehr teuer, so da13 man heute das NadelholzOl kiinstlich herstellt durch 
Vermis chen von Bornyla.cetat mit Pinen und Limonen. Bornylacetat(-formiat) wird nach 
verschiedenen Verfabren, die zum gro13ten Teile patentiert sind, sus Borneol, Ameisensiure und 
Essigsiure- anhydrid gewonnen. 

Nach Farbe und Lack 1912, 2M kaIm man Sojabohnenol von seinem Geruch befreien, 
wenn man ihm wihrend des Kochens 5% Harz zusetzt. 

Die auch zum Firben von Lacken und Firnissen geeigneten Teerfarbstoffe sind im Kapitel 
01 und Fett aufgezihlt. Siehe auch Spirituslacke usw. ' 

Zum Farben von Nitrocellulose1a.cken verwendet man solche Korper, die ,durch nach
folgende Oxydation die gewiinschte Farbung ergeben, wobei man Katalysatoren oder Oxydations
mittel zusetzen kann. So firbt sich z. B. eine LOsung von 5 Tl. Aminodiphenylamin in 100 Tl. 
Zaponlack nach dem Auftragen des Lackes an der Luft in kurzer Zeit tiefschwarz. Ahnlich ver
hilt ,sich eine LOsung ,von 5 Tl. p-Oxyphenyl-p-aminotolylamin in 100 Tl. Zaponlack, wenn 
man ihr eine Spur Kupferchlorid, in Alkohol gelOst, zusetzt. (D. B. P. 286828.) 

AuJ3er den Teerfarbstoffen kamen oder kommen noch gefarbte Harze, Gummigut, Drachen
blut usw. als Farbmittel fiir Lacke in Betracht, die echten Goldlacke werden in dieser Weise' 
gefil.rbt. Zur Imitation von chinesische m Goldlack verschmilzt man na.ch Wiederhold, D. Ind.
Ztg. 1870, 140, 2 Tl. Kopal, 1 Tl. Schellack und 2 Tl. Leinolfirnis, li13t ei'ka.Iten, fiigt 10 Tl. Terpen
tinol zu und versetzt mese LOsung mit den getrennt bereiteten LOsungen von Gummigutt und 
Drachenblut in TerpentinOl, wobei ersteres zur Erzielung gelberer, da.s Drachenblut zur Herstellung 
rotlicher Tone dient. Auch mit 3 Tl. Kornerlack, 1/. Tl. Olfirnis und 10 Tl. TerpentinOl kann 
man den chinesischen Goldlack imitieren. Er bedar! keines weiteren Zusatzes von Drachenblut 
oder Gummigut. 1m iibrigen verfihrt man wie bei der Bereitung jedes fetten Lackes. Ober Gold-
lacke siehe ferner Farbe und Lack 1918, 110. , 

{)ber neue Farbstoffe fiir die Lackfabrikation siehe Lehmann, Chem. Ind. 1911, 286. 
Nach Techn. Bundsch. 1908, 661 kann man sich zur Herstellung irisierender Lackschichten 

verschiedener, zum Teil patentierter Verfabren bedienen, die alle auf dem Prinzip der Farben 
diinner Plii.ttchen beruhen. So werden z. B. die Gegenstinde na.ch POU8solle mit elDer Gelatine-
100ung iiberzogen, die gelOstes Bromammoni um enthilt, worauf man die getrockneten Stiicke 
mit einer wisserigen LOsung von Silbernitrat behandelt, dann nochmals in diinne Gelatine-
100ung taucht und schlie13lich lackiert. Oder man iiberzieht den Gegenstand zuerst mit Gelatine, 
dann mit Dammarlack, li13t trocknen und bringt eine Kollodiumschicht auf, die dann auf einem 
glinzenden und glatten Untergrund auftrocknet, wodurch bei geeigneter Ausfiihrung des Ver
fabrens ebenfa.Ila die irisierenden Farben entstehen. 

Uber Herstellung irisierender Folien mit einer zwischen zwei lackartigen Schichten be
findlichen metallischen Zwischenschicht aus Wismutoxy- oder -trichlorid, ala deren Triger man 
Gelatine oder Acetylcellulose wihlt, siehe D. B. P. 281 080 und 267 870. 

Zur Erzeugung perlmuttfarbiger Schichten, die sich zum Uberziehen von Gegenstinden eignen, 
behandelt man 100liche mit Ammoniak ausfillbare Metallsalze bis zur Bildung einer irisierenden 
darbschicht in einer Ammoniakatmosphare, entfernt die Fliissigkeit und trigt die Masse auf 
Fen Gegenstand auf. (D. B. P. 882 469.) 
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Zur Herstellung von Krystallm ustern auf Fliichen versetzt :tnsn den Lack, mit dem die 
Fliiche bestrichen werden solI, mit ainem Krystalle bildenden Stoff, z. B. mit Naphthalin, 
und entfernt diesen Stoff na.ch dem Trocknen des Lackes. Bei Verwendung von Naphthalin 
verfliichtigt sich dieses beim Erwii.rmen des Gegenstandes in kurzer ·Zeit, und die Lackschicht 
zeigt die entsprechende Musterung. (D. B. P. 286 260.) 

131. Weiehharz-(Kolophonium-, Kantsehukharz-)laeke. 

Schnelltrocknende Lackfirnisse lassen sich aus weichen Harzsorten nsch O. P. v. 8. Dez. 
1880 herstellen durch Verschmelzen z. B. von 100 kg Kolophonium oder Terpentin mit 10-15 kg 
eines Pulvers, da.s man durch Eindampfen von franzOsischem oder amerikanischem Harz mit 
Kalkbrei erhiiJt. Na.ch l/a Stunde nimmt man vom Feuer und verriihrt na.ch Badarf 25-50 kg 
LeinOl und 35-90 kg TerpentinOl in die Masse. 

Statt Kolophonium oder Harz zu verwenden, geht man nach F. P. 892668 zur Herstellung 
von Lacken l1D.d Firnissen direkt von der in den Harzen enthaltenen Pimars8.ure sus, lOst sie 
in Lange und fiiJIt die LOsung mit 100lichen Salzen des Calciums, Strontiums, Bariums, Zinks, USW. 

Um ainen mit Kolophonium hergestellten Firnisersa.tz als Bindemittel such fiir Blei
wei.Bfarben snwenden zu konnen, empfiehlt es sich na.ch D. B. P. 141268 das Kolophonium mit 
konzentrierter Schwefels8.ure so lange zu erhitzen, bis die Mischung sufhort zu schiiumen. 
Das sus Sulf08iiuren der Abietinsiiure bestehende Reaktionsprodukt wird da.nn mit gereinigtem 
MineralOl verdiinnt, und ein Gerinnen oder Wolkigwerden der Bleiwei.Bfarbe tritt nicht mehr ein. 

Billige Lacke, die all(lrdings leicht splittern, sn der Luft und im Sonnenlicht rei.Ben und 
durch Feuchtigkeit wei.B werden, kann man aus Kolophonium und nicht trocknenden Olen oder 
auch Mineralschmierolen erhalten. FUr untergeordnete Anstrichzwecke, wo es nur auf Glanz 
ankommt, erfiillen diese nicht klebenden und such, wenn die Menge der Ole nicht zu hoch be
messen wurde, gut trocknenden ~ke ihren Zweck, besonders dann, wenn das Kolophoniunl 
vorher gehirtet wurde. (Farbenztg. 20, 812.) 

Zur Herstellung von fetten Lacken und hli.rzhsltigen Firnissen verschmilzt msn die Fette 
oder die z'ur Verdiinnung beniitzten ii.therischen Ole mit Harz und Naphthalin, das die Vis
cositiit des Produktes herabsetzt, die stOrende Hautbildung des LeinOles infolge der Luftoxydstion 
verhindert und seine Triibung bei der Losung von Sikkativ verhindert. (D. B. P. 104 766.) 

Zur Herstellung von wohlfeilen Lacken mit nichttrocknenden Olen (such MinerslOl) werden 
folgende Mischungen empfohlen: 1. 100 Tl. 8 proz. Harzkalk, 10 Tl. Bleiglii.tte, 15 Tl. LeinO!, 20 Tl. 
HarzstockOl, 2 Tl. borsaures Mangan und 120 Tl. Verdiinnung. Dieser Lack ist in einer Stunde 
trocken und von hohem Glanz. 2. 50 Tl. Kolophonium, 4 TI. Kalkhydrat, 3 Tl. Bleigliitte, 50 Tl. 
Indraghiri Dammar, 15 Tl. entflocktes LeinO!, 40 Tl. MineralO!, 2 Tl. borsaures Mangan und 100 Tl. 
Verdiinnung. Der Lack trocknet in 3 St,unden und hat guten Glanz. 3. 50 Tl. Kolophonium, 
60 Tl. Dammar-Indraghiri, 4 Tl. Kalkhydrat, 4 Tl. Bleiglii.tte, 25 Tl. Holzol, 15 Tl. LeinO!, 70 Tl. 
MineralO!, 3 Tl. borsaures Mangan, 90 Tl. Verdiinnungsmittel. Das Lack ist na.ch PIa Stunden 
trocken und na.ch 8 Stunden hart. Zahlreiche weitere Vorschriften bringt die Originalarbeit in 
Farbenztg. 1914/16, 812. . 

Zur Herstellung von Lacken verschmilzt man nach D. R. P. 121842 Harz mit HolzO!, behandelt 
die Schmelze mit ChI 0 r s c h w e f e 1 imd lOst die Masse in den bekannten Lacklosungsmitteln auf. 

Unter Harttrockenol versteht man eine LOsung gleicher Teile Harz und HolzO! mit 1/, bis 
1/. Volum LeinO!, Dickol oder Sojabohnenol. Man kocht diese Mischung mit Kalk und einem 
'll:ockenmittel zu einer dicken Masse ein, die, auf Glas gebracht, hart wird. Die HarttrockenOie 
trocknen sehr schnell, matt und hart ein und eignen sich darum fiir Fu.Bbodensnstriche 
und Mobellackierung besser als LeinO!firnisse. (Farbenztg. 19, 26.) 

Eine Mischung von chinesischem HolzO! und 25% Kolophonium eignet sich zur Herstellung 
von Farben und Firnissen, die jedoch weder Blei noch Zink als Grundlage enthalten diirfen. 
Zur Erzeugung solcher Lacke mu.B das Kolophonium vorher mit Glycerin, Phenol oder anderen 
Alkoholen verestert werden und man erhiiJt dann wertvolle La.cke, die auch fiir sich allein wasser
dichte 'Oberziige liefern. (M. Toch, Zentr.-BL 1920, n, 807.) 

Zur Herstellung aines Holzol- Fu.Bbodenlackes (Bd. n [18]) werden 100 kg: Harz 
geschmolzen, worauf man einige Prozent Glii.tte oder Mangan zusetzt, auf 2200 erhitzt und weiter 
1~0-130~ HolzOl, dann bei 170-1800 8-10% Kalk hinzufiigt. Es wird vorsichtig weiter erhitzt. 
blS das bel 210-2200 eintretende starke Aufschii.umen voriiber ist. Man hii.lt die Temperatur 
bei 2400 so lange. bis ein zur Probe auf eine Glasplatte getupfter Tropfen hart wird, worsuf man 
sbkiihlt und verdiinnt. Ein heller Dekorationslack wird auf gleiche Weise mit hellem Harz 
hergestellt, nur werden dem fertigen Lack einige Prozent DickO! zngesetzt. (Farbenztg. 17, 2488.) 

Man erhitzt zur Herstellung eines Lackes nach D. R. P. 148 410 ein Gemisch von Harzen 
und 01 mit Ultramarin, bis das Aufbrausen aufhort. 

Die Herstellung eines Lackes aus Gemischen von Ksutschukharz und chinesischem 
HoIzol mit einem Verdiinnungsmittel bzw. unter Zusatz eines Trockenmittels, sowie sus Ge
mischen von Pontianakharz und HolzO! oder Pontisnakharz, einem anderen harzigen Produkt 
und Holzol ist in A. P. 900887 beschrieben. 
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132. Alkohol-(aeeton-, ither-)haltige Kopallacke. 
Das Schmelzen der Kopale und die dazu verwendeten Apparate sind in Farbe ond Lack 1912, 

222 beschrieben. 
• In Polyi. Zentrh. 1809, 44: ist eine Zusammenstellung der verschiedenen Methoden, Kopal

firnisse zu bereiten, verBffentlicht; vgl. auch die Herstellung eines alkoholisch-ammoniakalischen 
Kopalfirnisses nach Pharm. Zentrh. 1809, 670, femer Bayer. Konst- o. Gew.-BI. 1860, 182. 

Die LOslichkeit der afrikanischen Kopale (s. a. [79]) ist in folgender Tabelle zusammengestellt: 

Benguela I Angola weiB I Angola rot Kongo Sierra Leone 

Athylalkohol 16,5 15,1 38,6 25,3 62,3 
Methylalkohol 46,9 46,7 68,0 55,3 49,2 
Ather 43,7 27,3 51,2 48,3 47,8 
Chloroform 47,3 43,7 65,7 59,6 52,4 
Benzol 65,6 50,5 70,0 60,1 56,9 
TerpentinBl 68,8 69,4 77,0 68,2 71,4 
Tetra.chlorkohlenstoff 74,0 61,3 77,7 66,1 70,9 
A ceton 24,8 I 514 5,5 I 45,8 40,3 

In Amylalkohol, Anilin und Amyla.cetat sind samtliche Kopale, auch Angolarot, nur wenig 
IOslich (Ch. Cofllgnler, Bull. Soc. Chlm. 1907, 1131.) 

Kopal wird nach Chem. Zentralbl. 1908, 2117 von Amylalkohol innerhalb 20 Tagen voll
stiindig gel<ist, wenn man dem LOsungsmittel einige Promille Salpetersiure zusetzt und das 
Harz ilehr fein pulverisiert eintrigt. Die klare LOsung kann konzentriert oder mit TerpentinO! 
versetzt werden, ohne sich zu triiben; doch empfiehlt es sich, vor der Konzentration durch Schiit
teln mit Bariumcarbonat zu neutralisieren, um MiLlfirbungen zu vermeiden. Das Auswittern 
des Lackes liLlt sich durch Zusatz einer Spur Atzkali, gelOst in Amylalkohol, vermeiden. Ein fetter 
kIar bleibender Firnis wird beispielsweise erhalten, wenn man eine so erhaltene LBsung von 1 Tl. 
Kopal-AmylalkohollOsung in 2 Tl. TerpentinBI nach Abdestillierung des Amylalkohols mit 1-2 Tl. 
eines Gemisches aus III LeinOl und ali LeinBlfettsiure versetzt. Mehrstiindiges Erhitzen des Ge
misches mit etwas Manganresinat auf 130--1400 bewirkt ein rasches Trocknen des Firnisses. 

Gepulverter und scharf bis zur angehenden Schmelzung gedBrrter Kopal lOst sich in 2,8 Tl. 
wasserfreiem Aceton durch bloLles Schiitteln auf. Die LBsung trocknet schnell mit glasihnlichem 
Glanz ein. Durch Abdestillieren eines Teiles des Acetons kann eine sirupdicke KopallOsung er
halten werden, die sich ohne Ausscheidung von Kopal beli.ebig verdiinnen fi.Bt. Ein solcher Firnis 
dient zum Anstrich von MBbeln, Holzwerk iiberhaupt, Landkarten usw., nicht aber zur Uber
ziehung von elastischen Gegenstinden, von denen er absprin~. Ebenso lOst Aceton Mastix und 
Sandarak in der Kilte auf und bildet Firnisse von LeinO!konslstenz, die beliebig verdiinnt werden 
kBnnen. (Dln~L loum. 172, 460.) 

Eine Bfter geschiittelte gelbliche LBsung Gallerte oder Suspension von 1 Tl. Campher in 12 Tl. 
Ather und 4 Tl. Kopalpulver in 4 Tl. absolutem Alkohol und 0,25 TI. TerpentinOl trennt sich nach 
schlieLllich mehrtigigem Stehen in zwei Schichten, eine untere kopalreichere und eine obenstehende 
wasserhelle Fliissigkeit. Letztere bildet einen vorziiglichen Politur- und Uberzugsla.ck, die untere 
kopaJreicheGallerte kannman nochmaIs mit Ather und Campher behandeln. (Dlngl. loorn.180, 316.) 

Atherischer Kopallack: Gepulverter und getrockneter Kopal wird mit einer Mischung 
von Schwefelither, rektifiziertem Terpentinol und etwas LavendelOl in einer geschlossenen Flasche 
iibergossen, 48 Stunden unter Bfterem Umschiitteln hingestellt; der kIare Lack wird yom Boden
satz abgegossen und in gut verschlossenen GefiLlen aufbewahrt. - Ein billiger Kopalfirnis wird 
erhalten, wenn man gepulverter Kopal mit Ammoniakfliissigkeit so iibergieLlt, daLl dadurch 
nach einiger Zeit ein dicker Brei entsteht; dieser wird bei gelinder Wirme ausgetrocknet, der 
Kopal aufs neue gepulvert, noch mehr ausgetrocknet und mit rektifiziertem Terpentinol und etwas 
venetianischem Terpentin anhaltend geschiittelt. (Bayer. Konst- o. Gew.-BI. 1849, 706.) 

Zur Herstellung eines kIaren, schnelltrocknenden Kopalfirnisses schlug auch Heeren in 
Polyt. Zentr.-BL 1804, 43 vor, ein Gemenge von 60 TI. Weingeist, 10 Tl. Ather und 40 Tl. Ter
pentinOl auf 60 Tl. westindischen Kopal einwirken zu lassen. 

Der ostindische und afrikanische Kopal lost sich auch in 360 0 heiLlem, siedendem Par a ff in 
und ist dann nach Entfernung des letzteren in gepulvertem Zustande in Alkohol, Ather und 
TerpentinOl sehr leicht IOslich. (Elsners Chern.·techn. Mitt. 1864/60, S. 117.) 

Nach D. R. P. 123147 erzeugt man einen Kopallack, der sich zu 30% in absolutem Alkohol 
lOst, durch Verschmelzen von 50 Tl. Manillakopal mit 100 Tl. kochendem LeinOl, das man in 
kleinen Partien zusetzt. Nach einigen Minuten fortgesetzten Kochens entfernt man das Feuer, 
liLlt etwas abkiihlen, verdiinnt mit 150 Tl. TerpentinO! und koliert. 

Billige Kopallacke erhilt man nach D. R. P. 160 791 durch LOsen von 20 kg Manilakopal 
in 9-10 kg Terpineol unter Zusatz von 20 Tl. 95proz. Alkohol bzw. gewohnlichem Terpentinol. 
Einen fetten Kopallack stellt man her aus 17 kg Kaurikopal, 18 Tl. Terpineol, 9 kg LeinO!siure, 
11 kg gekochtem LeinO! und 33 kg TerpentinBl. Das Harz muLl stets fein gepulvert sein und wird, 
je na.ch seiner Hirte, bei Temperaturen bis zu 3000 (im Autoklaven) gelBst. 
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Uber das LOBen von KopaJ und Bernstein siehe d.uch D. R. P. 8878. 
Zur Herstellung eines festen Lackes vermahlt man nach D. R. P. 23 787 ein Gemenge von 

Sandarak, Kopal und Nigrosin (Teerfarbstoff) in trockenem Zustande, verreibt das Pulver 
mit einer Emulsion aus Ricinusol und Wasser, trocknet, schmilzt die Stiicke entweder vor dem 
Gebrauch und streicht den Lack mit einem mit Spiritus befeuchteten Pinsel auf, oder schabt die 
Masse in Stiickchen und lOst diese in Spiritus. 

133. Kopallaeke ohne Alkohol. 
Nach M. Ragg sind die fetten Kopallacke sauere Glyceride der unbekannten Linokopal

sauren oder diese selbst, wenn bei der Herstellung des Lackes LeinOlBaure verwandt wurde. 
(Farbenztg. 1921, 2880.) . 

Roher Ka.lkuttakopalliefert, wie H. Violette feststellte, mit 1/3 Leinolfirnis und 1/3 Terpentinol 
im Autoklaven auf 350-400° erhitzt, ohne Verlust an Substanz, einer fetten Firnis, der sich wegen 
seiner schonen, schwachgelben Fii.rbung und weh er ganz klar ist, zu den feinsten Anstrichen 
eignet. Der Druck steigt im Apparat bis zu 20 Atm. Auch beirn Erhitzen des Kopals fiir sich allein 
ohne Losungsmittel auf 350-400° verliert er nichts an Gewicht und erlangt die Eigenschaft, sich 
schon in der KiiJ.te in organischen Losungsmitteln zu IOsen. (loom. r. prald. (,hem. 99, 473) 

Zur Herstellung von Kopallack verschmilzt man nach G. Hoetifield, DingL loom. 198, 483 
Kopal mit Leinolfirnis und verdiinnt nun mit der doppelten Menge Terpentinol alB sonst 
iiblich ist. Dann leitet man Luft ein, wobei der Sauerstoff unter dem EinfluJ3 des Terpentinoles 
die schnellere Trocknung des Oles bewirkt, destilliert die HiUfte des TerpentinOles wieder ab 
und erhii.lt einen schnelltrocknenden Lack von besseren Eigenschaften als bei der gewohnlichen 
Lackbereitung. 

Zur Herstellung von Firnis kocht man geschmolzenen Kopal mit Leinolfirnis und setzt ibm 
nach D. R. P. 12497 die doppelte Menge von Terpentinol zu, das man vorher durch Schiitteln 
mit Bleiglittte oder Braunstein oxydiert hat. 

"Ober Herstellung eines als vorziiglich bezeichneten Lackes durch Verschmelzen von 8 Tl. 
wei13em Kopal, 2 Tl. Copaivabalsam und 6 Tl. venetianischem Terpentin siehe Polyt. Zentr.-BL 
1808, 208. 

Vgl. auch die Darstellung eines farblosen Kopalfirnisses aus 1/. Tl. Kopal, 3 Tl. TerpentinOl, 
1/. Tl. LeinOlfirnis und 1/. Tl. Glaspulver nach DingL loom. 100, 237. 

Nach D. R. P. 229140 stellt man LOsungen von harten und halbharten Kopalen in trock
nenden Olen dadurch her, da13 die Harze zunii.chst in einer Mischung von Naphthalin und 
Harzol bei 215-265° unter Druck aufgelOst werden. Man entfernt die LOsungsmittel und setzt 
dem Riickstande bei 250-280° LeinOl zu. Durch Hinzufiigung von TerpentinOl und Trocken
mitteln erhii.lt man die Lacke. Man verwendet z. B. 2 Tl. Naphthalin und 1 TI. Harz- oder Kopalol, 
destilliert das Gemenge und erhii.lt bei 270-280°, also bei Temperaturen, bei denen die Lacke 
gekocht werden, eine Mischung, die unter' gewohnlichem Atmosphii.rendruck Manila-, Kauri- und 
manche Kongoharze lOst, wiihrend zur Bereitung der LOBungen von Kamerun-, Angola-, Benguela-, 
Akkra-, Madagaskar-, Zansibar- und anderen Kopalen ein Druck von 1,5-2,5 Atm. und eine 
Temperatur von 240-265° notig sind. Die auf heiden Wegen gewonnenen HarzlOsungen zeichnen 
sich durch besondere Helligkeit aus. 

Das Naphthalin scheint besonders geeignet zu sein Kopal zu 100en, denn man bnn schon nach 
einstiindiger Behandlung des Harzes mit geschmolzenem Naphthalin bewirken, da13 glatte LOsung 
des so vorbereiteten Kopals in dem trocknenden Ole erfolgt. Das Naphthalin wird nachtriiglich 
abdestilliert und bnn wieder verwendet werden. Es hat als bestiindiger Stoff von niederem 
Schmelzpunkt nach C. Smith und G. de Plerres, Chem.-Ztg. 1912, 1188, den Zweck, die einzelnen 
Harzteilchen beim Schmelzen der Harze (zur Herstellung von Firnissen) vor tJberhitzung 
zu schiitzen und gleichzeitig durch Losung der IOslicheren Harzbestandteile die Losung der 
weniger 100lichen zu bewerkstelligen. 

Zur Herstellung von KopaUack erhitzt man Kopalharz mit einer erheblich geringeren als 
der iiblichen Menge Losemittel unter h8chstens 17 Atm. Druck und treibt gleichzeitig fortschreitend 
L<JI!ungsmittel ab, urn eine moglichst konzentrierte Losung, zu erhalten, die nach dem Er
kaIten oder bei geeignet niedriger Temperatur durch Zusatz von Terpentinol in den Firnis iiber
g~fiihrt wird. Als LOsungsmittel nimmt man Erdol- oder OlschieferdestHlationsprod ukte, 
dIe wirksamer und billiger sind als das sonst verwendete TerpentinOl, sich nicht zersetzen, keine 
schiidlichen Nebenprodukte bilden und nur zurn kleinsten Teil in der KopallOsung zuriickbleiben. 
(D. R. P. 282400.) 

Zur Herstellu~ von OUacken aus Kopalharz und fetten Olen mischt man 20 kg Manila
kopal mit 20 kg LemOl, erhitzt auf 100-150°, setzt dann etwa 200 g Sch wefel oder Selen zu 
?Dd erhitzt auf 300-320°, bis die Lackbildung beendet und eine gleichformige Masse entstanden 
1st, die man nach der Abkiihlung mit TerpentinOl verdiinnt und mit Farbe anreibt . .Das sog. Aus
schmelzen der zuniichst unlOslichen Kopale wird nach diesem Verfahren, ebenso wie die sog. Fladen
bildung, die sonst beim Mischen des Kopals mit dem 01 eintritt, vermieden. Mit diasem Mittel 
hergestellte Anstriche erhii.rten rasch, springen nicht ab, lassen sich mit Seifenwasser waschen 
und sind widerstandsfiihig gegen saure Diimpfe. (D. R. P. 282909.) 

Ein dem "Ripolinlack" iihnliches Produkt gewinnt man nach Techn. Rundsch. 19~9, 464 
durch Verkochen von Dickol (aus je 20 kg Lein- und HolzOl hergastellt) mit 10 kg BrasIlkopal 
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bei 280°, worauf man nach dem Abkiihlfln auf etwa 160° 50 g Schwefelblumen, 40 g Paraffin, 
110 g Kautschukliisung, 60 g Mirbanol und je 6 ~ Terpentinol und Benzin hinzufiigt. 

'Ober LOslichmachen von Kopalen durch Erhitzen in einem abgeschlossenen Kessel unter 
Verdichtung und ZuriickIeitung der fliichtigen Kohlenwasserstoffe siehe 'D. R. P. 188270. 

Nach einem Referat in den Techn. Mitt. I. Mal. 28, 9 verfliissigt man den Kopal zur Herstellung 
von Lacken bei mBglichst niedriger Temperatur und verkocht ihn dann bei hoheren Hitzegraden 
mit Olgemischen oder man schmilzt den Kopal aus, filtriert ihn, li.Bt ihn erkalten und setzt das 
erhaltene 10000che Kopalkolophonium den kochenden Olen zu. So bereiteter Lack gewinnt 
beim LBgern durch Aufnahme von Sauerstoff eine gro13ere Trockenkraft, neigt jedoch zum Ver
gilben, wenn man diesa Sauerstoffaufnahme schneller, also z. B. mittels durchgeblasener Luft, 
erzielen will. 

Der Lack des A. P. 1499919 besteht aus 25-55 Tl. Kopal 5-35 Tl. Harz, 10-40Tl. Filll
masse und 10-35 Tl. 01. 

Weitere Vorschriften zum LOBen von Kopal und zur Herstellung guter Kopallacke linden sich 
in Farbe und Lack 1912, 278. 

134. Bemstein- Sandarak- und Dammarlacke. 
Ebenso wie der Kopal mUsst'n auch andere fossile Coniferenharze zur Erhohung ihrer 

LOslichkeit geschmolzen werden. Das bei dem SchmelzprozeB z. B. des Bernsteins als Bern
steinkolophonium zuriickbleibende Produkt ist in Leinol und allen Lack- und FirnislOsungs
mitteln leicht 10000ch. 

Bernstein gibt einen wesentlich besseren Lack als Kopal, doch bereitet es Schwierigkeiten 
die Bernsteinabfallschmelze vollig kIar zu erhalten. Nach D. R. P. 21009 verdiinnt man zu diesem 
Zwack den mit 01 versetzten geschmolzenen Bernstein in einer besonderen Apparatur stark mit 
TerpentinO!, kIii.rt und destilliert das Terpentinol dann wieder abo 

Zur Herstellung von Bernsteinlack verwendet man nach D. R. P. 8822 ein Gemenge von 
25 Tl. Leinolfirnis, 25 Tl. Bernsteinkolophonium und 50 Tl. TerpentinO! unter evtI. Zusatz 
von 30 Tl. geschmolzenem Kopal und 30 Tl. Terpentinkolophonium. In der Schrift ist auch die 
zugehorige Apparatur zur Herstellung des Lackes beschrieben. 

Statt Harze, wie Bernstein und Kopal, um sie in der Lackfabrikation verwenden zu konnen, 
zu schmelzen, ehe sie in Leinol und Terpentin gelOst werden, verwendet man nach D. R. P. 84 146 
zur LOsung der Harze die gleiche Gewichtsmenge Dichlorhydrin oder Epichlorhydrin 
unter Zusatz von ebensoviel Alkohol und erwii.rmt bis zur volligen LOsung. Diese LOsung giht 
nach Zusatz von 10-15% Leinolsiure oder Ricinusol einen Lack, der sich durch Helligkeit aus
zeichnet und ohne Anwendung von PorenfiiIIern auf Naturholz einen rasch trocknenden, schleif
baren und polierbaren 'Oberzug liefert. 

Ein schnelltrocknender Bernsteinlack wird nach D. R. P. 92170 erhalten durch inni~es 
Vermahlen von Bernsteinstaub mit 1/3 seines Gewichtes Stearinsiure in einem schlie13hch 
erwii.rmten Kollergang. Den erhaltenen zihen Teig erhitzt man etwa 2 Stunden mit 1/3 seines 
Gewichtes Benzin, setzt dann die Hii.lfte des Gewichtes der Masse ~ekochtes Leinol hinzu und 
leitet durch die spiter beliebig farbbare Masse so lange Luft durch, bIS der gebildete Lack schnell 
und fest trocknet. 

Zur Herstellung der LOsungen von Kopal und Bernstein in Leinol lOst man die Harze Mch 
D. R. P. 166008 zuerst in Naphthalin durch Erhitzen unter Druck bei 250-290°, setzt dann 
LeinO! zu und destilliert das Naphthalin abo Das Verfahren gestattet die LOsung der Hartha.rze 
ohne vorhergehende Schmelzung und fiihrt zu hellfarbigen, dauerhaften und glinzenden Lacken. 
(Siehe vorst. Kapitel.) .. 

Zur Herstellung von Lacken aus Bernsteinabfillen verarbeitet man das bisher als wert
los angesehene, bei der Behandlung der Bernsteinabfille mit Chloroform gewonnene gereinigte 
,.-Harz nach der Abtrennung des ex- und ~-Harz in der fiir die Herstellung von Lacken iiblicherl 
Weise und erhii.lt so einen wesentlich harteren Lack als aus gewohnlichen Abfillen. (D. R. P. 
188 626.) 

Ein TerpentinoJIack, dem besonders gute Eigenschaften nachgeriiIunt wurden, bestand aus 
einer LOsung von 1 Tl. Bernstein; 2 Tl. Mastix, je 2 Tl. Animeharz und Sandarak, der man nach 
erfol~er, am besten unter dem EinfluJ3 der Wii.rme des direkten Sonnenlichtes bewirkter Ver
fliissIgung vor der Filtration noch 3 Tl. venezianischen Terpentin und 4 Tl. Glaspulver zusetzte. 
(Polyt. Zentr.-BL 1888, 1176.) 

Die Herstellung von Bernsteinfirnis ist ferner in Bayer. Konst -0. Ge".-BL 1862, 126 he
schrieben. 

Die ausfiiIIrliche Beschreibung zur Herstellung von Sandarak- BleiweiB- Sprit- oder Terpentin
oI1acken von Liidersdorff findet sich in Pharm. Zentrb. 1876, 242. 

'Ober die Eigenschaften verschiedener Sorten von Dammarharz siehe die Tabellen von Ch. Col
llguler in Zeltechr. I. ange". Chem. 26, 46. 

Man lOst dieses hiufig mit dem ManiIakopal verwechselte Harz entweder in TerpentinOl 
(Damrnarlack zum Firnissen von Bildern) oder in Benzol, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff usw. 
'Ober die Vorziige der Damrnarlacke, die besonders in ihrer groBen Widerstandsfii.higkeit gegen 
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Witterungseinfliisse, scharfe Beizen usw. bestehen, und die Herstellung dieser Lacke als voll
wertigen Ersatz der bisher verwendeten Japan- oder Emaillacke siehe Farbe nnd Lack 1912, 288. 
Besonders hervorgehoben ist die starke Trockenfahigkeit dieser Lacke bei Verwendung heller, 
reiner und waBserfreier Harze. Allerdings laufen die Lackoberflachen leicht blau an und neigen 
zum Klebrigwerden, da das Dammarharz bei Korpertemperatur weich wird und seiner Klebrig
keit wegen segar als Zusatz zu Heftpflaster- Streichmassen Verwendung findet. Erst 
durch Hartung mit Kalk verliert das Harz, ebenso wie das ebenfalls leicht klebende Kolophonium, 
diese unerwiinschte Eigenschaft. 

Zur Herstellung eines guten Dammarlackes kocht man nach Papierztg. 1912, 107 50 g pulve
risiertes Dammarharz mit 60 cern bestem TerpentinOl und 1-2 g venezianischem Terpentin 
in einem Emailgeschirr unter bestandigem Umriihren, bis die Menge zu steigen beginnt, und 
flillt den Lack in gut verschlie13bare Blechflaschen. 

Die Herstellung und Anwendung des Dammarfirnisses beschreibt in ahnlicher Weise schon 
J. Miller in Dingl. lourn. 128, 68. Er kocht das Harz mit Terpentinol in einem offenen Gefii13 
oder lost scharf getrocknetes, also vollig wasserfreies Harz in kaltem Terpentinol und erhalt 
einen vollig klaren, durchsichtigen Firnis, der nach der evtI. Filtration ausgezeichnete Eigen. 
schaften besitzt. Wenn die Harzlosung eine zahere Konsistenz erhalten und elastisch bleiben soll, 
so setzt man ihr vor dem Kochen 2-3% gewohnliches, gut gebleichtes Leinol zu. SolI der durch 
Verkochen des Harzes mit der P/2fachen Menge TerpentinO! erhaltene Lack noch harter auf
trocknen, so wird er mit fettem Kopalfirnis aus Kopalpulver und hells tern Leinolfirnis versetzt. 

Zur Herstellung von Gemii.ldelack lost man 2 Tl. Dammarharz, 0,3 Tl. Bernstein und etwas 
LeinO! in warmem Alkohol und filtriert nach erfolgter Losung. Bei vergoldeten Gegenstanden 
wird dem Lack eine sehr geringe Menge Curcuma, Saffran oder eines gelben Teerfarbstoffes hinzu
gesetzt. (Polyt. Notlzbl. 1849, 64.) 

Zur Herstellung eines wasserhellen, transparenten Dammarlackes lOst man 10 Tl. des Harzes 
nach Farbe und Lack 1912, 812 in 4 TI. TerpentinO! bei 1300 und verdiinnt diese LOsung bei einer 
Temperatur, die unterhalb 80° liegt, abermals mit Terpentinol. 

Urn auch aus harten Gummiharzen Olfirnisse herstellen zu konnen, benutzt man nach D. R. P. 
71 246 die Eigenschaft der weichen und leichtlOslichen Gummiharze, die LOsung der harteren 
zu erleichtern. Man lOst z.' B. 0,45 kg Dammarharz in LeinO!, vermischt mit 7 kg Kauriharz 
und der erforderlichen Menge Leinol und erhitzt auf 150-230°. 

Nach Techn. Mitt. f. Mal. 1800, 169 versetz~ man zur Herstellung eines Dammarlackes die 
Losung einer Schmelze von 8 kg mit TerpentinO! befeuchtetem Dammarharz und 125 g Soda 
in 5 kg TerpentinO! mit 200 g SandaraklOsung. 

Eine Losung von 1 Tl. Dammar in 10 TI. Benzol ist im Handel unter dem Namen Krystall-
firnis bekannt. (Frele Kiinste 1902, 221.) . 

Nach Photo Chronlk 1894, 848 wird ein Dammarbilderlack erhalten durch LOsen von 20 Tl. 
des Harzes und 150 Tl. Kollodium in 180 Tl. Aceton. 

Statt der iiblichen feuergefii.hrlichen HarzlOsungsmittel (z. B. Aceton oder Benzin) verwendet 
man nach D. R. P. 268 404 besser die cyclischen Ketone, z. B. 60 g Cyclohexanon fiir 20 g 
Dammar. Die erhaltenen LOsungen lassen sich direkt aIs Lacke verwenden, besonders wenn man 
ihnen zur Herabsetzung der SprOdigkeit 'Leinol zusetzt. 

Zur Herstellung heller Lacke lOst man Hartharze nach D. R. P. 129677 in fetten Sauren 
(Palmitin-, Stearinsii.ure) durch Erhitzen und treibt die Sauren nachtraglich durch Destil
lation im Vakuum wieder ab. Die Hartharze sollen durch diese Behandlung die Fahigkeit er
langen, in Lacklosungsmitteln vollkommen IOslich zu werden. 
. Zur Herstellung von fetten Lacken lOst man Kopal oder Bernstein nach D. R. P. 146 388 
In Palmitinsii.ure und setzt sodann die iiblichen Trockenmittel, trocknenden Ole und Ver
diinnungsmittel zu. 

135. Kunstharzlacke. 
. Eine zusammenfassende Darstellung iiber die Verwendung der Phenol-Formaldehydharze 
In der Lackindustrie bringt E. Andes in Kunststoffe 9, 101, 119 u. 188. 
. Die aus Phenolen und Formaldehyd erhaltenen loslichen Kunstharzeeignensich ausscl?-lieB
Ii~h zur Herstellung von Spiri~uslacken und erharten dann besonders auf Holz gestrlchen 
me Naturharze, zeigen jedoch die unangenehme Begleiterscheinung des Nachdunkelns in dem Sinne, 
als helle Farbtone rotIich und gelbe rubinrot werden. Als Metallackbestandteile kommen die Kunst· 
harze wegen ihrer starken chemischen Wirksamkeit nicht in Betracht, doch sind sie fiir viele 
Verwendungszwecke ala Schellackersatz u. dgi. geeignet. (B. Kohl, Kunststoffe 6, 196) •. 
. Die Tatsache. da13 einige Formolite. die an sich hart sind, lange weich bleibende Schichten 

hefern. la13t sich dadurch erklii.ren. da13 sich unter dem Einflul3 der in verschiedeT' hohem MaJ3e 
I~send wirkenden Mittel, besonders des BenzoIs und seiner Homologen gelartige Schichten bi~den. 
dl~ die LOsungsmitteIreste nur schwer abgeben. In Farbenztg. 26, 668 bespricht B •. Wolf~ dlesen 
Mi13stand ausfiihrlich und erortert die Moglichkeit der Vermeidung solcher welChblelbender 
Schichten. 

Zur Bereitung eines zum Lackieren von Gegenstii.nden aus Holz. Metall usw. verwendbare,n 
Lackes,lost man das nach D. R. P. 280696 (Benzylchlorid.Kunstharz) erhaltene Produkt illlt 
oder ohne Zusatz von Farbstoffen usw. in Tetrachlorkohlenstoff. (D. R. P. 280377.) 
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ZurHerstellung eines Kunstha rzlackeserhitzt man 100TI. irgendeines, z. B.des nach D. R.P. 
281989 erhaltenen oIIoslichen oder eines anderen durch Kondensation von Kresolen und Form
aIdehyd wie iiblich erhaltenen schmelzbaren Kunstharzes mit 40 TI. Kolophoniurn oder anderen 
Kunst- oder Naturharzen (KopaI), auch im Gemenge mit fetten Olen oder OIsauren, auf 180 bis 
200°, bis der Phenolgeruch fast voIlig verschwunden und eine kIare Harzmasse entstanden ist. 
Man erhitzt nun dieses Produkt weiter mit 70 TI. LeinO! aIlmihlich bis auf 260°, dann schnell 
auf 300-320° und unterbricht die Reaktion, wenn plotzlich heftiges Schaurnen eintritt und eine 
Probe mit TerpentinOl, Benzin oder einem anderen Lackverdiinnungsmittel keine Ausscheidung 
mehr gibt. Nach dem Abkiihlen fiigt man noch 80 Tl. Standol hinzu, erhitzt kurz auf 280° und 
vermischt das Produkt zur Bildung des unveritndert haltbaren Lackes bei HSO° mit 100 TI. Lack
benzin, das 20% TerpentinOl enthii.It_ Aul3er dem LeinO! eignet sich zu dem Prozel3 auch das 
chinesische HolzOl, aul3er dem Kolophoniurn auch Cumaronharz oder Kopal, besonders letzterer, 
da das sonst so schwierige Ausschmelzen dieses Harzes sich bei Gegenwart der Phenolharze wesent
lich schneller und einfacher vollzieht. (D. R. P. 289968.) 

Zur Herstellung von Lack oder Firnis aus Kondensationsprodukten von Phenol und 
Formaldehyd verwendet man als LOsungsmittel solche Mischungen von AIkohol oder Aceton 
mit Benzol oder seinen Homologen, dal3 diese LOsungen mit Wasser Gemische von niedrigstElm 
Siedepunkt bilden. Man erreicht so, dal3 das immer nur in geringen Mengen vorhandene oder an
gezogene Wasser beirn Verdunsten mit geringen Mengen der beiden anderen Komponenten weg
geht, wihrend bei Verwendung von AIkohol allein ala LOsungsmittel dieser verdunstet und das 
Wasser zuriickbleibt. (D. R. P. 286668.) 

136. Spiritus- (Sehellaek-)laeke: Literatur, Allgemeines, Herstellung, Anwendung. 
Re b s, H., Die Spirituslackfabrikation. MUnchen 1906. 
Die HersteIIung der SpritIacke und aIkoholischen ScheIIackIOsungen beschreibt F. Daum in 

SeUens.-Ztg. 1912. 641 u. 666. Es finden sich Angaben iiber die LOsung des Schellacks in kaltem 
oder heil3ern 90-95 proz., mit TerpentinOl oder mit Lack denaturiertem AIkohol, iiber die Klarung 
der LOsungen und ihre Anwendung aIs TauchfIiissigkeiten zurn Lackieren von Massenartikeln 
oder ala Streichlacke. 

In SeUens.-Ztg. 1913, 690 findet sich eine umfassende Abhandlung von O. Prager, iiber 
Spirituslacke, ihre Fabrikation und Verwendung auf deren Einzelheiten hier besonders ver
wiesen sei, da diese Arbeit alIes Wissenswerte iiber diese Lackarten enthii.It. 

Beitrige zur Analyse von Spritlacken liefert H. WoHf in Farbenztg. 18, 866, 910 u. 960. 
Zur Feststellung, wie Harze in alkoholischen LOsungen sich auf den verschiedenartigsten 

Unterlagen (Glas, Blech, Holz, Papier, Leder) verhalten, stellte E. Prager diese LOsungen aus 
aIkohollosIichen Harzen her und beobachtete die Beschaffenheit der Lackierung gleich nach dem 
Eintrocknen· und dann nochmaIs 24 Stunden spater. Aus den Tabellen ist ersichtIich, dal3 nicht 
immer und iiberall die teuerste Harzgattung die besten Resultate Iiefert. (Sellens.-Ztg. 42, 218.) 

Man mul3 unterscheiden zwischen Spiritusgrundlacken, die man durch Auflosen von 
Harzen in Spiritus herstellt und Spiritusdecklacken;die man durch feines Vermahlen von Erd
farben mit jenen Spiritusgrundlacken erhii.It. Je nach der Anwendungsart und der DekoratioIlfl
wirkung zerfallen diese SpiritusdeckIacke, die iiberall da angewendet werden, wo es sich urn 
schnelles Trocknen handelt, in Patinafarben, Glasuren, Ful3bodenIacke, Emailfarben, Lederlacke, 
Modell- und Maschinenglasuren, Schulwandtafellacke usw. Die in Betracht kommenden Erd
farben sind: Lithopon, Rul3, Ultramarin, Pariserblau, Zinkgelb, Ocker, Satinocker, Zinnober, 
Manganbraun, Umbra, Terra di Siena und die Chromfarben Rot, GrUn, Orange und Gelb. (F. ZIm
mer, Farbenztg. 22. 264.) 

Die Spirituslacke sind von allen Vberzugsschichten am einfachsten herstellbar. Man er
hilt sie durch Einriihren des geschmolzenen Harzes in technischen Sprit (nur anwendbar bei 
Weichha.rzen oder Kolophoniurn) oder in der Weise, dal3 man die pulverisierten Harze durch 
Riihren oder Schiitteln in Spiritus lOst. Der Typus eines Spirituslackes ist eine AuflOsung von 
Schellack in etwa der vierfachen Menge Spiritus. 

Un g e b lei c h t e r Schellack ist fiir hellere und trans parente Farben nicht zu gebrauchen, weil 
er die Farbe sehr beeintrichtigen wiirde, bei Mineralfarben jedoch kann er mit Vorteil in Anwen
dung kommen. Zur Bereitung farbiger Lacke, die zurn Farben von Papier, Leder, Holz, Glas usw· 
dienen sollen, liil3t man ge blei ch ten Schellack mit 98griirligem AIkohol iibergossen, in gut ver
schlossenen Flaschen bei einer Temperatur von 25-30° etwa 8 Tage stehen und schiittelt tiiglich 
zwei- bis dreimal gehorig urn, ohne den Verschlul3 zu offnen. Darauf verdiinnt man mit AIkohol, 
bis man eine ganz diinnfliissige Losung des Harzes hat, und filtriert am besten durch ein Filter 
von Glaswolle. Liuft die LackIosung nicht kIar ab, so wird nochmals filtriert, bis sie vollstiindig 
kIar ist. Darauf destilliert man im Wasserbade den zur Verdiinnung zugesetzten AIkohol so weit 
ab, bis der Lack die gewUnschte Konzentration hat. Er wird sofort in gut verschlossenen Flaschen 
aufgehoben und nun mit der alkoholischen Losung des Teerfarbstoffes vermischt. 

Nach anderen Angaben lOst man Schellack oder iiberhaupt spritIOsliche Harze in kal tem 
Spiritus und unterstiitzt den Losevorgang durch Riihr- oder Riittelwerke, da der heil3e AIkrihol aul3er 
den Harzen auch die Verunreinigungen lOst, die dann beim folgenden Filtrieren die Filtertiicher 
verstopfen. Der AIkohol gelangt in einer Starke von 90-95% zur Anwendung und wird zweck-
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miWig mit jenen Stoffen denaturiert, die auch zur Herstellung des Lackes verwendet werden. 
Die Harze miissen, abgesehen von Bla.tterlack, vor dem LOsen fein pulverisiert werden. Die Farb· 
stoffe setzt man erst nach dem Filtrieren zu. Zahlreiche Spirituslacke werden durch Lagern 
geklii.rt, doch bleiben auch dann noch Wachse in LOsung, die den Lack zwar leicht triiben, ihn 
jedoch haltbarer und widerstandsfiihiger machen. Das Kornigwerden von Harzlackschichten 
riihrt meistens daher, daB der Lack rucht geniigend Zeit zurn Reifwerden hatte, bei Spirituslacken 
liegt ha.ufig nicht geniigend feine Mahlung des Schellacks vor. Es empfiehlt sich bei Herstellung 
von Spirituslacken nur das beste Material, besonders reinsten Schellack, zu nehmen, da diese 
Mebrausgabe durch die Ersparmsse an Zeit und Filtermaterial reichlich aufgewogen wird. 
(F. Daum, Farbenztg. 89, 641 u. 665.) 

Vber das Klii.ren weingeistiger SchellacklOsungen, besonders mit Benzin oder Petrolather, 
siehe D. Ind.-Zig. 1870, Nr. 18. 

Der Spirituslack dient als solcher oder nach Zusatz verschiedener verbilligender oder die Ge
schmeidigkeit erhohender Stoffe in gefii.rbtem oder ungefii.rbtem Zustande als schnelltrocknendes 
und isolierendes Grundmaterial, zurn Vo:rstreichen von Aststellen, Harzgallen, Toor- oder Petro
leumflecken und aIs La.ckanstrioh nicht nur auf Holz, sondern auch auf trockenem Zement. 
PorOse Gegensta.nde, besonders weiBes Holz, miissen vor Auftragung des La.ckes mit einem guten 
Firnis iiberzogen werden, da sonst der leichtfliissige Farblack vollsta.ndig aufgesogen wird und 
eine sehr groBe Menge erforderlich ware, urn einen gla.nzenden Farbiiberzug zu erhalten. Wenn 
man die farbigen Spritlacke auf sehr glatten Gegensta.nden, wie Glas, Porzellan oder poliertes Me
tall auftragen will, so ist ein Zusatz von B 0 r sa. u r e zu empfehlen, jedoch darf die angewandte 
Menge 1/.% vom Gewichte des Lackes nicht iibersteigen. Mit bestem Lithopon, nicht aber mit 
reinem Blei- oder ZinkweiB verrieben, erhii.lt man gutdeckende, schnelltrocknende Grundier
anstriche, wii.hrend farblose helle Lacke besonders zurn Lackieren von Metallen und als "Ober
zugsmittel z. B. zur Verhiitung der Oxydation des SchlagmetaIles dienen. 

Als Metallack hat der Schellacklack seit dem erfolgreichen Vordringen des Zaponlackes an 
Bedeutung verloren, doch wird er fiir Hutlacke, Mobelpolituren und in der Sprechmaschinen
industrie vielfach verwendet und dient in Form des Eisessig-Ausfa.llungsproduktes aIs sog. sa.ure
freier Schellack in alkoholischer Losung besonders zurn Lackieren von Nahrungsmitteln und 
zurn Appretieren von Verbandgaze. (F. Daum, Sellens.-Zig. 38, 1140 u. 1177.) 

137. Brillant- und Matt-Spritlacke. Ersatzprodukte. 
Die mit Hilfe von Teeriarbstoffen hergestellten durchscheinenden sog. Brillantlacke 

mUssen nach R. Kayser, Mitt. d. bayer. Gew.-Mus. 1884, 161 aus moglichst hellem, am besten 
gebleichtem Schellack hergestellt werden. Ebenso miissen die verwendeten spritlOslichen Toor
farbstoffe vollig rein sein und werden zweckma.Big vor ihrer Verwendung inokonzentriert wein
g~istiger LOsung wiederholt filtriert und dann der SchellacklOsung zugesetzt, bis ein Probeanstrich 
die gewiinschte Farbstii.rke zeigt. Bei weit1em seltener als mit Toorfarben werden die Spiritus
!acke mit Erdfarben gefarbt, da sie mit diesen Farben wohl groL1ere Deckkraft erlangen, wogegen 
Ihr Glanz und ihr Feuer stark leiden. Dementsprechend werden Lithopone, RuL1farben, Ocker, 
Chromgelb, Baritgelb, Zinnober, Eisenrot, Ultramarin, Chromgriin, Umbra, Kasselerbraun nsw. 
hauptsii.chlich den Bohnermassen und stark deckenden FuL1bodenfarben oder Metallacken 
beigesetzt, wii.hrend man fiir feine Lackarbeiten ausschlieBlich Teerfarbsto ff e verwendet. 

Beim A usbleichen der mit alkoholloslichen Teerfarbetoffen gefii.rbten Spirituslackschichten 
unter dem EinfluL1 des Licht.es ist die Art des betreffenden Harzes von groBer Bedeutung. Elemi 
und Mastix wirken in diaser Hinsicht am stii.rksten, Schellack und Myrrhe am schwii.chsten und San
darak, Kolophoniurn und Dammar halten die Mitte. Vermutlich ist die Ursache dieser entfii.rben
den Wirkung der Harze in ihrer Fiihigkeit begriindet, mehr oder weniger Ozon zu entwickeln. 
doch spielen auch physikalische Griinde, besonders die Absorption der Lichtstrahlen in den ver
schiedenartigen Harzschichten eine bedeutende Rolle. (M. R. Namias, Ref. in Zeltschr. r. angew. 
Chem. 1007, 111.) 

Alle Spirituslacke sind in dem Sinne mager, aIs sie hart und sprode eintrocknen und an der 
Oberflii.che splittern, wenn ein scharfer mechanischer Druck auf sie ausgeiibt wird. Sie werden 
fetter, wenn man ihnen Sandarak und Mastix zusetzt, ebenso wie man einen Ollack fetter macht 
und die zu bestreichenden Oberfla.cnen durch Zusatz von Lein- oder Standol zu· der Lackmasse 
dichter gestaltet. Um Spirituslacke elastisch zu machen, setzt man ihnen in neuerer Zeit statt 
d~ ~riiher viel verwendeten Weichharze Ricin usol, geringe Mengen von Olsa.ure, ferner 
Lemdlfettsa.ure oder HolzOlfettsa.ure zu; urn das Haften der Spirituslacke an Metallflii.chen zu 
vergroBern, erhalten die Lacke einen Zusatz von 1/.-1 % Borsa. ure, und urn schlie13lich nicht 
ho~~glii.nzende, sondern matte Lackierungen zu erzielen, geht man bei. Herstellung der 
SPIrltuslacke entweder vom Akaroidharz aus oder man versetzt den Lack mIt Wasser, Soda 
oder BoraxlOsung, Fett, CelluloidlOsung, Benzol, Dichlorbenzol, Terpentinol, Kautschuk oder 
au~h mit leichten voluminosen Substanzen, wie LampenruB, Stii.rkemehl oder evtl. ~~ch Bims
stem. Zur Erhoh ung der Loslichkeit eines Harzes, besonders des Kopals. in SPIrItus setzt 
man dem Gemenge etwas Campher zu. (0. Prager, Sellens.-Ztg. 1918, 090 fl.) 

.Als Trockenmittel werden Spirituslacken hauptsii.chlich Magnesiumresinate zugesetzt, 
dB sle alkoholloslich sind. 

Spiritusmattlacke werden im allgemeinen hergestellt durch Ersat.z eines Teiles des 
Schellacks durch Sandarak oder durch Verwendung von Korperfarben statt der Teerfarben. Nach 
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einem Referat in Selfens.-Ztg. 1912, 986 trocknet jedoch auch eine SpiritusschellacklOsung (1 : 4) 
matt ein, wenn man ihr 3% Borsaure und 1% Naphthalin zUl?etzt und das Produkt mit Tee
farbstoffen farbt. 

Andere Mattier,ungsmittel sind aul3er der Star ke, die man in der Menge von 30-40 Vol. -% 
zusetzt (D. R. P. 160 141) auch noch Speckstein, Kreide (sie ist in dem englischen Mattierungs
praparat "Whiting" enthalten) und Kautschuk, den man nach H. mmg, Techn. Anstriche, 
Hannover 1908, 62, in der Weise verwendet, dal3 man ein Gemenge von 2 Tl. Leinolfirnis, 1 Tl. harz
saurem Manganoxyd und 2 Tl. einer Kautschuklosung in TerpentinOl (1 : 10) auf 1200 erhitzt, nach 
dem Abkiihlen auf 800 mit der siebenfachen Menge einer 40-50proz. alkoholischen Schellack-
100ung versetzt und schlieI3lich noch ein Gemenge von 5 Tl. gebleichtem LeinOl und 1 Tl. 
Kopaivabalsam zufiigt. Diese Masse wird mit weichem Pinsel auf Holz aufgetragen und soll 
eine gleichmal3ig matte Oberflli.che ergeben. 

SchlieBlich waren noch die mechanischen Mattierungsmittel fiir angestrichene Oberflli.chen 
zu erwahnen. So kann man z. B. eine frische Laeksehicht durch Bestreuen mit feinstem Sand 
oder zur Herstellung schwarzer Oberflli.chen mit Kohlenpulver mattieren, oder man kann zu 
demselben Zweck einen troekenen Olfarbenanstrich mit saurer Milch oder Mehlkleis'ter be
streiehen, worauf man mit der Tupfbiirste bearbeitet, bis die erwiinsehte Mattierung erreicht ist. 
~ Mattierungsmittel ffir glanzende Laekfarben eignet sieh nach Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 

1910, 868 neben dem Wachs vor allen Dingen die Bologneser Kreide, die man zweckmiiJ3ig 
zum Gebraueh mit Firnis anreibt und in einem gut schliel3baren Behalter verwahrt. Man darf 
nicht zuviel (etwa 5-10 g auf 200 g heller bzw. dunkler Farben) verwenden, da sonst die 
Farben stumpf und kraftlos werden. 

Zur Mattierung von Lackiiberziigen iiberstreut man die noch feuehte Laekschicht naeh 
D. R. P. 260833 mit leicht fliichtigen oder 100lichen Mehl- oder Puderstoffe n, die man nach 
dem Troeknen verfliichtigt oder weglost, so dal3 eine rauhe Oberflli.che hinterbleibt. Durch gleich
zeitige Anwendung nichtfliiehtiger oder 1lIlloslicher Stoffe werden die Poren der matten Lack
schicht teilweise ausgefiillt. 

Ala Ersatzprodukte fiir die Spirituslackfabrikation kommen an Stelle des Spiritus der Holz
geist, statt der ausliindischen Weichharze (Galipot, Dickterpentin) das allerdings meist stark 
verunreinigte Fichtenseharrharz in Betracht, wiihrend man statt des LeinOles, das besonders 
zur Herstel1ung von Mattlacken dient, wohl das SpindelOl verarbeiten kann; mit dies em Zusatze 
muB jedoch sehr zuriiekgehalten werden, da die so bereiteten Lacke zum Ausschwitzen neigen. 
(Farbenztg. 39, 21, 938.) 

Die Anstrich- und tJberzugsmasse des A. P. 1408 826 besteht aus Harz, TerpentinOl, Athyl
alkohol und Athylacetat. 

138. Sprit- und Wasserlaeke, Herstellungsvorsehriften. 
Vorschriften zur Herstellung von Goldfirnissen (gefarbte alkoholisehe Schellacklosung) bringt 

R. v. Poppingbausen in Industrieblatter 1878, Nr. 86. 4 Tl. Sandarak, 2 Tl. Mastix, 2 Tl. weil3es 
Kolophonium und 1 Tl. Campher werden z. B. zerrieben, mit gestoBenem Glase vermischt, mit 
Weingeist iibergossen und II, Stunde lang im Wasserbade digeriert; die LOsung wird heil3 dureh 
dieke Watte filtriert. Einen etwas harteren Firnis erhalt man aus je 2 Tl. Schellack, Sandarak, 
Mastix, weiBem Kolophonium und Campher mit 24 Tl. Weingeist. Der Campherzusatz erleichtert 
die LOsung des Schellacks. 

Zur Herstellung von Lacken aus Gummiharzen setzt man den iiblichen Losungsmitteln der 
Lackfabrikation Terpineol oder das durch Einwirkung von Siiuren auf TerpentinOl entstehende 
terpineolhaltige Produkt zu. Man erhalt z. B. einen alkoholischen Manilalack aus 20 Tl. Manila
kopal, 10 Tl. Terpineol und 20 Tl. 95 proz. Sprit; einen fetten Kaurilack aus 17 Tl. Kaurikopal, 
18 Tl. Terpineol, 9 Tl. Leinolsiiure, 11 Tl. gekochtem LeinOl und 33 Tl. Terpentinol. (D. R. P. 
160 791.) 

Naeh D. R. P. 27086 iiberzieht man Gegenstiinde, um sie gegen Sauren oder Feuchtigkeit 
zu schiitzen, zuerst mit einem Anstrich, der aus einer alkoholischen LOsung von Schellack 
und venezianischem Terpentin mit einem Zusatz von Kienrul3 besteht, worauf der noeh 
nasse Anstrieh mit Schellackmehl bestreut wird. Dieser Schellackpulveriiberzug wird durch 
Einbringen des Gegenstandes in einen erhitzten Raum oder aueh durch gliihende Kolben usw. 
eingeschmolzen. 

Einen tiefschwarzen Lack fiir Holz, Messing oder Leder erhiilt man naeh R. Bottger 
durch Verreiben von 4 g Anilinschwarz, 60 Tropfen konzentrierter Salzsiiure und 24 g Alkohol 
mit einer LOsung von 5-6 g Schellaek in 100 g Spiritus. (Dlngl. loum. 207, 176.) 

Ein auf kaltem Wege verwendbarer Tauchlack wird naeh Farbe und Lack 1912, 108 her
gestellt durch LOsen von 50 Tl. Schellack, 7 Tl. venezianischem Terpentin und der notigen Menge 
spirituslOslichen Nigrosins in 140 Tl. Spiritus, oder aus demselben Gemenge, in dem man die 
Halfte des Sehellacks durch 20 Tl. Sandarak und 10 Tl. Elemi ersetzt. Evtl. wird mit I-P/2 Tl 
LavendelOl parfiimiert. 

Oder man lOst zur Herstellung eines Spirituslackes 20 Tl. Schellack, 9 Tl. Gallipot und 1 TI. 
venezianischen Terpentin durch of teres Schiitteln wiihrend 2-3 Tagen in einem warmen Raume 
in 100 Tl. 96proz. Spiritus und filtriert den Lack durch feine, 5-6fach gelegte Gaze. (Mal.-Ztg. 
[Happe) 81, 261.) 
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Ein farbloser Isolierlack wird erhalten durch AuflOsen von 16 Tl. blondem Schellack 
und 6 Tl. Sandarak in 75 Tl. 96proz. Spiritus; zur Erhohung der Elastizitat werden 3 Tl. durch 
Erwii.rrnen verfliissigtem venezianiscl1em Terpentin hinzugefiigt. (Ref. in Kunststoffe 1911, 119.) 

Ala Isoliermittel sind hoohstens reine Schellackspirituslacke verwendbar, nicht aber alko
holische Losungen anderer Harze. (Polyt. NotlzbL 1876, Nr.10.) 

Unter Wasserlack versteht man eine wasserlOsliche Verbindung zwischen Schellack und 
einem Alkali, also eigentlich eine Seife, in der die Olsaure durch die Harzsaure des Schellacks 
ersetzt ist, die man dann durch das Alkali verseift. Die Wasserlacke (z. B. eine LOsung von Schell
lack und Pottasche), besonders solche, die als Lederappreturen [417J Verwendung finden sollen, 
werden durch Zusatz von 1-2% Glycerin elastischer, doch mull das Glycerin vollig kalkfrei 
sein, da Kalk auch auf diese Seife zerstOrend einwirkt. Bei Wasserlacken, die mit weichem Manila
kopal an Stelle des Schellacks hergestellt wurden, empfiehlt es sich, an Stelle des Glycerins einen 
Zusatz von 1 % Tiirkischrotol zu geben. 

Nach C. Puscher, Dingl. lourn. 191, 174, eignet sich eine LOsung von 3 Tl. blondem Schellack 
und 1 Tl. Ammoniak in 6-8 Tl. Wasser nicht nur zur Herstellung wasserdichter Anstriche und 
in Kombination mit einer Losung von Kasselerbraun in Ammoniakwasser als wasserdichte braune 
Holzbeize, sondern man kann sie auch, mit Kreide verrieben, in der Fabrikation wasserdichter 
Tapeten oder mit Tinte oder RuL1 gemengt zur Herstellung schwarzer tlberziige fiir Leder, Holz 
u. dgl. verwenden. Diese a.mmoniakalische Schellacklosung besitzt ferner ein groL1es LOsungs
vermogen fiir verschiedene Te e rf ar b s to ff e und kann dann, statt des bisher verwendeten Leimes, 
auch in der Dekorationsmalerei, im Buch- und Lithographiedruck usf. Verwendung finden. 

Einen festhaftenden billigen Wasserlack (Ersatz fiir Spirituslack) erhalt man nach R. Kayer, 
Mitt. d. bayer. Gew.-Mus. 1883, 97, durch Losen von 30 Tl. weiL1em Schellack und 10 Tl. Borax 
in 200 Tl. Wasser. Man laL1t erkalten, filtriert und setzt zur Erhohung der Biegsamkeit etwas 
Glycerin und zur Farbung je nach Bedarf den betreffenden Teerfarbstoff zu. 

Eine andere Anstrichs-, tlberzugs- oder Farbmasse besteht aus einem mit Teerfarbstoffen 
gefiLrbten, in Wasser mit Hilfe von Borax und Alkali gelOstem Gummilack unter Zusatz von 
Al umini ummetallpulver. (D. R. P. 73266.) 

Vielseitigster Anwe'ndbarkeit solI nach D. R. P. 98047 eine LOsung von etwa 5 Tl. Kolo
phoni urn und 12,5 Tl. Borax in Wasser fiihig sein. Verwiesen ist im Patent auf die Verwend
barkeit des nach dem Entweichen des Wassers festgewordenen mahlbaren Produktes ala anti
septischer Anstrich, wobei das Harz a.ls Deck- und Bindemittel, der Borax als Antisepticum 
wirkt, femer zum Klaren verschiedener Fruchtsafte~ zum Konservieren von Leim, als Kleb
mittel z. B. fiir Formsa'nd, a.ls Papierleimmittel, zum Appretieren verschiedenster Faserstoffe 
als LOt- und Flullmittel, als Impragniermittel fiir Bausteine, zum Entfetten von Kessel
speisewasser und zum Konservieren von Nahrungsmitteln. Siehe die betreffenden Kapitel. 

Weitere Vorschriften zur Herstellung von Sprit- und Wasserlacken finden sich in 
den Kapiteln Metall, Holz, Papier, Horn usw. 

Celluloseester- und andere Lacke. 

139. Nitrocellulose- (Zapon-)lacke und -mischlaeke. 

Deutschl. Kollodlum(Celloldln) l/z 1914 E.: 1; A.: 868 dz. 

tlber die Bereitung und technische Verwendung der Kollodiumwolle und CelluloidlOsungen 
siehe O. Prager in Selfens.-Ztg. 48, 268, 286 u. 881. 

Eine Zusammenstellung der neueren Patentliteratur liber die Herstellung von Celluloid
lacken bringt M. Schall in Kunststoffe 1911, 201 und 1916, 118; vgl. auch den diesbeziiglichen 
Artikel in Kunststorre 1910, 291: Die Herstellung von Celluloidiiberziigen auf Metall, Holz usw. 

Dber Zaponlacke, ihre Herstellung aus Kollodiumwolle, Celluloid und Amylalkohol, Spiritus, 
Aceton usw. und ihre Anwendung berichtet F. Zimmer in Kunststoffe 1912, 301. 

Die fabrikatorische Herstellung von Kollodiumlosungen ist in Techn. Rundsch. 1910, 178 
kurz beschrieben. - S. a. Bd. II rI96] und Bd. IV [280 If.]. 

Genaue Angaben iiber Herstellung der Zaponlacke finden sich aullerdem in Farbe und Lack 
1912, 868 u. 876. Vgl. die Literaturangaben bei Celluloid. Siehe insbesondere das Werk von 
Masselon, Roberts und Clllard, Berlin 1912, S. 353. 

Dber die Anwendung der in Kollodium gelOsten Teerfarbstoffe siehe F. Springmiihi, Musterztg. 
1872, Nr. 20. 

Na.ch einer Notiz in Chem.-Ztg. 1922, 880 beruht das haufig beobachtete Irisieren des ~apon
lackes auf dem Mangel an Kollodiumwolle. Die zu weit gehende Verdiingung des Lackes, die not· 
wendig erscheint, wenn diinne Schichten erzeugt werden sollen, laCt sich dadurch beheben, daC 
~a.n mehrere LOsungsmittel kombiniert und den Gehalt der sehr wenig viscosen Losung an Kollo
d1ulnwolle nicht zu stark herabsetzt. 

Lan II e, Chem..techn. Vorschrlften. 3. Au11. III. Bd. 11 
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Na.ch einem erprobten Verfa.hren lOst ma.n 2 Tl. tra.nsparente, farblose Celluloida.bfiUle nach 
vorheriger Quellung mit 1-1,5 Tl. Ather unter moglichstem Lufta.bschlull zusanunen mit 
2 Tl. Campher in 20 Tl. 96proz. denaturiertem Sprit. (Wyayt, Farbenztg. 18, 642.) 

Schon in Berl. Gew.-BI. 29 (1848), 161 ist darauf hingewiesen, dall man die lose SchieE
ba.umwolle zuerst bis zur Bildung einer Gallerte mit a.lkoholha.ltigem Ather (1 Tl. Alkohol auf 
4 Tl. Ather) trii.nken mull und dann erst unter Umschiitteln den noch iibrigen alkoholhaltigen 
Ather hinzusetzen darf. 

Na.ch D. R. P. 266067 kann man die LOslichkeit von Nitrocellulose in Ather-Alkohol er
hohen, wenn ma.n sie lii.ngere Zeit mit schwefelsa.urem Wa.sser unter Druck erhitzt. Die aus 
so OOha.ndelter Nitrocellulose gewonnenen Lacke sollen sich durch hohere Festigkeit und Ela.sti
zitii.t a.uszeichnen. 

Hochkonzentrierte Nitrocelluloselosungen erhii.lt man na.ch A. P. 1897916 durch Behandlung 
von Nitrocellulose mit Ultra.licht. 

lJOOr Herstellung und Verwendung des farblosen Kollodiumla.ckes siehe auch D. R. P. 12 778. 
Die Herstellung von Cell uloidfirnissen ist ferner beschrieben in D. R. P. 27081. Am 

besten ist es, poroses Celluloid erst mit Essigii.ther und Essigsii.ure zu digerieren, worauf man 
Ather, da.nn ein Gemisch von RicinusOi und Alkohol und schlielllich ein Gemenge von Terpentinol, 
Alkohol und Amyla.cetat zusetzt. 

Die Anwendung der zur Erzielung grollerer Schmiegsamkeit mit etwa 2% RicinusOi versetzten 
Nitrocellulose-(Kollodium-)lacke zur Herstellung wasserdichter lJOOrziige fUr Gewebe, Papier 
oder a.ls Firnis wurde schon in Polyt. Zentr.-BI. 1869, 418 empfohlen. 

Nach Farbenztg. 1908, 122 stellt man Celluloidla.cke na.ch franzosischem Verfahren aus 
schwammfOrmig aufgeblii.htem Celluloid her, das man durch rasche Verdunstung des Alkohols 
aus dem von den Walzen konunenden weichen Celluloid erhii.lt. Man lOst letzteres (1 kg) durch 
sechsstiindiges Schiitteln in einem Gemenge von 2 kg Essigii.ther und 0,2 kg Eisessig und fiigt der 
LOsung ein Gemenge von 7,51 Brennspiritus, 0,05-0,1 kg Ricinusol, 0,15-0,25 kg Terpentinol 
und 0,01 kg Amyla.cetat zu. Der na.ch Umschiitteln der Gesamtfliissigkeit erhaltene fertige Lack 
ist sehr haltbar und widerstandsfii.hig gegen Sii.uren und atmosphii.rische Einfliisse. 

Ein derartiges Produkt ist der Brassolinlack des Handels, herge,stellt nach Farbe nnd Lack 
1912, 286 durch LOsen von 6 Tl. feingeschnittenem Celluloid in 60 Tl. Amylacetat und 32 Tl. 
Spiritus unter Zusatz von 1 Tl. Ricin usol; die Masse wird dann auf Klarfasser gefiillt, die in 
einem erwarmten Raume aufgestellt sind, worauf man nach einiger Zeit den klaren Lack in vollig 
trockene Gefii.lle abfillit. Statt des Amylacetats selbst verwendet man besser noch die b6i der 
Darstellung des Amylalkohols erhaltenen Vorlii.ufe, die verestert und rektifiziert nur schwaeh 
riechen, einen niedrigen Siedepunkt haben und Nitrocellulose in hohem MaEe zu lOsen vermogen. 
(V. Gamet, Mat. Grass. 1910, 1806.) 

Urn Cellulose- und Spritlacke geschmeidig zu machen, setzt man einer Mischung z. B. von 
100 Tl. Kollodium, 125 Tl. Benzol, 100 Tl. Sprit und 75 Tl. Amylaceta.t, 15 Tl. Naphthensaure
Glycerinester zu. In analoger Weise erhalt man einen Spritlack aus 700 Tl. Kopal, 1400 Tl. 
Sprit, 50 Tl. RosmarinOl, 10 Tl. Campher, 15 Tl. Teerfarbstoff und 25 Tl. Naphthensaureglykol
ester. (D. R. P. 827 876.) 

Geschmeidige Lacke erhiilt m.an, wenn man eine Celluloseesterlosung mit Cycloestern der 
Fettsauren niqht trocknender Ole versetzt. Oder man erzeu~ geeignete Gemische von Cellu
loseestern und Glykoseestern der Fettsauren nicht trocknender Ole. (D. R. P. 888475.) 

Zur Herstellung eines durchsichtigen und geschmeidigen Zaponlackes werden klargewaschene 
Celluloidabfii.lle mit Aceton iiOOrgossen (auf 10 Tl. Celluloid 100 Tl. LOsungsmittel) und unter 
ofterem Schiitteln einige Tage beiseitegestellt, bis sich das Ganze zu einer dicken Masse gelost 
hat. Nun mischt man Amylacetat zu und IaEt die Fliissigkeit sich vollkommen klaren. U~ 
eine groI3ere Geschmeidigkeit des Lackes zu erreichen, wird empfohlen, ihm ca. 3% RicinUE?1 
zuzusetzen. Die OOOrfliiche eines mit einem solchen Zaponlack iiOOrzogenen Metalles mull volhg 
unverandert erscheinen. (Rehwald, Pharm. Ztg. 60, 146.) Der Lack eignet sich auch zum Tauch~n, 
doch ist der TauchprozeJ3 mehrmals zu wiederholen, wenn man Isolationswirkung erzielen Will. 
(Knnststoffe 1911, 119.) 

Einen billigen schwarzen Tauchla.ck stellt man nach H. Brand, Farbe nnd Lack 1912, 116 
zweckmiiJ3ig her durch Farben einer Losung von 8,5 g Celluloid in 17 g absolutem Alkohol und 
190 g Amylacetat mit 1,15 g spritloslichem Nigrosin und 4,2 g feinstem LampenruJ3. 

Ein gesundheitsunschiidlicher Ersatz fUr Zaponlack resultiert nach D. R. P. 260421 
aus einer LOsung von Nitrocellulose in einem Gemisch von Alkohol und Benzol; letzteres wird, 
wenn die LOsungen als Bindemittel fUr Druckfarben und Bronzen, z. B. im Tapetendruck, Ver
wendung finden sollen, durch Xylol ersetzt. Da.s Produkt ersetzt dann in dieser Bereitung 
die leim - und fetthaltigen Bindemi ttel und hat gegeniiber dem Zaponlack den Vorzug der geringeren 
Gesundheitsschiidlichkeit und gegeniiber den Ather-Alkohollosungen den Vorteil der Billigkelt 
und des besseren Haftens auf Papier. 

Zur Herstellung selbstiindig deckender Tauchlacke setzt man Losungen von Nitrocellulo~o 
in mehreren Losungsmitteln von verschiedenem Verdunstungs- und Losungsverl1'ogen, evtl. .. m 
Gegenwart von Harzen oder Balsamen, noch Wasser, gegebenenfalls auch noch Fette und 010 
zu und erhalt so ein Material, das beim Trocknen keinen welJ3en Anflug ergibt. Nach dem Zusat~
patent kann man die Nitrocellulose auch ganz oder zum Teil durch Acetylcl!ulose ersetzen. Ew 
Tauchlack mit groJ3er Deckkraft wird z. B. erhalten durch Vermischen von 100 g Kollodiurn, 
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JOOO gAther, 200 g 96proz. Spiritus, 200 g Aceton, 40 g LeinOl und 75 g Wasser. (D. B. P. 
211 620 und 211 678.) 

Ein schnelltrocknender 'Oberzugslack wird nach D. B. P. 14 826 erhalten aus 100 Tl. 
Atheralkohol, 3 Tl. Schie13baurnwolle, 0,2 Tl. Borsii.ure und 5 Tl. Harz. Der Lack kann z. B. zur 
Herstellung von Weinflaschenlacken mit 50 Tl. beliebiger Farbstoffe angesetzt werden. 

Nach D. R. P. 218807 werden nicht brennbare Nitrocelluloseiiberziige dadurch hergestellt, da13 
man die Schie13baurnwolle in Atheralkohol lOst, Sauerstoff einleitet, bis die LOsung braun
gelb geworden ist und die entstandene dicke FliiEsigkeit mit Athyl. oder Methylalkohol verdiinnt. 
Zur Herstellung der Anstrichmittel versetzt man dann mit RicinusOl, Glycerin u. dgI. Man kann 
die Brennbarkeit der Lacke noch mehr herabsetzen, wenn man ihnen Milchsii.ure, ihre Ver
bindungen oder Salze, insbesondere Strontiumlactat, zusetzt. 

Seit die Celluloidabfii.lle zweckmii.13iger auf Neurnaterial verarbeitet werden, erzeugt man den 
ZaponIack, in dem der Campher ohnedies ein unnotiger Bestandteil war, aus niedrig nitrierter 
Cellulose und gewinnt so weiter den Vorteil, da13 man aus solchen Kollodiurnwollen Amylacetat-
100ungen bereiten kann, in denen dieses teure LOsungsmittel bis zu 55% durch Benzin ersetzt 
werden kBnn. Letzteres darf allerdings keine hochsiedenden MineralOle enthalten und muD, urn 
blanke Lacke zu erhalten, langsam in diinnem Strahl in die meist schon von der Fabrik gelieferte 
LOsung von 8-10 Tl. Kollodiurnwolle in 90 Tl. Amyla.cetat eingeriihrt werden. (Farbe uDd Lack 
1919, 88.) 

Zur Herstellung nahtloser Celluloidiiberziige auf Holz- oder Meta.llgegenstii.nden taucht 
man diese in CelluloidlOsung, lii.13t erstarren und trocknen, taucht dann in die reine LOsungsfliissig
keit, wodurch die gebildete Celluloidoberflii.che fliichtig aufgeweicht wird, und geht nun in fort
schreitend immer diinner werdende CelluloidlOsungen, wodurch eine blasen- und faltenfreie homo
gene, nicht abblii.tternde Schicht entsteht, die beim Erwii.rmen nicht einschrurnpft und auch gegen 
kochendes Wasser bestii.ndig ist. (D. R. P. 288771.) - Vgl. KUDststoffe 1916, 214. 

Zur Herstellung eines olig flie13enden, sehr elastischen, gleichma13ig trocknenden und dann 
an der Luft und am Licht unverii.qperlich wasserklaren Lackes lost man 10 Tl. Cumaronharz 
in 50 Tl. Benzol und vermischt die LOsung mit einer anderen, die aus 30 Tl. Kollodiurnwolle, 
5 Tl. AcetonOl, 100 Tl. Spiritus und 100 Tl. Ketonen (wohl Aceton) besteht. Durch Verdiinnung 
der Fliissigkeit mit 300 Tl. Spiritus, 300 Tl. Benzin und 100 Tl. Methylalkohol erh61t man den 
streichbaren Lack. (D. B. P. 281 286.) 

Nach D. R. P. 40 878 erhalt rran einen Firnis durch Vereinigen der wasserigen Losung von 
Gelatine mit einer LOsung von Trinitrocellulose in Eisessig. Je nach dem Verwendungs
zweck erfolgt noch ein Zusatz von Glycerin, Fetten, Gummilack usw. 

Ein Lack wird nach F. P. 406688 hergestellt durch Miscben von Acetyl- oder Nitro
cellulose mit Olen oder Fetten, Gummi, Harzen u. dgl. Das Produkt kann auch bei Herstellung 
plastischer Massen mit SchwefelchloriirlOsung vulkanisiert werden. 

Zur Erhohung der Wasserdichtigkeit von mit olhaltigen NitrocellulosellUlken iiberzogenen 
Gegenstanden aus Holz, Gips u. dgl. wird nach dem Trocknen der Lackschicht eine Nachbehand
lung mit 01 oder Fett vorgenommen. (D. R. P. 887 260.) 

Eine lackartige 'Oberzugsmasse erhii.lt man nach A. P. 1868914 aus Celluloid oder Schiel3-
baurnwolle und einer in Methylii.thylketon gelOsten B 0 r v e r bin dun g. 

140. Speziallosungsmittel fiir Nitrocellulose zur Lackbereitung. 
'Ober Herstellung von Lacken durch Losen von Nitrocellulose allein oder mit Gummi, Harzen, 

Olen und Campher in Tetrachlorkohlenstoff siehe D. B. P. 10210. 
In E. P. 487/1888 wird zur Herstellung eines isolierenden Anstriches die LOsung von Nitro

cellulose in mit dem 4--5fachen Volum F use I 0 I verdiinntem chlorierten Fuselol empfohlen. 
Das Verfahren des D. R. P. 84146 kann auch auf die Lackbildung aus Nitrocellulose als Lack

grundlage dienen, d. h. man ersetzt die bisher verwendeten Schie13baumwolllosungsmittel Aceton, 
Amyla.cetat oder Ather-Alkohol durch Dichlorhydrin oder Epichlorhydrin. Diese so er
haItenen starken LOsunp:en konnen mit Alkohol verdiinnt direkt aufgestrichen oder auch in kon
zentrierter Form zur Kunstseideherstellung verwendet werden. (D. B. P. 91 819.) 

Nach F. P. 421068 wird ein neues Losungsmittel fiir Pyroxylin erhalten durch Vermengen 
von Natriumhypochlorit und NatriumbicarbonatlOsung mit Olefinen. Das olige Reaktions
produkt wird ausgewaschen und enthii.lt nach der Destillation lediglich Chlorhydrine. 
" Zur Gewinnung hochsiedender Ketone aus Aceton als LOsungs- und Streckmittel 

fur Lackstoffe •. Cellulosooster, Harze und Cell uloid riihrt man 100 Tl. entwii.ssertes Aceton 
3;--5 Tage bei hochstens 40° mit 50-65 Tl. frisch gebranntem, gekorntem, 80 proz. Kalk, 
Zle~t, wenn die Fliissigkeit konstant zwischen 120 und 132° siedet, ab und destilliert im Vacuum 
ZWIschen 5--20 mm Druck bei hochstens 40-50°. Man erhalt so sehr reines, vollkommen licht
bestii.ndiges, rasch und geruchfrei eintrocknendes technisches Mesitylo xyd vom Siedepunkt 
120-135°. Durch Extraktion des Kalkriickstandes mit Toluol gewinnt man ein zwischen 115 
und 130° siedendes Mesityloxydgemisch. (D. R. P. 268067.) 
. Als L08ungsmittel fiir Nitrocellulose, aber auch fiir Kaut.schuk, Asphalt, Harze und Ole 

elgnen sich, fiir sich oder im Gemenge mit Benzin, sogar bis zu 30% Alkylenoxyde, die man 
erhalt, wenn man die aus Gasnaphtha und chlorfreier unterchloriger Saure erhaltenen Chlorhydrine, 

11* 
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nach ihrer evtl. Reinigung durch fraktionierte Destilla.tion, mit salzsaureabspaltenden Mitteln 
behandelt. Man erhitzt z. B. 1000 Tl. des Chlorhydrines mit 350 Tl. Kalk und 1000 Tl. Wasser 
etwa 1 Stunde unter Riickflu1.l, treibt dann das 01 mit Dampf iiber, vermischt es kalt zur Ent
fernung der Verunreinigungen mit 50proz. Natronlauge und destilliert das iiber- Chlorcalcium 
entw8sserte 01. Das erhaltene Gemenge von Olefinoxyden ka.nn dann, je nach dem Verwendungs
zweck, durch fraktionierte Destillation in einzelne Teile geschieden werden. (D. R. P. 264 868.) 

Zur Herstellung von Lacken aus Celluloseestern verwendet man Diathylidenester 
aliphatischer sauren, die einfach und billig herstellbar sind, als LOsungsmittel zum Ersatz des 
stark riechenden, brennbaren und teueren Amylacetates und gewinnt so aus 4 Tl. Nitrocellulose 
oder 2 Tl. Nitrocellulose und 2 TI. Campher in 100 Tl. Athylidenacetat gelOst einen Lack, der 
neutral reagiert, farblos ist und zum Unterschied von Zaponlack gerucblos austrocknet. 
(D. R. P. 281878.) 

Einen anderen Nitrocelluloselack erhiiJ.t man aus 20 Tl. SchieLlbaumwolle, 18 Tl. Aldol, 
52 Tl. Ricinusol und 200-400 Tl. eines Gemisches von 60 Tl. Benzol, 20 Tl. Alkohol und 10 Tl. 
Athylacetat. (A. P. 1284921.) 

Zur Gewinnung von Losungsmitteln fiir Nitro- oder Acetylcellulose und zur Bereitung 
von Lacken aus diesen gallertartigen, halbfesten LOsungen erhitzt man Alkohole, Phenole und 
deren Substitutionsprodukte mit anhydrisierten Oxyfettsauren im polymeren oder in entpoly
merisiertem Zustande in Gegenwart bzw. Abwesenheit von Katalysatoren. Man erhitzt z. B. 
anhydrisierte Milchsa ure, die man aus Milchsaure unter Durcbleiten von Luft bei 170-180° 
erhii.lt, mit Alkohol, in dem man 2% gasfOrmige Salzsaure gelOst hat, unter Riickflu1.l, bis eine 
klare LOsung des Milchsaureesters entstanden ist. Ebenso liefert auch das an sich unlosliche 
Polyglykolid mit einem Alkohol unter Zusatz von Salzsaure oder einem anderen Katalysator 
nach mehrstiindigem Kochen Glykolsaureester. Die Ester bilden sich um so schneller, je 
hoher der betreffende Alkohol siedet, und zeigen dann verschiedene Eigenschaften, die sie zu den 
genannten Zw~ken brauchbar erscheinen lassen. (D. R. P. 278487.) 

Zur Herstellung von Celluloid- oder Celluloseesterlac~ lOst man nach D. R. P. 261861 
beispielsweise 2 Tl. Nitrocellulose oder 1 Tl. Nitrocellulose und 1 Tl. Campher (letzterer kann auch 
durch RicinusOl oder dgl. ersetzt sein) in 100 bzw. 60 Tl. Cyclohe xanolacetat. Nach Zusatz 
266 692 verwendet man an Stelle der Ester vollig hydrierter Phenole, bei der Herstellung von 
Lacken aus Celluloseestern das ~-Methylcyclopentanolacetat bei Gegenwart anderer LO
sungsmittel, wie Spiritus u. dgl. Diese Ester besitzen den Vorzug wenig feuergefBhrlich zu sein, 
schnell zu verdunsten, einhohes LOsungsverroBgen zu besitzen und nach dem Verdunsten eine 
einheitliche widerstandsf8.hige Schicht in geniigender Dicke zu hinterlassen. Sie unterscheiden 
sich von den Estern des Amylalkohols auch durch das Feblen des diesen eigenen betii.ubenden 
Geruches. (D. R. P. 261 801.) 

Den Nitrocelluloselacken aus LOsungen von Nitrocellulose in Cyclohexanon oder 
seinen Homologen mit oder ohne Zusatz der iiblichen Lackbereitungsmittel, ferner Benzol, Benzin 
usw., konnen letztere in erheblicher Menge zugesetzt werden, ohne daLl durch Ausfallen der Nitro
cellulose Triibung eintritt. Die so gestreckten Lacke werden dadurch nicht nur billiger, sondern 
sie zeigen auch ein bedeutend rascheres Trockenvermogen als die Cyclohexanonlacke allein. Zum 
Lackieren von Holz oder polierten Metallen eignet sich z. B. ein Streicblack aus 2 TI. Nitrocellulose 
und 100 Tl. Cyclohexanon bzw. als Taucblack eine LOs~ von 1 Tl. Nitrocellulose und 50 Tl. 
Cyclohexanon in 50 Tl. Benzin bzw. zum Kleben von CellulOId eine LOsung von 5 Tl.Nitrocellulose 
in 100 Tl. Cyclohexanon. Der Lack eignet sich auch zum Kitten zerbrochener Celluloidgegenstii.nde. 
(D. R. P. 272891.) 

Dber die Reinigung des Cyclohexanons durch Behandlung mit fliissiger, schwefliger 
Saure oder ihren LOsungen siehe D. R. P. 274920. 

Zur Herstellung eines Firnisses lOst man nach D. R. P. 80776 ein Gemenge von Celluloid 
und Acettolui.d in Methylalkohol und Aceton mit oder ohne Zusatz von Amylacetat. 

Das Nitrocelluloselosungsmittel des A. P. 1 898 289 besteht aus Aceton, Benzol oder Toluol, 
Methyl- oder Athylalkohol und Acetanilid. 

Ein LOsungsmittel fiir Nitrocellulosen, Celluloid und Harze besteht nach F. P. 472428 aus 
einem Gemisch von Furfurol mit Athylalkohol, Benzol, Aceton, Terpentin, Essigsaureester usw. 

Zur Herstellung von Lacken und Dberziigen lOst man Nitrocellulose in einem Gemisch von 
unter 100° siedendem fliichtigen Losungsmittel und einemali P hat i s c hen A I k 0 hoi mit 4-5 
Koblenstoffatomen. (A. P. 1880268.) 

Um hygroskopische Stoffe wie Holz, Vulkanfiber oder Pergamentpapier mit wasserdichtem, 
unhygroskopischem Material diinn zu iiberziehen, taucht man das Stiick odar die Bahn nach sorg
fii.ltigem Trocknen in eine Celluloid- oder AcetylceIluloselOsung und dann in eine zweite eben
solche LOsung, die Mineralfarbstoff enthalt und die Eigenschaft haben solI, sich dichter an das 
Material anzulegen: (D. R. P. 881 024.) 

141. Acetylcellulose-(Cellon-)lacke, Herstellung~ Verwendung. 
Dber Celluloseacetatlacke siehe den Aufsatz in Paplerztg. 1912, 1076. 
In F. P. 412888 und in Belg. P. 229896 ist die Herstellung von Lackiiberziigen, besonders 

fiir Zwecke der Luftschiffahrt, und die Herstellung der Lacke aus LOsungen von Acetyl
cellulose beschrieben. 
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'Ober Cellonierung berichtet M. Bottler in KUDststolle 8, 66. 
'Ober die Verwendung des Cellons und der CellonIacke zu Isolationszwecken siehe KUDst

stolle 8, 99. - Vgl. Bd. II [218 ft.j. 
Anwendung der Cellonlacke: Leitungsdrahtumhiillungsmassen, Isolierung von Schwachstrom

leitungen und Spulen, Schutzhiillen an Maschinenteilen, an Stelle der Umwicklungen mit Isolier
leinen, ebonitartige Isolierschichten auf Holz- oder Metallteilen von Geraten und Apparaten, 
trberzugsschichten auf Geweben, Gespinsten, Papier oder rauhen Holzflii.chen, weniger geeignet 
auf Metall, Steinen und Beton. Man unterscheidet harten, bei 200° noch wii.rmebestandigen und 
isolierfii.higen CellonIack von dem normalen Lack, der bei 120--130° noch bestandig ist, und von 
Produkten, die bei 70--80° plastisch werden. Aul3erdem gibt as Spezialeorten, die vollig neutral 
sind fiir blanke Kupferteile und einen besonderen Cellonlack fiir Elektronmetall. Es empfiehlt sich 
in iedem Falle vor Aufbringung des Cellonlackes mit einem Grundierlack vorzustreichen, be
sonders dann, wenn die Metallteile von dem Uberzug nicht voll umschlossen werden. (Farbe und 
Lack 1919, 107.) 

Zur Herstellung lackartiger Schichten bestreicht man die Oberfiii.che der zu behandelnden 
Stoffe mit stark visoosen LOsungen von Acetylcellulose im Gemisch mit Alkoholen oder Kohlen
wasserstoffderivaten, die man auch durch andere,.die Acetylcellulose allein nicht 100ende Derivate 
und evtl. Fliissigkeiten ersetzen kann, die Acetylcellulose in der Kii.lte IOsen. Besonders in Ver
bindung mit . Triphenylphosphat und anderen Campherersatzmitteln Zur Herstellung von unver
brennbaren Celluloid und wasserbestindigen Anstrichen bilden diese Lacke, die man vor dem 
Eintrocknen mit ~erten Platten oder gemusterten, driickenden oder warmen Flachen in Be
riihrung bringen , einen blasenfreien, gleichmaJ3igen 'Oberzug, der auch auf weitmaschigen 
Geweben zusammenhii.ngt und nicht einsinkt. (D. R. P. ADm. E. 14 880, K1. 22 b.) 

Zur Erzeugung von Metall- und Farbenmustern auf Geweben, Papier, Holz, Glas oder Metall 
mischt man ,Bronze- bzw. Farbkorper mit kolloidalen (Acetylcellulose) oder nicht kolloidalen 
Fliissigkeiten, bildet durch Ausgiellen und Verdunstenlassen des Losungsmittels figurenreiche 
Muster auf einer Unterlage und fii.llt die Acetylcellulose bzw. die bindende Substanz mit einer 
indifferenten Fliissigkeit (Wasser) oder einem organischen Losungsmittel aus. (D. R. P. Anm. F. 
SO 648, K1. 76 c.) _ 

Zur Erzeugung verschiedener Polituren auf mit Celluloseacetatiiberziigen versehenen 
Flii.chen glittet man sie mit Holzstoff fiir Hochglanz oder mit Riemenleder fiir Wachsglanz. 
Die durch diesen Reibprozell evtl. auch musterartig erzeugten Glanzfiii.chen sind auch gegen 
chemische Einwirkung bestandig. (D. R. P. 297 080.) 

Da die Lacke aus acetonlOslicher Acetylcellulose in den bisher gebriuchlichen LOsungsmitteln 
nicht so viscos sind und langsamer trocknen wie die LOsungen der Nitrocellulose in Amylacetat 
(Zaponlack), verfihrt man nach vorliegendem Verfahren in der Weise, daJ3 man die in einem 
Losungsmittel gelOste Acetylcellulose mit einem Gemisch von NichtlOsungBmitteln, die in Mischung 
miteinander in der Kii.lte oder in der Wiirme Acetylcellulose 100en, also z. B. mit einem Gemisch 
von Alkohol und Benzin behandelt, wobei man die Bestandteile des Gemischas einzeln zusetzen 
kann oder die Acetylcellulose in einem Stoff lOst, der allein imstande ist, die Acetylcellulose in 
Gegenwart eines Gemisches jener Nichtlosungsmittel zu 100en. Man erhii.lt so Lacke mit leicht 
vanablen Viscosititsgraden und je nach Bedarf einstellbarer Verdunst~geschwindigkeit, die 
auch auf gebogenen Flii.chen gut haften und in porose Unterlagen nicht elDdringen. Gegeniiber 
clem V.erfahren des D. R. P. 264 886 bietet das vorliegende den Vorteil, daJ3 die Produkte auch 
in der Kii.lte fiiissig bleiben. (D. R. P. 296784.) 

Nach D. R. P. 264886 verwendet man ale LOsungsmittel fiir 2 Tl. Celluloseacetat z. B. ein 
Gemenge von 10 n. Alkohol und 10 Tl. Benzol, kocht auf und erhii.lt beim Abkiihlen der 
filtrierten LOsung die Acetylcellulose ale halbkrystallinischen, watteii.lIDlichen Niederschlag. Setzt 
man bei der Verarbeitung zugleich Campher zu, so erhii.lt man celluloidii.lmliche Produkte. 

Nach F. P. 412 797, Zusatz 12888 nimmt man ale LOsungsmittel Alkohol, Kohlenwasser
stoffe, Aceton oder Wasser oder Glycerin. Diese LOsungen der Acetylcellulose eignen sich zur 
Herstellung blasenfreier 'Oberziige auf Papier, Holz, Geweben und Metallen. 

Nach D. R. P. 264 784 wird aceton- und essigsiurelOsliche Acetylcellulose in Alkoholen oder 
Kohlenwasserstoffen gelOst als Lack verwendet. 

Gute Firnisse sind nach F. P. 429 788 herstellbar durch AufiOsen von Celluloseacetat in Aceton, 
Benzol, 2-Naphthol, Pyridin usw. bei 90°. 

142. Alkohole, Siuren, Aldehyde als Acetylcelluloselosungsmittel. 
Nach D. R. P. 248 007 ist Diacetonalkohol, besonders im Gemenge mit 30% Benzol, 

ein sehr gutes LOsungsmittel fiir Acetylcellulose, mit dessen Hilfe man durchsichtige Films, Fasern, 
Fii.den oder Streifen, aber auch Lacke oder Firnisse herstellen kann; allerdings sind zum LOsen 
von I Tl. Acetylcellulose 19 TI. Diacetona1k~hol noti~. Der ~iacetonalkohol ist billi~ herl?tellbar 
(z. B. nach D. R. P. 296822) neutral und Dlcht giftlg und bIldet auJ3erdE'm such em Losungs
mittel fiir Nitrocellulose, so daJ3 man auch gemischte LOsungen der letzteren mit Celluloseacetat 
herstellen kann. (D. R. P. 246987.) . 

Nach D. R.-P. 287 718 lost sich Acetylcellulose in der zehnfachen Menge 8Q-IOOproz. Amel
sensiure. Die Ameisensaure iibertrifft die Essigsaure an LOsevermogeIi, das auch durch 



166 Harze, Lacke, Anstriche. 

betrii.chtliche Wassermengen nicht ungiinstig beeinflul.lt wird. Thre hohe Fliichtigkeit ist dann 
besonders von Vorteil, wenn man die AcetylcelluloselOsung als tl"berzugs- und Impriignierungs
mittel oder zur Herstellung von Kunstseide verwenden will, da es hierbei notig ist hochkonzen
trierte, wasserbestandige Losungen zu erzeugen. 

Ala LOsungsmittel fiir Acetylcellulose dienen auLler dem Benzylalkohol auch Weinsiiure- und 
Citronensaureester oder hohere Alkohole oder Ameisensaureester, besonders Athylformiat. 
(F. P. 487 360.) 

In D. R. P. 246 661 wird als Losungsmittel der Celluloseacetate das niedrig siedende Methyl
formiat allein oder im Gemisch mit weniger fliichtigen Mitteln (Phenol, Benzol, Kohlenstoff
tetrachlorid usw.) vorgeschlagen. 

Zur LOsung von acetonloslicher Acetylcellulose verwendet man die fiinffache Menge Aceton 
mit der fiinffachen Menge Amylacetat oder 60-70 Tl. Methylacetat und 40-30 Tl. Methylal~hol 
oder 32-50 Tl. des letzteren und 50-68 Tl. Trichlorathylen. (A. P. 1188799-800 und E. P. 
16 428/1916.) . 

Ein sehr wenig fliichtiges Losungsmittel fiir Celluloseacetat und andere -ester ist der At h Y l
und Methylacetessigester, die die Ausfiillung des Celluloseesters wiihrend des Trocknens 
des Firnisses verhindern. Ein Firnis aus 10 Tl. Acetatcellulose, 40 Tl. Aceton, 25 Tl. Alkohol 
25 Tl. Benzol oder Benzin und 10 Tl. Acetessigester oder Athylacetessigest«;lr trocknet an der 
Luft zu einem klaren durchsichtigen Film ein. (F. P. 479 387; vgl. L. Clement und C. Riviere, 
Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 1917, 204.) 

Zur Weichhaltung von Celluloseestern mischt man sie mit neutralen Estern zwei- oder mehr
basischer organischer Siiuren, z. B. mit dem 1,2fachen Gewicht (bezogen auf die angewendete 
Acetylcellulose) Weinsaurediiithyiester, bei Gegenwart fliichtiger LOsungsmittel dann, wenn 
man iiberdies gleichzeitig Harze, Fette oder Ole einzufiihren wiinscht. (D. R. P. 304224.) 

Als LOsungsmittel fiir Acetylcellulose oder andere Celluloseester, auch Celluloid, eignen sich 
die Alkyl- oder Alkylidenather der Glycerinchlorhydrine allein oder in Mischung mit 
anderen Quell- oder LOsungsmitteln. (D. R. P. 288267.) 

Als LOsungsmittel fiir Acetylcellulose (aceton- und chloroformlOsliche Form) dient auch das 
Furfurol allein oder zusammen mit Essigester, Alkohol, Benzol, Toluol oder Chloriithyl, die fiir 
sich die Acetylcellulose nicht oder nur unvollkommen zu IOsen vermogen. (D. R. P. 307076.) 

Ala Celluloseesterlosungsmittel eignet sich nach A. P. 1 411 708 ein Gemisch von Monochlor
benzol und einem aliphatischen Monohydroxyalkohol. 

143. Metallsalz-, halogenhaltige AcetylceUuloselosungsmittel (Cyclohexanon). 
Zur Herstellung alkoholischer Losungen von Acetylcellulosen lost man z. B. 100 Tl. aceton-

100liche Acetylcellulose zusammen mit 300 Tl. wasserfreiem Chi 0 r z ink oder eines Rhodansalzes 
oder nach dem Zusatzpatent mit 400 Tl. Zinntetrachlorid in 600 Tl. Athylalkohol und erhiilt so 
bei Zimmertemperatur fliissig bleibende, relativ wenig fliichtige Lacke, die sich mit dem Pinsel 
verstreichen lassen, keinen anhaftenden Geruch besitzen und beim Erkalten auch dann nicht gela
tinieren, wenn man von Acetylcellulosen ausging, die an und fiir sich schon spritloslich waren. 
Die hygroskopisch wirkenden Salze lassen sich leicht auswaschen und man erhiilt dann Losungen, 
die sich auch zurn Verspinnen eignen. (D. R. P. 266922 und 268627.) 

Als Lacklosungsmittel fiir Celluloseester von Art der Acetylcellulose eignet sich besser als 
das niedrigsiedende Chloroform das bei 147 0 siedende Acetylentetrachlorid, das iiberdies 
auch Harze und Kautschuk lOst und sich mit Terpentin- oder LeinOi leicht mischt. (D. R. P. 
176379.) Vgl. D. R. P. 188642. 

Nach F. P. 418347 wird ein fe uerfester Lack fiir Isolierzwecke hergestellt durch Losen 
von Celluloseacetat in Tetrachlorathan und Pyridin. Durch Zusatz von Hexachloriithan 
oder Aldehyden der Terpenreihe wird die Viscositiit des Lackes vergroL3ert. Verwendbar zur 
Impriignation von Geweben, zurn Schutz elektrischer Leitungen und Kabel, zurn tl"berziehen der 
Drahtwindungen von Dynamos und zur Isolierung der Zinnfolien fiir elektrische Kondensatoren. 
Besonders biegsame, elastische und nichtreiL3ende Lacke erhiilt man, wenn man der Acetylcellulose 
etwa 20% gewisser Camphersurrogate beisetzt und dieses Gemenge dann in Tetrachloriithan lost. 
(Vgl. Clements, Kunststoffe 1912, 32.) Der eigentiimliche Geruch des Tetrachlorathans wird 
nach einem Referat in Seifens.-Ztg. 1912, 663 nicht besonders liistigJ wenn man bei Herstellung 
der Acetatlacke durch Abdecken der GefaL3e, durch Ventilationseinrichtungen usf. vorbeugt. 
Die lackierten Gegenstande lassen sich durch nachtriigliche Behandlung mit Alkohol vollstiindig 
von den letzten Spuren des Tetrachloriithans befreien. Die so hergestellten Acetatlacke sind vollig 
wasserbestiindig, nicht hygroskopisch und zeigen ein hohes Isolationsvermogen, das sogar jenes 
der Vulkanfiber iibertrifft. 

Die Produkte kommen als Cellagollack, Acetollack usw. in den Handel. Sie werden in 
der Weise angewandt, daL3 man die zu lackierenden Gegenstiinde wiederholt mit dem Lack iiber
zieht und nach dem letzten Trocknen mit acetonloslicher Acetylcellulose bestreicht, urn absolute 
Wasserfestigkeit zu erzielen. 

Nach E. P. 14 364/1910 wird als Losungsmittel fiir Cellulosooster, z. B. Celluloseacetat, Pe n t~
chloriithan verwendet. Dieser Korper verhiilt sich im Gemenge mit der Acetylcellulose Wle 
der Campher in Mischung mit Nitrocellulose. Vgl. D. R. P. Anm. F. 28111 vom 26. Aug. 1909, 
KI. 39 b. 
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Nach F. P. 418809 lost sich auch eine LOsung von 130 Tl. Dichlorathylen Wld 150 Tlo 
Alkohol, in der Warme 100 Tl. des nach D. R. P. 159 624 bereiteten Celluloseacetates. 

Als LOsungsmittel fiir Acetylcellulose konnen auch der Methyl- oder Athylester der Mono
chloressigsaure dienen, deren Verwendung zu besonders glatten und gleichmal3ig ausgebiIdeten 
Films upd Lackiiberziigen fiihrt. (D. R. P. Anm. C. 22897, KI. 22 h.) 

Zur Herstellung eines Lackes vermischt man nach D. R. P. Anm. C. 23487 (vgl. D. R. P. 
211620 Wld 211578) 10 g Acetylcellulose, 55 g Aceton, 9 g Monochlorbenzol Wld 2,5 g 
RicinusO!. 

Zur Herstellung von Acetylcell uloselacken verwendet man Cyclohe xanon, bei Gegen
wart von Aceton und evtl. Benzol oder Toluol, als Verdiinnungsmittel, zur Losung Wld erhli.lt 
so zum Lackieren von Holz oder Metallgegenstanden brauchbare Anstrichlacke aus 1 Tl. in Aceton 
lOslicher oder nur quellbarer Acetylcellulose Wld 50 Tl. Cyclohexanon, wahrend ein Tauchlack 
aus einer LOsung von 1 Tl. Acetylcellulose in 25 Tl. Cyclohexanon durch Verdiinnung mit 25 Tlo 
eines Gemenges von 3 Tl. Aceton mit 8 Tl. Toluol bereitet wird. (D. R. P. 284672.) 

S. a. den Abschnitt: Kunstseide in Bd. II. 

144. Kautschuk-, Ebonit-, Vinylester-, Faktislacke. 

Ein K aut s c h u k - G rap hit anstrich fiir Metalldacher Wld Holzkonstruktionen, die dem 
Einflusse des Wassers ausgesetzt sind, besteht aus in einer mit Graphit zu einer dicklichen, leicht 
streichbaren MisChWlg zusammengeriebenen LOSWlg von Kautschuk in Leinol. (Polyt. Zentr.
Bl. 1874, 198.) 

Zur Herstellung eines Kautsch uklackes werden 10 Tl. Rohkautschuk mehrere Tage 
in 5 Tl. Leinolfettsaure gequellt Wld dann mit gekochtem LeinO! erhitzt, bis vollige Losung ein
tritt. Oder Petroleumriickstande, Rohkautschuk Wld Kohlenteer werden zusammen, evtl. Wlter 
Zusatz von Schwefel, erhitzt. Die Mengenverhaltnisse hangen von der Konsistenz der Bestand
teile ab, die Masse kann mit geeigneten LOsWlgsmitteln noch verdiinnt werden. Oder eine innige 
MischWlg von Kopal Wld Rohkautschuk, in den iiblichen Losungsmitteln gelost, wird mit Schwefel 
erhitzt. Dieser Lack soIl ohne zu springen oder zu erweichen hohen Hitzegraden widerstehen. 
(Andes, Chern. Rev. 1910, 101.) . 

Ein glanzender, elastischer, nicht klebriger Lack resultiert nach D. R. P. 12769 durch Ver
kochen von 50 kg Leinolfirnis mit einem verkochten Gemenge von 50 kg Kautschuk Wld 
Kalkmilch, letztere erhalten aus 15 kg Kalk Wld 201 Wasser. 

Urn Kautschuk zur Gewinntmg von Lacken in LeinO! zu lOsen, erhitzt man nach Farbe und 
Lack 1912, 198 50 kg zerkleinerten rohen, nicht vulkanisierten Kautschuk und 60 kg Leinol 
auf 250°, setzt hierauf nacho volliger Losung 4--5 kg Bleiglatte zu Wld filtriert. 

Eine AuflOsung von Guttapercha in LeinO! beniitzte schon Rousseau nach Dingl. Journ. 
147, 169 als Lack Wld als Impragnierungsmittel fiir Gewebe. . 

Zur Herstellung von Kautschuklacken verwendet man nach D. R. P. 139582 statt der 
leichtfliichtigen LosWlgsmittel oder statt des heil3en LeinO!es N a ph th ali n oder andere hoher 
siedende Benzol- oder Petroleumkohlenwasserstoffe. Der NaphthalinkautschuklosWlg lassen sich 
auch Harze beifiigen. Nach Zusatz des LeinO!es kann das Naphthalin mit Wasserdampf entfernt 
werden. Auch L. E. Andes empfiehlt in Chern. Rev. 1910, 101 zur Herstellung von Kautschuk
lacken den Kautschuk in Naphthalin zu lOsen und dieses spater mit Wasserdampf zu vertreiben. 
Ebenso entsteht ein Lack durch Losen einer Schmelze ,von Kolophoni urn Wld Rohkautschuk 
in Benzol oder durch Erhitzen von Rohkautschuk mit Petroleumriickstanden und Kohlen
teer evtl. Wlter Zusatz von Schwefel und Verdiinnen mit geeigneten Losungsmitteln. 
.. In Dingl. Journ. 148,467 ist das Verfahren der Bereitung eines Kautschuklackes fiir die 
Olfarbenmalerei nach Martiny beschrieben: Man lost 1 kg Kautschuk in einem geschlossenen 
Gefal3 in 10 1 SteinO! auf dem Wasserbade, filtriert die LOsung durch feine Leinwand Wld setzt 
der fertigen Olfarbe von dieser Losung fiir jedes Kilogramm 12 g zu. Die auf diese ·Weise her
gestellten Olfarben sollen undurchdringlich Wld glanzend sein Wld, ohne abzublattern, ihre Frische 
und ihren Glanz jahrelang behalten. 

Zur Herstellung von Anstrichmassen, die gegen Wasser und Saure Wlempfindlich sind, ver
schmilzt man nach D. R. P. 117803 trockenen Kautschuk tmd entw8.ssertes Fichtenharz bei 
moglichst niedriger Temperatur Wld vermischt heil3fliissig mit Zinkweil3 oder dgl. lmd mit Kolo
phoniumfirnis. Siehe auch D. R. P. 122477: Vulkanisierte Lacke, die man aus ahnIichen Ge
mengen durch Erhitzen mit Schwefel auf 122° erhalt. 

Nach F. P. 419 268 besteht eine Anstrichmasse aus einem Gemenge von Petroleum, 01-
naphtha, Vaselin, Paraffin, KautschuklOsung, einer Losung von Kolophonitun und Sandarak 
in Terpentin Wld einer solchen von Kautschuk in Petrol ather ; schliel31ich werden die :Farbstoffe 
beigemengt. . 

Zur Herstellung von Dberziigen auf verschiedenartigen Materialien bestreicht man d16 Ober
flii.che zunachst mit einer aus 1 Tl. Kautschuklosung und 2-4 Tl. Naphtha o~er Chloroform 
bestehenden Grundschicht, bestreut diese mit einem metallischen oder sonst gemgneten Pulver 
und deckt schliel3lich mit einer LOSWlg von 1 Tl. Kautschuklosung und 2-6 Tl. Naphtha oder 
Chloroform abo Die Dberziige auf Leder, Geweben oder Papier, aber auch auf Metall, Holz oder 
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kera.mischen Stoffen sind dauerhaft und schmiegsam, ohne Riicksicht auf die Saugfiihigkeit des 
zu iiberziehenden Materials. ((). P. 54 711.) 

tlber Herstellung von Lack mit Verwendung von vulkanisierter Guttapercha oder von vulka
nisiertem reinen Kautschuk und kieselsaurer Magnesia. (letztere wird zur Erhohung der 
Ziihigkeit des Lackes zugesetzt) siehe D. R. P. 102749. 

Einen gegen WitterungseinIliisse, Sii.uren und Alkalien widerstandsfiihigen Lack erhiilt man 
aus in LOsung befindlichen Polymerisationsprodukten organischer Vinylester, z. B. des mono
chloressigsauren Vinyls, wobei man die Polymerisation nur unvollstii.ndig durchfiihren kann 
und so eine sirupOse LOsung des neuen Produktes in unverii.ndertem Vinylester erhiilt. Oder man 
polymerisiert vollig und lOst danndas polymere Vinyla.cetat in der 16fa.chen Menge EBBigii.ther 
oder in Acetylentetrachlorid, Amylacetat, J:?ichlorathylen, Chlorbenzol oder anderen LacklOsungs
mitteln in verschiedenen Kombinationen, mit oder ohne Zusatz fetter Ole, Farbstoffe, Zinkoxyd, 
Campher usw. Na.ch dem Zusatzpatent konnen auch Ketone, Aldehyde oder Nitrokohlenwasser
stoffe a.llein oder in Gemengen, auch mit den obengenannten Korpern und unter Zusatz von Farb
stoffen, weichmachenden Mitteln usw. verwendet werden. Man lOst also z. B. zur Gewinnung 
eines Streichla.ckes 20 Tl. polymerisiertes Vinyla.cetat in einer Mischung aus 10 Tl. Aceton, 15 T1. 
Cyclohexanon und 55 Tl. Benzol. (D. R. P. 290 M4 und 291299.) 

Geschmolzene H art gum m i a b fall e geben beim Erstarren ein glanzendes, pecharliges 
Produkt, daBBen LOsung in Benzin als Lack verwendbar sein soll. (Dlngl. Joom. 206. 169.) 

AuJ3erordentlich elastische, gegen atmosphiirische EinfliiBBe widerstandsfiihige Lacke erhii.lt 
man durch LOsen gereinigter, bei moglichst niedriger Temperatur geschmolzener und in diinner 
Schicht abgekiihlter Hartgummiabfille in Tetra.chlorkohlenstoff, Chloroform u. dgl. Diese Lacke 
lassen sich lichtbestii.ndiger machen, wenn man ihnen unverseifbare konsistente Fette zusetzt 
oder wenn man sie rot fii.rbt. (Farbe ond Lack 26. 28.) 

Um Faktis, der wegen seiner UnlOslichkeit in neutralen LOsungsmitteln bisher nicht zu 
Lacken verarbeitet werden konnte, in LOsung zu bringen. tr8gt man 250 g Schwefelchloriir in 
eine stark geriihrte Mischung von 1 kg Ricinusol und 2 I Amylacetat eb. Die farblose gelatinose 
Masse entwickelt viel Salzsaure und Amylchlorid und verfliissigt sich bei mehrtii.gigem Stehen 
in einem verschlossenen Gefa13 bis zu einer diinnen LOsung, die man mit Bariumcarbonat rieutrali
siert. Man dekantiert dann, filtriert und erhiilt ein sehr fliiBBiges LOsungsprodukt des vulkani
sierten Oles, das mit neutralen LOsungsmitteln verdiinnbar ist, sich zur Imprignierung eignet 
und besonders im Gemisch mit Nitrocellulose vorziigliche Lacke liefert. (M. Poto, Zentr.-BI. 
1919, IV, 741.) 

140. EiweiBstoH-(Blut-, Albumin- usw.)lacke. 

Nach (). P. Anm. 4793/08 wird ein Anstrichmittel hergestellt aus Firnis, Erdfarben und B I u t. 
Na.ch D. R. P. 28066 wird eine ii.hrilich zusammengesetzte llntergrundfarbe gemischt 

aus 100 Tl. ungekochtem Blut, 10 Tl. gebriihtem Leinsamen, 10 Tl. Kaliumbichromat und 190 T1. 
WaBBer. ZQr Herstellung eines Leinolersatz- Ans triches vermischt man 275 Tl. diaser Farbe 
mit 75 Tl. ErdO!, 20 Tl. LeinO!, 1 "Tl. Braunstein, 1 Tl. Salzsaure und 3 Tl. Harz. 

Eine andere Masse fiir Anstriche besteht na.ch D. R. P. 70422 aus Blut, dem man 3-6% 
Chromsu1.fat oder 5-10% Chromalaun beigibt. 

Na.ch (). P. 40 768 stellt man einen Lack zu Imprii.gnierungs- und Isolierungszwecken her, 
durch Wechselwirkung von Olen (Fett- oder Harzsauren) und Eiwei13korpern bei hoheren 
Temperaturen. 

Na.ch D. R. P. 188272 wird eine AnstrichmaBBe hergestellt aus einer Mischung von Albu
minaten, Calciumhydroxyd, Kreide und chloriertem 01. 

Na.ch D. R. P. 141 798 setzt man albuminathaltigen Anstrichen fiir Fu13boden, Decken 
Mauerwerk u. dgl. eine FiiIlmasse zu, die aus PapiermaBBe, Wollabfa.ll, Ha.aren und Asbest besteht. 

Zur Herstellung einer AnstrichmaBBe wird nach 6. P. Anm. 6809/06 Keratin mit Fett
oder Harzsaure, mit oder ohne Anwendung von Druck erhitzt und das gelOste, vom unver
inderten Ausgangsmaterial befreite Reaktionsprodukt notigenfalls vulkanisiert. Vgl. D. R. P. 
191002. 

Eine eiwei13haltige Anstrichmasse, die nicht springt und keine Risse erhii.lt, wird na.ch 
D. R. P. 217008 hergestellt aus 100 Tl. einer spirituslOslichen Eiweil3substanz (Protalbin oder 
Albumose), 100 Tl. Epichlorhydrin und 100 Tl. Alkohol. Man filtriert und setzt dem klaren 
Produkt 2,5% LeinO! zu. 

Durch Zusatz von 10% 2-Naphthol zu 80 Tl. einer 35proz. Protalbinlosung und 10 T1. 
Formaldehyd wird nach D. R. P. 220498 das bisher nicht. vermeidbare Gelatinieren der EiweiI3-
formaldehydlOsung verhindert. Man erwii.rmt 24 Stunden auf 30--40° und erhiiJt so einen monate
lang haltbaren Lack fiir photographische Papiere und plastische Massen. Nach Zosatz 
D. R. P. 222419 wird statt des 2-Naphthols seine Sulfosaure mit demselben Erfol~ verwendet. 
Die freien Sulfosauren verhindem ebenso wie die Hydroxylverbindungen das Gelatirueren der mit 
Formaldehyd versetzten EiweiI310sungen, ohne die WasserurilOslichkeit der eingetrockneten 
LOsung zu beeintrii.chtigen. 

Zur Herstellung eines Reaktionsproduktes, das als Lack, Farbenbindemittel und zu Im
prii.gna.tions- und Isolationszwecken dienen kann, erhitzt man nach D. R. P. 224601 15 g Casei,n 
oder Albumin oder andere Proteinstoffe mit 85 g Holzol- (LeinO!-, Ricinusol-) fettsaure 6 hIS 
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8 Stunden auf schlieJ3lich 320°. Man destilliert wiihrend des Erhitzens die fliichtigen Siiuren ab, 
versetzt den im Kessel verbleibenden Riickstand mit Benzol, filtriert und fiillt mit Alkohol das 
Hauptprodukt aus. Man kann es mit Schwefel erhitzen und so vulkanisieren oder auf andere Weise 
verarbeiten. Nach D. R. P. 191662 wurde urspriinglich Keratin statt des Caseins verwendet. 

Um der z. B. aus 2 g einer 1O.proz. Eieralbuminlooung und Ameisensiiure (1,22) erhaltbaren, 
sprooe eintrocknenden Uberzugsmasse elastische Eigenschaften zu verleiben, fiigt man dieser 
LOsung je 1 Tropfen Phenol und einer kaltgesiittigten Losung von Oxalsiiure in Ameisensiiure 
zu, entfernt die Ameisensiiure durch Verdampfen auf dem Wasserbade, legt das abgezogene 
Hiiutchen zuerst 3 Minuten bei Zimmertemperatur und dann 5 Minuten im Wasserbade in Form
aldehyd un~ wiischt schlieJ3lich in kaltem Wasser aus. (D. R. P. 260281.) 

146. Asphaltlacke. (Pech, Goudron, Stearinpeeh, Teer- und ErdoIriickstande usw.). 
Dber die Herstellung technischer Asphalt- und Pechpriiparate, namentlich die Bereitung von 

Anstrich-, Impriignier- und Isoliermitteln, Lacken, Kitten und Emulsionen siehe die Zusammen· 
stellung von E. I. Fischer in Kunststoffe 10, I, 10, SO u. 39. 

Siehe auch die Literturangaben im Abschnitt "Asphalt", der Werke z. B. von Nothllng, 
S. 247ff., Tbenlns, S. 129ff., Friese, S. 156 usf.; femer [262J u. bei Eisen, Holz, Anstrichen usw. 

Eine Auflooung von 100 Tl. Bitumen oder 300 Tl. Asphalt in 100 Tl. Schwefelkohlenstoff 
aIs wetterbestii.ndigen Firnisanstrich fiir Holz und Metall empfiehlt schon Chaumont in der D. Ill. 
Gew.-Ztg. 1860, Nr. 11. Heute verwendet man ausschlieJ3lich Benzin oder Terpentinol als 
Losungsmittel; zwookmii.J3ig hii.ngt man zur Herstellung der AsphaltlOsung einen mit gemahlenem 
Asphalt gefiillten Sack in das in einem gut verschlieJ3baren Gefii.J3 befindliche Losungsmittel so 
lange ein, ala noch Bestandteile aus dem Sackinhalt herausgelOst werden. Die mit diesen Lacken 
erzeugten Anstriche sind wenig bestii.ndig. 

Es wiire am einfachsten, zur Herstellung des Asphaltlackes Asphalt in TerpentinOl oder 
einem ii.lmlichen LOsungsmittel zu losen, doch hat ein solches Gemenge so viele Nachteile, das 
man noch andere Stoffe zusetzen muLl, die natiirlich je nach dem Verwendungszweck sehr ver
schiedener Natur sein konnen. Langsam trockI:lende Asphaltlacke werden unter Zusatz von 
Harzkalk, Kopallack, Toor, Pooh, Sikkativ usw. gewonnen, wii.hrend schnell trocknende Lacke 
neben einem groJ3en Asphaltgehalt und viel Benzin nur geringe Mengen der anderen Stoffe ent
halten diirfen. 

Die Aspbaltlacke gehoren nebst dem Japanlack und den Anstrichmassen aus Fettgasteer 
zu den alkalifestesten Oberflii.cheniiberziigen, doch diirfen sie nicht zusammen mit Schmierseife 
und ii.hnlichen alkalischen Substanzen verwendet werde:q., da sie sonst mit der Zeit ebenfalls 
verseift werden, auch muLl man, wenn bohe Anforderungen an Haltbarkeit gestellt werden, von 
den besten syrischen Asphaltsorten ausgehen. 

Man unterscheidet Asphaltlacke mit Verwendung von fliichtigen Losungsmitteln, solche 
mit Leinol oder Leinolfimis alB Anreibungsmittel und schlie13lich Asphaltlacke, die neben Aspbalt 
auch harte H arze enthalten. , 

Auch Stearinpech dient nicht nur zur Herstellung der gewobnlichen Isolier- und Asphalt
lacke, sondern es liefert auch Einbrennlacke und sehr haltbare Uberziige, besonders mit Pyridin 
als LOsungsmittel. (Farbe und Lack 1919, 207.) 

Zur Erhohung der Geschmeidigkeit der Lackschicht setzt man der Asphalt-Benzinlosung 
5-8% Harz und 5% CopaivabaIsam, geloot in Benzol, hinzu. Der fertige Lack trocknet rasch 
und besitzt einen dauemden Glanz; werden ihm einige Prozente einer LOsung von Kautscbuk 
in Benzin hinzugeset2lt, so kann der Lack zum Uberziehen von Gum m i s c huh e n benutzt 
werden. (Pharm. Zentrh. 1868, Nr. 19.) 

Uber die Herstellung von Lacken aus der A b fall s c h w e f e I s ii. u r e der Erdolfabriken siehe 
Zalozleckl, "Naphtha" 1897, Nr. 12-19. Die frische AbfalIsiiure eignet sich zur Lackfabrikation 
besser als die liingere Zeit gelagerten Siiuren, weil in ersteren die zur Erzielung der Trocken
wirkung unbedingt notwendigen Petrolharze gegeniiber den Sulfosiiuren bedeutend iiberwiegen. 

Zur Herstellung eines AnstrichmitteIs werden die bei der SchwefeIsii.urebehandlung der 
MineralOle resultierenden Brandharze von der SchwefeIsii.ure befreit und sodann hoch erhitzt. 
Die festen Massen werden dann in passenden Looungsmitteln gelOst (D. R. P. 129166.) 

Schnell trocknende, fiir das Spritzverfahren geeignete Lackfarben erhii.lt man durch 
LOBen der bei der Schwefelsii.urewaschung von Steinkohlenteerolen unter Vermeidung der Ver
kohlung erhaltenen Harze in fliichtigen LOBungsmitteln unter Zusatz von Korperfarben, Sikkativen, 
trocknenden Olen und Kopalen oder anderen Harzen. (D. R. P. 824 722.) 

Nach R. Wagner, Theorie und Praxis der Gewerbe, Leipzig 1864, 5 Bd., S. 203, kocht man 
zur Herstellung eines Asphaltlackes 29 kg LeinOl, setzt dreimal hintereinander eine Losu~g yon 
je 5 kg syrischem Asphalt in je 10 kg LeinO! zu, verriihrt mit je 3 l / t kg Mennige und Blelglatte 
und Pit kg Zinkvitriol, la13t die Masse noch einige Stunden kocben und bringt sie na?h dem Er
kalten in Pillenform. Zum Gebrauch lOst man das Produkt in Terpentinol (fiir ohlge Mengen 
140 kg) und gie13t die Losung dureh ein feines Drahtsieb. 

Einen Asphaltlack fiir Kutschen und Eisenbahnwagen erhiilt man nach Thenius. 
Verwertung des Steinkohlenteers, Wien 1878, S. 129, durch Verschmelzen von je 10 kg Kopal, 
Kolophonium, Naturasphalt und Pech mit je 2 kg Wachs und venetianischem Terpentin; schlie13-
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lich verriihrt man noch mit je 10 kg LeinOlfirnis, TerpentinOl und Benzol und mit 2 kg schwerem 
HarzOl und verdiinnt evtl. noch mit 5-10 kg Benzin. 

Oder man kocht ein Gemenge von Asphalt oder Goudron und Paraffin mit LeinOl, worauf 
man das Gemisch erkalten HiI3t und ihm kurz vor dem Gebrauch unter Erhitzen ein trocknendes 
01 und Sikkati v zusetzt. Die erhaltene Substanz soIl als wasserdichter und dam p f b est ii n -
diger Uberzug dienen. (E. P.6002/1918.) 

Eine groBere Zahl von Vorschriften zur Herstellung von Asphaltlacken findet sich in Farbe 
ood Lar.k, 1912, 96. Man geht bei der Herstellung dieser fiir die verschiedenartigsten Zwecke 
verwendbaren Tauch- oder Uberzugslacken von dem durch seine Siiureunempfindlichkeit ausge
zeichneten Gilsonitasphalt aus, verschmilzt z. B. 10 Tl. dieser Substanz mit 5 Tl. Thiiringer 
Asphalt, 8 Tl. prapariertem Harz, 2 Tl. Firnis und lOst die Schmelze in 20 Tl. Benzin und 3 Tl. 
Benzol. 

Zur Herstellung eines besonders schnell trocknenden Asphaltlackes erhitzt man nach 
Techn. Rondsch. 1908, 718 ein Gemenge von 5 kg syrischem Asphalt, 2 kg Harzkalk, je 1 kg 
Holzol und DickOl und 7 kg Benzin. Der Harzkalk wird durch Erhitzen von 20 kg Harz mit 
3 kg trockenem Kalkpulver (Calciumoxyd) auf 2900 erhalten. Man gieJ.lt diese Masse, die durch 
Neutralisation der freien Harzsiiure geha.rtet wird, auf kalte Platten, liiBt sie daselbst erstarren 
und mahlt sie dann. 

Nach A. P. 967387 nit r i In t man Asphalt zur Herstellung elastischer Lacke mit Salpeter
siiure, gieBt die Masse nach Entfernung der nicht nitrierten oben schwimmenden Bestandteile 
in Wasser und behandelt die ausgefallenen, gewaschenen und getrockneten Nitrokorper mit 
~sungsmitteln. 

Weitere Vorschriften zur Gewinnung von Asphaltlacken aus wechselnden Mengen von Stein
kohlenteerasphalt, amerikanischen Asphalt, dunklem Kolophonium in Leinolfirnis, HarzOl, unter 
Zusatz v:on Manganoxydhydrat oder Bleigliitte oder durch Erhitzen von Asphalt, Schwefel, LeinOl
firnis auf etwa 1800 und Verdiinnen der abgekiihlten, schaumfreien Mischung mit TerpentinOl 
finden sich z. B. in den D. R. P. 98 809, 208 763 und A. P. 842 616. 

Nach Nothling (1. c.) erhiilt man einen erprobten Asphaltlack fiir GuBeisen durch Ver
riihren einer filtrierten ~sung von 60 TI. Asphaltpulver in 40 TI. Benzol mit einer Losung von 
21/1 Tl. Copaivabalsam und 5 Tl. Elemiharz in Benzol. - Vgl. Bd. I [84]. 

Zur Herstellung schiitzender Uberziige auf Fliichen beliebiger Art bestreicht man sie zuniichst 
mit einer wa.sserigen Paste aus Pech, Asphalt und Ton, evtl. unter Zusatz von Graphit, Schwefel, 
Seife, Wachsarten und verdiinnter Siiure und iiberzieht die getrocknete Schicht mit einer fliichtigen 
organischen Fliissigkeit, die, wie z. B. ErdOl, TerpentinOl oder leichte TeerOle, mit oder ohne 
Zusatz von Paraffin oder nichtfliichtigen Losungsmitteln auf die festen organischen Grundstoffe 
des Anstriches losend wirkt, wodurch diese sich mit den mineralischen Mischbestandteilen zu 
einer wasserundurchliissigen, zusammenhiingenden Schutzdecke vereinigen. (D. R. P. 296271.) 
Nach dem Zusatzpatent ersetzt man die Losungsmittel durch Wa.rmestrahlung und schmilzt die 
Bitumenkorper so zusammen. (D. R. P. 298708.) 

147. Isolierlacke, -anstriche, -bander. 

Ein guter Isolierlack solI bei einer Dicke der Lackschicht von 0,025 mm eine Isolierfestigkeit 
von 1000 Volt besitzen, er muJ.l gut haften, schnell trocknen und geniigend elastisch sein, um Tem
peraturveranderungen auszuhalten. Verlangt werden ferner geniigende Feuersicherheit, Wider
standskraft gegen Chemikalien und iiuJ.lere Einfliisse, geringe Hygroskopizitiit und lange Ge
brauchsfiihigkeit. Als Material dienen natiirliche und kiinstliche Harze, die man in den gebriiuch
lichen LOsungsmitteln, besonders zusammen mit Leinolfirnis, verarbeitet und denen man, je nach 
dem Verwendungszweck, noch Schwefel, Cellulosederivate usw. zusetzt. (M. Bottler, Elektro
techno Ztg. 1917, 149.) 

Von einem guten Isolierlack verlangt man, daJ.l er bei geniigender Diinnfliissigkeit nach 
dem Durchgange des elektrischen Stromes durch die Leitung nicht sprode und rissig wird. Es 
sollen daher nach Farbe ond Lack 1912, 69 nur harzfreie oder harzarme Losungen von LeinOl, 
Kautschuk, Asphalt u. dgl. verwendet werden. . 

Zum Isolieren von Telegraphendriihten verwendet man nach E. P. 229/1881 eme 
Losung, die man erhiilt durch Kochen von Kautschukabfiillen mit Wasser, Vermischen mit 2-10% 
Palmol, Behandlung der Masse mit Terpentindiimpfen und Verriihren mit 2-10% Harz. 

Ein isolierender Anstrich wird nach D. R. P. 98809 (vgl. D. R. P. 182661) hergestellt durch 
Eindampfen einer Losung von 19 Tl. Dammar und 5 Tl. Asphalt in 20 Tl. Terpentin bis zu einer 
Konzentration von 20--250 Be und Hinzufiigen einer Mischung von je 28 TI. Graphit und China
clay mit 21 Tl. Terpentin. Das Ganze wird bei etwa 900 innig vermengt, fein gemahlen und durch 
Verdiinnen mit 10 Tl. Benzin gebrauchsfiihig gemacht. 

Einen den elektrischen Strom leitenden und einen isolierenden Korper erhiilt man 
nach D. R. P. 98278 durch Filtrieren einer mit Hilfe geeigneter Fliissigkeiten erhaltenen Losung 
von Teer, Asphalt, Pech u. dgl. Durch diesen Vorgang sollen die unloslichen, gut leitende.Il 
Bestandteile von der Losung getrennt werden, die nach Abdestillieren des Losungsmittels dw 
isolierend wirkenden Bestandteile enthiilt. 
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Ein wasserdichter, isolierender, gegen Sonnenstrahlung widerstandsfiihiger Lack wird nach 
D. R. P. 114488 hergestellt durch LOsen des bei der Destillation von RicinusOl verbleibenden 
kautschukartigen Riickstandes in Kohlenwasserstoffen oder in Spiritus. 

Nach D. R. P. 208 'i63 erhiUt man einen isolierenden nberzug, der geniigend elas
tisch und iiberdies sii.ure-, alkali-, feuer- un!! wasserfest ist, dem elektrischen Strom groBen 
Widerstand entgegensetzt und eine Temperatur von 600° aushii.lt, durch Erhitzen von 50 Tl. 
Dorschlebertran mit 45 Tl. Pinolin und 5 Tl. Manganresinat auf 275°. Man lal3t erkaJten, er
hitzt abermals auf dieselbe Temperatur und wiederholt dieses Verfahren, bis die Masse eine honig
dicke, zii.he Konsistenz besitzt. Der Anstrich wird auf das hitzebestandige Material, z. B. auf 
Kupferblech, das man vorher auf 150° erhitzt hat, aufgestrichen und bei 450° eingebrannt. 

Zum !solieren von Drii.h ten eignen sich nach D. R. P. 246 088 am besten die harzartigen 
Stoffe, die man erhii.lt, wenn man Schwefelammonium mit Formaldehyd kondensiert [104]. Diese 
Produkte, die ffir sich oder auch in geeigneten LOsungsmitteln ala Isoliermassen, zur Imprii.gnierung 
von Holz und Faserstoffen usw. verwendbar sind, zeichnen sich durch ihre hohe Widerstands
fiihigkeit gegen aIkalische LOsungen aus. 

Ein Streichisolierlack, der einer Spannung von iiber 3000 Volt widersteht, ffir Tauch
zwecke jedoch weniger geeignet ist, wird nach Kunststolfe 1911, 119 erhalten durch Vermischen 
von 68 Tl. Leinolfirnis und 4 Tl. Mangansikkativ mit 28 Tl. 10proz. Kautschuklosung. Wird die 
Masse bei zu hoher Temperatur getrocknet, so treten Tropfenrii.nder auf, und der Lack muB dann 
durch Zusatz erhohter Mengen Losungsmittel verdiinnt werden. 

Andere Vorschriften zur Erzeugung von Tauchisolierlacken ffir Anker, Spulen usw. finden 
sich in Techn. Rundsch. 1911, 97. - Vgl. [37]. 

Zur Isolierung feiner Drii.hte iiberzieht man sie nach einem Referat in Chem.-Ztg. Rep. 1908, 
280 mit einer 0,01 mm dicken Schicht von Celluloseacetat. 

Zum Imprii.gnieren umsponnener Drahte verwendet man nach einem Referat in 
SeUens.-Ztg. 1912, 664 am besten reines Bienenwachs oder die unter dem Namen Chatterton
Compound bekannte billigere Mischung, die aus einem verschmolzenen Gemenge von 65 Tl. 
Guttapercha, 18 Tl. Holzteer und 25 Tl. Harz oder Kolophonium besteht. 

Nach D. R. P. 223071 werden Korper, die zur Bereitung von Lacken, ala Farbenbinde
mittel und zu !solationszwecken geeignet sind, erhalten, wenn man beispielsweise 7 g Starke 
mit 5 g Hydrocellulose und 15 g Lein-, Holz- oder Ricinusolaii.ure mehrere Stunden, evtl. im 
Kohlensii.ure- oder Leuchtgasstrome, auf 250-350° erhitzt. Man reinigt die Masse mittela Benzols 
und vulkanisiert kaJt oder warm mit Chlorschwefi'l oder Schwefelkohlenstoff. SchlieBlich wii.scht 
man zuerst mit einer schwachen Sodalosung und dann mit Wasser aus. Die Produkte sind 
sehr widerstandsfiihig gegen chemische Agenzien und lassen sich mit Bindemitteln oder Sauerstoff
iibertrii.gern zu festen Korpern verarbeiten. 

Zum nberziehen von Formstiicken mit isolierenden Lackschichten driickt man den 
zu iiberziehenden Korper in eine genau seiner Form angepaBte Stahlmatrize, die mit dem Lack 
gefiiIlt ist und eine elektrische Heizvorrichtung erhii.lt, so daB der eingedriickte, heiB zu iiberziehende 
K6rper durch das an den Rii.ndern in die Hohe steigende Material iiberzogen wird. (D. R. P. 
29'i 888.) 

Die Herstellung der Isolierbii.nder beruht auf der Eigenschaft des geschmolzenen Kaut
schuks und des hocherhitzten und zersetzten LeinOles, sehr lange klebrig zu bleiben, so daB man 
die Baumwoll- oder Leinenstreifen einfach mit tlinem Gemenge dieser Stoffe unter Zusatz von 
Pech oder Stearingoudron impragnieren oder bestreichen kann. (Techn. Rundsch. 1906, 487.) 

Als Isolierband kann man aber auch das sog. amerikanische Heftpflaster verwenden, 
das nach Dieterich, Pharm. Manual, Berlin 1913, folgendermaBen hergestellt wird: Man schmilzt 
30 g Harzol, je 40 g gelbes Kolophonium und Copaivabalsam, 20 g Larchenterpentin und 12 g 
~achs, seiht das fliissige Gemenge in eine weithalsige Blechflasche, setzt 600 gAther und 100 g 
In kleine Stiicke geschnittenen Parakautschuk hinzu, riihrt um, bis sich eine gleichmal3ige Masse 
gebildet hat, erganzt das Gewicht d,es Gemenges Init Ather auf 800 g, streicht die Masse kalt 
mittels Streichmaschinen auf sehr dichten Schirting und schneidet den Stoff in Bandform. 

Ein Isolierband ffir elektrische Zwecke wird in der Weise hergesteIlt, daB man Gewebe- oder 
Papierstreifen ein- oder beiderseitig mit einer nicht klebenden, isolierend wirkenden Schicht 
von Harz, Nitro- oder Acetylcellulose, Kautschuk usw. versieht und die Streifenrollen vor dem 
Gebrauch in dicht schliel3enden Wickelbeh8.ltern mit einem den aufgebrachten Stoff losenden 
fliichtigen Mittel befeuchtet. (D. R. P. 861 869.) 

Laekfarben. 
148. Literatur und Allgemeines fiber Farblaeke und Farben. 

Deutschl. Farblacke 1/. 1914 E.: 462; A.: 18288 dz. 

Zerr, G., und R. Riibencamp, Handbuch der Farbenfabrikation. Lehrbuch der Fabri
kation, Untersuchung und Verwendung aller in der Praxis vorkommenden Korperfarben. Berlin 
1909. - Stae ble, R., Die neueren Farbstoffe der Pigmentfarbenindustrie mit besonderer Beriick-
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sichtigung dar einsch1iigigen Patente. Berlin 1910. - Church, A. H., Farben und MaJerei. 
Miinchen 1998. - Rehlmann, E., t)ber die Farbstoffe der MaJerei. Leipzig 1916. - Mayer, K., 
Die Farbenmischungslehre und ihre praktische Anwendung. Berlin 1911. - Rose, F., Die 
Mineralfarben. Leipzig 1916. - Poschl, V., Farbwarenkunde nebst Grundlagen der Giftlehre. 
Leipzig 1921. 

tiber Ostwalds Farbenlehre und die praktische Anwendung der Farbenpla;tten mit 
denen dem Aquarellmaler direkt harmonisch wirkende Farbkompositionen zur Verfiigung gestellt 
werden, siehe F. Koerber, Umschau 24, '101. Vgl. dagegen die AuCerungen von H. Pomeranz in 
Textllber. ii. Wlss., Ind. u. Hand. I, 128. . . 

Siebe auch den Literaturbericht iiber Farbstoffe, Korperfarben und Lacke ffir das Jahr 1919 
von Ub in Farbenztg. 26, 1088 H. und die Zusammenstellung iiber Apparate in der Farben· und 
Lackindustrie, eM. 1919, 904 H. 

tiber die Verwendungsmoglichkeit der Teerfarblacke in der Spielwarenindustrie siehe 
Farbenztg. 1917, 1107 u. 1180; iiber die Firbekraft der Farblacke ebd. 17,. 2749. 

Die Anwendung der basischen Farbstoffe in der Farbla.ckindustrie bespricht H. Wagner 
in Chem.-Zig. 1922, 801. VgI. ebd. S.174.. ' 

tiber die vergleichende Priifung verschiedener Pigmentfarben auf ihre Brauchbarkeit in der 
Malerei, insbesondere in der Kunstmalerei, siehe E. Tiuber, Farbenztg. 1910, 1880, 1882. 

Die moderne FarblaclQndustrie beschreibt H. Wagner in Chem.-Ztg. 1922, 174. 

Farblacke oder Pigmentfarben sind Verbindungen von Metallsiiure und Farbstoffbase 
oder Metallbase und Farbstoffsaure. Sie werden durch FiJ1ung von Farbstoffen auf geeignete 
Substrate na.ch speziellen, den Bediirfni88en entsprechenden Vorschriften hergestellt. Die Farb· 
lacksubstrate sind Kerper, die mit dem Farbstoff eine Verbindung, eben diesen Lack bilden, 
wihrend andere Stoffe, die man den FarbstofflOsungen wihrend der Lackbildung zusetzt, im fertigen 
Lack nur a.ls innig mit ihm gemengte Trager der gefirbten Verbindung erscheinen. So adsorbieren 
beispielsweise Aluminiumphosphat und seine Calciumverbindung, ebenso wie Aluminiumarsenit 
und unlOsliche Salze der 01· und Stearinsiure die basischen Farbstoffe mehr oder weniger stark, 
wihrend saure Farbstoffe in erster Linie auf Bariumunterlagen bestandige Farbla.cke bilden. 

Die Substrate, d. h. die Fiillstoffe, die mit dem betreffenden Farbstoff zusammen del,l Farb· 
lack bilden, dienan nicht nur als Vardiinnungsmittel ffir die aullerordentlich intensiv firbenden 
Teerfarbstoffe, 80ndem sie sind es, die dem Anstrich vermage ihres starken Lichtbrechungsver. 
magens iiberhaupt erst Korperhaftigkeit, also Deckkraft, verleihen. Diese ist auch abhingig von 
der Art des Oles, daB a.ls Farbbindemittel dient, und von der Art, wie die Farbe angerieben wird. 
Dar Wart der letzteren erscheint na.ch Kreyllg gegeben durch Anforderungen, die man an ihre 
Brillanz, Nuance, Deck· und Firbekraft, Mischungsfii.higkeit, Haltbarkeit und Feinheit stellen kann. 

W. Ostwald unterscheidet prinzipiell die Farblacke von den Fiillfarben. 'Erstere sind die 
Produkte der Wechselwirkung von Farbstoff und Metallsalz, bzw. dem aus letzterem z. B. auf 
der Textilfaser gebildeten basischen Salz oder Metallbydroxyd oder von Farbstoff und hoch· 
molekularer organischer Saure (Gerbsaure), die F ii II far ben entstehen hingegen dad urch, 
daB ein Farbstoff oder Farblack auf einem Substrat, z. B. auf Schwerspat oder Lithopon gefii.llt 
wird. (KoUold-Z. 17, 86.) • 

Die wichtigsten Substrate ffir diese Zwecke sind Schwerspat, Tonerdehydrat und ffir 
basische Farben weiBer Fixierton, 'Kaolin lind Griinerde, Fill un g s mit tel sind namentlich 
Chlorbarium, Bleisalze, Tannin und Harzseife. 

Die Herstellung der Farblacke, also der Fixierungsprodukte von Farbstoffen, durch mine
ruche Niedersch1age erfordert eine sehr exakte Arbeitsweise, da vor allem physika.lische Momente, 
besonders der Grad der Verdiinnung, die FiJ1ungstemperatur und das Trocknen der Lacke auf die 
Nuance und den Glanz des Endproduktes hohen EinfloB ausiiben. Das billigste und darum wohl 
gebrauchlichste Verfahren ist die Methode der FiJ1ung mittels Aluminiumsulfat. Barium
chlorids. ZweckmiBiger wird das erstere durch Alaun ersetzt, da die Lackfarben weicher aus· 
fallen ala mit Sulfat und sich daher besonders gut ffir Druckverfahren eignen. Bei der FiJ1ung 
von Bariumcarbonat aus dem Chlorid mit Soda moB ein CarbonatiiberschoB unbedingt ver· 
mieden werden, da die Soda Ton und Glanz des Farblackes stark schidigt. Empfehlenswerter ist 
daher die Phosphatmethode der FiJ1ung einer mitdergenau berechneten Sodamengeversetzten 
Natriumph08phatlOsung mit der den Farbstoff enthaltenden AluminiumsulfatlOsung. SchlieB
lich wire ffir die Herstellung weicher Lacke noch die Al umini umsulfat· Kalkmethode 
hervorzuheben, bei der man unter Zusatz frisch bereiteter Kalkmilch oder auch aufgeschlii.mmter 
Kreide allerdings nur bei groLler Aufmerksamkeit zuverlii.88ige Resultate erhalt. , 

Hervorhebenswert ist, daB aIle Fall ungsfarben um so wertvoller, lebhafter und feuriger 
sind, je verdiinnter die LOsung ist, aus der sie niedergeschlagen werden. Auch die Temperatur 
der LOsungen, die Art des Riihrens und die Griindlichkeit des Auswaschens, ebenso wie andere 
Umstii.nde, denen in den Neueinrichtungen der Anlagen Rechnung getragen werden muB, koromen 
sehr in Betracht. Aligemein gilt, daB in stark konzentrierten LOsungen der Lack weich, aber 
ungleich gefirbt ausfii.llt und nur geringes Deckvermogen hat, bei zu groBer Verdiinnung hingegen 
dar Lack nur langsam zu einer glasahnlichen, schlecnt deckenden Schicht eintrocknet. Die Wahl 
der Methode moB sich stets nach der Anwendungsart der Lackfarbe richten. (Ref. in Zeltschr. r. 
aDgew. Chern. 1908, 647.) 
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Wertvolle Hinweise fiber die Art der Niederschlagsbottiche, Riihrwerke, Nalltrommeln, 
Knetmaschinen und Fillungsgefil3e, femer fiber die verschiedenen Fallungsverfahren (Tonerde, 
Bariumchlorid) und fiber die direkten Fillungen der basischen Teerfarbstoffe mit Tannin, Tiir
kischrotol oder SeifenlOsungen finden sich in Farbenztg. 21, 1260. 

Nachstehend die Beispiele einiger Verfahren zur Herstellung von Farblacken: 
Verfahren I: 60 kg schwefelsaure Tonerde (1 : 25 heill gelOst) mit 20 kg Soda calc. (1 : 20 

heill gelOst) versetzen. 75-100 kg Schwerspat eintragen und 20-30 kg Farbstoff (1: 100 gelOst) 
zugebeo. Bei 30° C mit 80-90 kg Chlorbarium (1 : 20 gelOst) fillen. 

Verfahren IT: 100 kg Schwerspat mit warmer LOsung von 6 kg Soda calc. (1 : 20) an
schlemmen und nacheinander zusetzen: 10 kg Farbstoff (1 : 100),20 kg Chlorbarium kryst. (1 : 20), 
13 kg schwefelsaure Tonerde (1 : 20). 

Verfahren ill: 20 kg schwefelsaure Tonerde (1 : 25) mit 10 kg Soda calc. (1 : 20) mischen. 
10 kg Farbstoff (1 : 50) zugeben und mit 25-30 kg Chlorbarium (1 : 20) fillen. 

'Verfahren IV: 150 kg Tonerdepaste, IOproz., mit 10 kg Farbstoff (1 : 50) anriiliren und 
mit 10-16 kg Chlorbarium (1 : 20) fillen. Vgl. beziiglich des Nii.heren Chem.-Ztg. 1912, 336 
und Farbe und Lack 1912, 123. 

Einige Teerfarbstoffe, die bei der Farblackbildung Verwendung finden, sind z. B. Safranin G 
extra 0, B extra 0, S 150. Diamantfuchsin Ia kl. Kryst. Neufuchsin O. Irisamin G. Rhoda· 
min 6 G und B. Methylviolett BB 72 0, 3 BO, 6 BO. Krystallviolett 5 BO Pulver. Neumethylen. 
blau N und GO. Methylenblau BB. Solidgriin kryst. O. Brillantgriin kryst. extra. Thioflavin T. 
Auraroin 0 und IT. Chrysoidinkrystalle, AG, FF. Tanninorange R, Pulver. Manchesterbraun 
GG, EE. Diaroinechtgelb GG, FF. Paradiaminschwarz BB extra konz. (Leop. Cassella & Co.) 
Die Farbstoffe eignen sich auch allgemein zur Anwendung fiir die Anstrichtechnik, und zwar 
speziell fiir Mauem, Fassaden und Baumaterialien, ebenso wie zum Schonen der die Hauptmasse 
der Anstrichfarbe bildenden Erd- und Mineralfarben. 

Zu den wichtigsten neueren Lackfarbstoffen zii.hlen jene, die man aus ll.Naphthol und diazo
tierten Nitroanilinen, o.Anisidin und ll·Naphthylamin oder ihren Sulfosauren erhilt, ferner Thio
naphthen- und einige Anthracenfarbstoffe, schlielllich die Korper aus diazotierten Basen und 
J3·0xynaphthoesauren oder Pyrazolonen. (H. Wagner, Farbenztg. 24, 882.) 

Die Herstellung einer Reihe Teerfarblacke ala Ersatz fiir natiirliche und Mineralfarben be· 
schreibt H. Wagner in Farbenztg. 26, 1719 u. 1770. . 

Uber die Verwendung von Teerfarbstoffen in der Anstrichtechnik, die Uberfiilirung der 
sonst wasserlOslichen Produkte in wasser· und OlunIOsliche Form, die Eigenschaften und besonders 
die Lichtechtheit der Farblacke und deren Priifung berichtet A. Eibner ausfiilirlich in Chem.-Ztg. 
1907, 1262 u. 1293. 

Uber Thioindigo und Indigo ala Malfarben siehe E. Tauber, Chem.-Ztg. 1908, 1032. 
Uber kiinstIich. zumeist mit Teerfarbsto(fen gefii.rbte Mineralfarben siehe ]I. Bottier, Dingl. 

Journ. 308 163. 
Siehe femer: Uber die Herstellung von roten La.ckfarben. Zeltschr. f. angew. Chem. 1908, 647. 
Uber Abendfarben. also Anstriche, die bei kiinstlicher Beleuchtung keinen ander~n Ton 

zeigen ala bei Tage (Ultramarinblau sieht z. B. bei kiinstlichem Lichte fast schwarz aus), siehe 
Farbe und Lack 1912, 76, woselbst auch zahlreiche Teer- und Mineralfarben angegeben sind, die 
diesen Zweck erfiillen. Man faUt die Farbstoffe. wenn es sich um Teerfarbenlacke handelt (Patent
blau, Eosin, Rhodaroin usw.), zumeist mit einem weHlen Substrat. um die betreffende Farbe 
auf diese Weise aufzuhellen und benfitzt Leim und Casein als Bindemittel, wodurch der Farbton 
nach dem Trocknen ebenfalls heUer wird. 

149. Farblack- (Pigmentfarb-) bildung durch anorganische FiillungsmitteI. 

Uber die Adsorption von Farbstoffen durch Tone und Talke berichtet Rohland in 
Farbenztg. 18,622. Je reicher die Tone an kolloid8.len Substanzen, also Hydroxyden des Siliciums, 
Aluminiums und Eisens sind, um so besser adsorbieren sie, jedoch nur Farbstoffe von groJ3em 
Molekiil und halten diese auch geniigend fest, wii.hrend einfache Mineralfarben, z. B. Kalium· 
dichromat und Cuprosulfat nicht aufgenommen werden. Die erhaltenen Ton-, Talk- und Kaolin· 
f~rben werden, obwohl die Farbstoffe vor der Adsorption wasserloslich waren, in Wasser unIos· 
hch und zeichnen sich dann durch erhohte Lichtechtheit aus, vermutlich weil die koUoidalen 
Substanzen als Schutzhiille die bleifhende Wirkung der Sonnenstrahlen abschwii.chen. 

Von Kolloidton werden adsorbiert: Berlinerblau, Teerfarbstoffe und auch pflanzIiche und 
tierische Farbstoffe kolloidaler Natur. Die verschiedenen Ockerarten adsorbieren unter ver· 
schiedenen Bedingungen. je nach ihrem Gehalt an Eisen und Tonerde und nach ihrer ~erkunft 
und ihremyhysikalischen Zustande zahlreiche Teerfarbstoffe. der Nitro·, Azo·, Di· und TrIp~enyl. 
methan-. l'yronin •• Chinonimid· und Indigoreihe und konnen so zur HersteUung von Mmeral
farbersatzfarben dienen. Man reibt die gefii.rbten Ocker wie iiblich mit Gummiwasser, Lein· oder 
Mohnol an und erhalt so je nach der Art des Teerfarbstoffes zum Teil sehr lichtechte Farbungen. 
(A. Bouchonne&, Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 26, 27.) 
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Zur Darstellung von Farblacken in sehr lockerer Form kocht man die Farbstoffe mit Bitter
salzlOsung aus, versetzt das erkaltete Filtrat mit iiberschiissigem Ammoniumbicarbonat und 
erhitzt zrun Sieden. Hierbei scheiden sich die an basisch-kohlensaure Magnesia gebundenen 
Farbstoffe in volwninoser Form aus, werden gewaschen und getrocknet. (Elsners Chem.-techn. 
Mitt. 1866, 67.) 

Zur Abkiirzung und Vereinfachung der gebrauchlichen Verfahren zur Herstellung von Farb
lacken, Tonerde-, Kalk- und Modefarben lOst man die notigen Farbstoffmengen in moglichst 
wenig heiJ3em Wasser und vermahlt sie mit der auf einem Kollergange verteilten Tonmasse, bis 
ein kaum mehr feuchtes, gleicbmaJ3ig durchgefarbtes Produkt entsteht, so daJ3 3-4stiindiges 
Trocknen des auf Horden ausgebreiteten Pulvers geniigt, um es mahlen zu konnen. Kalkfarben 
sind allerdings nach dieser Methode schwer und nur mit einem Farbstoffgehalt von 2% (Kalk
griin) herstellbar, doch erzielt man sonst gute Resultate, wenn man zur Vermeidung stumpfer 
Farbungen mit den Wassermengen nicht gar zu sparsam umgeht und beziiglich ihrer Berechnung 
zur Grundlage nimmt, daJ3 Ton etwa 7-8% Wasser aufzunehmen vermag. Naheres in Farbenztg. 
22, 262 u. 289. 

Nach einer von M. Becker beschriebenen Methode erzeugt man Farblacke oder Pigment
farbkorper durch doppelte Umsetzung fester Stoffe bei Gegenwart des Krystallwassers eines oder 
beider Bestandteile. Man vermag so die Umsetzung z. B. von Zinksulfat mit Schlammkreide 
zu bewirken oder in Teig- oder Pulverform gewonnene Pigmente direkt mit Leinolfirnissen zu 
Anstrich- oder Druckfarben vereinigen oder fiir die Herstellung von Alwninirun-, Chrom
oder Eisenacetatbeizen durch doppelte Umsetzung ihrer Sulfate mit Blei-, Barium- oder Calcium
acetat LOsungen von so hoher Konzentration zu gewinnen, wie sie auf dem iiblichen Wege auch 
nicht annBhernd so hoch erzielt werden konnen. Gegebenenfalls kann man die Umsetzung durcl! 
Zugabe geringer Mengen Glycerin, Alkohol, Eis, Wasser oder Kochsalz oder durch Zufuhr von 
Warme fordern und spart in jedem FaIle Filtrier- und Trockenoperationen, muJ3 allerdings 
den Nachteil mit in Kauf nehmen, daJ3 die Verunreinigungen der festen Rohstoffe in dem End
produkt verbleiben, da man nicht filtrieren kann, sodaJ3 Grundbedingung fiir die Ausiibung des 
Verfahrens die VerwendQIlg reinster Ausgangsmaterialien ist. (Angew. Chern. Un8, ill, 468). 

Zur Herstellung von Farblacken schIagt man den Farbstoff auf kiinstlichein l gefalltem 
Aluminiumsilicat nieder. Man rallt z. B. eine Losung von 60Tl. krystallisiertem Alwninium
sulfat in 100 I Wasser mit einer 10proz. LOsung von 20 Tl. calcinierter Soda und 45 Tl. 40 gra
digem Wasserglas, fiigt eine gleichfalls 10proz. LOsung von 75 Tl. Glaubersalz und dann die hoch
stens 2proz. LOsung des Farbstoffes, z. B. 60 Tl. Orange II gelOst in 3000 Tl. Wasser zu. SchlieO
lich laJ3t man noch eine 10proz. Losung von etwa 220 Tl. krystallisiertem Bariumchlorid zu
laufen. Das Verhaltnis des Natriums und der Kieselsaure zur Tonerde wechselt je nach der Art 
des verwendeten Farbstoffes. (D. R. P. 198319.) 

Zur Herstellung von Farblacken schliigt man die iiblichen Farbstoffe auf kiinstlich aus 
Magnesirunsulfat und Wasserglas bereitetem Magnesiumsilicat nieder, wobei bei Bereitung 
des Silicates dem Wasserglas eine bestimmte Menge Alkali zugefiihrt werden muJ3, run einen 
allzu groJ3en DberschuJ3 an Kieselsaure zu vermeiden. Man lOst also z. B. 160 Tl. Kieserit (mit 
55% Magnesiumsulfat) in mindestens der zehnfachen Menge Wasser, laJ3t in diinnem Strahle 
eine LOsung von 100 Tl. 40proz. Wasserglas nebst 17 Tl. Atznatron und 1000 Tl. Wasser zu
flieJ3en, fiigt noch eine verdiinnte Losung von TiirkischrotOl und eine IOproz. Losung von 185 '1'1. 
Bariumchlorid zu, versetzt dann mit einer 1 proz. Losung z. B. von 12 Tl. Methylviolett B und 
abermals mit 3 Tl. Tiirkischrotol und erhalt so nach dem Auspressen etwa 700 Tl. eines teigformi
g~n, sehr feurigen Lackes. (D. R. P. 227 905.) 

Zur Herstellung von Farbpigmenten verfahrt man nach der in D. R. P. 285 882 zur Bereitung 
von Chromgelb beschriebenen Weise (Bd. I [723]). Man gewinnt also durch halbstiindiges Erhitzen 
eines kiinstlichen, feingepulverten Zeoliths mit einer 5proz. Aluminirunsulfatlosung zuerst die 
Tonerdeverbindung des basenaustauschenden Korpers, wascht sie vollig aus und vermischt sic 
mit einer LOsung von alizarinmonosulfosaurem Natrium, worauf sich der rote Lack sofort ab
scheidet, der dann gewaschen, getrocknet und geschliimmt wird. (D. R. P. 285883.) 

Zur Herstellung von Farblacken aus basischen Teerfarbstoffen bedient man sich der Phos
phormetawolframsaure oder ihrer Salze als Fallungsmittel und erhalt so Lacke, die sich durch 
vollkommene Wasserechtheit und gegeniiber den mit Natriumphosphat bereiteten Lacken durch 
besondere Lichtechtheit auszeichnen. (D. R. P. 286467.) Nach dem Zusatzpatent verwendet 
man an Stelle von Phosphormetawolframsaure andere Phosphorwolframsauren oder komplexe 
Verbindungen von Art der Silicowolframsaure oder Phosphormolybdansaure, die eben· 
falls ein besonderes Fallungsvermogen fiir basische Farbstoffe besitzen und Lacke von groOer 
Schonheit und guter Lichtechtheit liefern. (D. R. P. 289878.) 

Vber Herstellung von W 0 If ram I a c ken aus einer 100lichen Phosphorsalzverbindung, dem 
betreffenden Farbstoff und einer Saure, die in Gegenwart des Farbstoffes, ohne ibn anzu
greifen, mit dem Wolframsalz ein Doppelsalz bildet, siehe A. P. 1878882. 

Zur Herstellung von Deckfarben behandelt man moglichst tonfreies Talkum mit einer Me· 
tallsalzlOsung und setzt die entstandenen Erzeugnisse mittels geeigneter Metallsalzlosungen oder 
mittels LOsungen lackbildender organischer Farbstoffe um. Der Ton verzogert das Trocknen 
des Bindemittels, besonders des LeinOles, wahrend bei Verwendung des tonfreien Talkums schnell 
trocknende, farbkriiftige, echte, gliinzende Lackschichten auch mit Leinol als Farbenbindemittel 
erhalten werden. (D. R. P. 305 774.) 



Lacke und Lackfarben. 175 

150. Farblack- (Pigmentfarb-) bildung durch organische Fallungsmittel. 

Aus dieser gro13en Reihe der organischen Lacke konnen nur einige Beifpiele gebracht 
werden, die fertigen Produkte werden von den Teerfarbstoffabriken geliefert, die Lackbildung 
auf der Faser ist Sache des Textilchemikers. 

Die zahlreichen Mi13stande, die sich bei der Herstellung von Lackfarben aus Mineralfarben, 
Teerfarbstoffen und Lacktragern ergeben, sollen sich nach D. R. P. 72387 dadurch vermeiden 
lassen, daB man, statt die unloslichen Farblacke zu verwenden, besonders fiir Zwecke der Zimmer. 
malerei unlosliche, organische Farbkorper direkt aus den Bestandteilen auf den minera· 
lischen Fiillmitteln niederschlagt. ein Verfahren, das also jenem ahnelt, das in der Baum. 
wollfarberei und im Zeugdruck schon seit langer Zeit geiibt wird. DieEe unloslichen Verbindungen 
konnen entweder erhaIten werden, wenn man die Metallsalze aromatischer Nitrosooxyverbindungen 
auf mineralischen Fiillmitteln niederschlii.gt oder unlosliche Verbindungen aus Diazosalzen und 
aromatischen Oxykorpern auf ihnen ausfallt. Man lost beispielsweiEe 1 kg Resorcin in 500 I 
Wasser, schlammt je 50 kg Leicht· und Schwerspat ein und versetzt mit der berechneten Menge 
Nitrit und 6 kg 40grii.diger Eisenchloridlosung. Nach Zusatz von 2 kg SalZl'aure fallt der 
licht·, luft· und kalkechte, tiefdunkle Farbstoff aus. Nach der zweiten Methode kann man bei· 
spielsweise zur Herstellung eines feurigen Miniumrotes einen Schlamm von 100 kg Schwer
spat und 1 kg diazotiertem Paranitroanilin mit einer alkalischen Losung von 1,8 kg 2-Naphthol 
verriihren. Beziiglich der weiteren zahlreichen Beispiele zur Herstellung solcher Farblacke, die 
sich durch bedeutend groBere Licl).t- und Kalkechtheit gegeniiber den wie ublich hergestellten 
Teerfarblacken auszeichnen sollen, sei auf das Original verwiesen. 

Zur Herstellung von Tapeten., Olanstrich-, Buchdruck- und Steindruckfarben, die sich wegen 
ihrer Licht· und Wasserechtheit besonders fiir den Dreifarbendruck und die Aquarellmalerei 
eignen, verarbeitet man Naphthanthrachinon mit den iiblichen Substraten. Fiir Olanstrich
farbe mischt man z. B. 100 Tl. Schwerspat und 10 Tl. des trockenen Chinons, fiir Tapetenfarben 
verriihrt man 10 Tl. Tonerdesulfat, 20 Tl. Schwerspat und die 5 Tl. des Chinons entsprechende 
Paste, setzt 5 Tl. Soda in w8.sseriger Losung zu, filtriert und verwendet den RiickEtand als Paste. 
Fiir Lithographie- und Dreifarbendruck wird eine w8.sEerige, 5 Tl. des trockenen Korpers 
enthaltende Paste von Naphthanthrachinon in 50-100 Tl. Tonerdehydratpaste von etwa 4,5% 
Trockengehalt eingeriihrt, filtriert, getrocknet und gemahlen. Die erhaltenen Korperfarben zeigen 
eine klare griinstichig gelbe Nuance und iibertreffen in den Echtheiten die Farblacke aus Chinolin
gelb und die Harz· und Ollacke des Auramins. (D. R. P. 229401.) 

Zur Herstellung von biIIigen, besonders in der Tapetenind ustrie verwendbaren lichtechten 
Korperfarben tranktmanKieselgur mit einerTanninlOsungoder mit den Losungen geeigneter 
Sauren oder Stoffe, die die Eigenschaft besitzen Casein oder Albumin aus deren Losung abZlIEchei
den, trocknet und bringt das stark sauer reagierende Material in Milch oder eine eiweiJ3haItige 
Losung, wobei sich Casein bzw. Allmmin auf der Gur niederschlagen und durch folgendes Kochen 
koaguliert 'und so festgehaIten werden. Die so vorbereitete Gur wird nun mit Teerfarbstoffen 
oder dadurch mit Mineralfarben gefarbt, daB man auf ihr den farbigen Niederschlag erzeugt. 
Die Farben sind spezifisch sehr leicht, darun'l ausgiebig und sehr gut deckend. (D. R. P. 248619.) 

Zur Herstellung gut deckender, licht-, wasser- und kalkechter Korperfarben, die sich 
mit Albumin zusammen auch im Zeugdruck verwenden lassen, riihrt man einen diim'len Teig aus 
50 I Wasser und 10 kg einer 20proz. Paste des Kondensationsproduktes aus Phenylessigsaure
chlorid und Indigo in eine Losung von 10 kg Tonerdesulfat in 5001 Wasser ein, fiigt dann bei 
80° eine Losung von 5 kg Barium· oder Calciumchlorid zu und fallt mittels einer Losung von 5 kg 
Soda in 501 Wasser. SchlieJ3lich wird filtriert, getrocknet und gemahlen. (D. R. P. 254 684.) 

Zur Herstellung von Farblacken aus basischen Farbstoffen mit den Produkten des D. R. P. 
284119 (Gerbextraktlosungsmittel aus Formaldehyd und Kresolsulfo~auren) arbeitet man bei 
gewohnlicher Temperatur oder in der Warme, bei An- oder Abweeenheit von Substraten oder 
TiirkischrotOl und erhalt so lebhaftere Nuancen, als wenn man die gebrauchlichen Fallungsmittel 
Tannin und Brechweim;tein verwendet. Auch die Produkte des D. R. P. 262668 (Phenole und 
Phenolsulfosauren mit Formaldehyd und Schwefelsaure) geben durch Fallung in Gegenwart von 
Basen oder Sal zen ausgezeichnete Effekte. (D. R. P. Anm. B. 74976, KI. 22 f.) 

Zur Erzeugung von Anstrich- und ahnlichen Farben vereinigt man ein Pigment in Gegen
wart von Wasser mit weniger als 5% einer Metallseife und einem Farbtrager (01) und erwarmt 
gelinde zur Verdrangung des Wassers bis dieses verdampft ist. Zur Anfertigung einer citronen
gelben Chromfarbe lost man also 45 Tl. Bleiacetat in Wasser, fiigt 4,5 Tl. SchwefelEaure und 
10,5 Tl. Kaliumbichromat zu, versetzt Niederschlag und Losung, die freie Essigsaure und essig
saures Blei enthalt, mit 0,9 Tl. der Losung einer Talg. oder Fettseife, laJ3t absitzen, seiht den quark. 
iihnlichen Niederschlag ab und w8.scht ihn mit Wasser. Die Masse wird nun bei 60° mit 10 Volum
~eilen LeinOl vermischt, worauf man das alsbald abgeschiedene Wasser abgieJ3t und die steife, 
rn der Mischmaschine verbleibende Olpaste so lange erwii.rmt, bis bei etwa 100° samtliches Wasser 
ausgetrieben ist. Das wasserfreie Praparat kann dann je nach 'Wunsch verdiinnt werden. 
(D. R. P. 286968.) 
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161. Farbkorper benetzen, zerteilen, reinigen, loslleh, llehtecht machen. 
Um schwerbenetzbare Substa.nzen, z. B. Farbla.ck.e, Farbstoffe, Lycopodium oder andere 

pulverige Stoffe organischer oder anorganischer Natur leichter benetzbar zu machen, vermischt 
man sie innigst mit etwa 21/.% Seifenpulver bzw. ma.hlt das trock.ene Material mit.trockener 
Soda, vermischt das Pulver mit fliissiger Olsiure und erzeugt BO die Seife innerha.lb des zu be
netzenden Materiales. (D. R. P. 167 428 und 167 424.) 

Zur Verhinderung des Staubens, besonders organischer Farbstoffe, setzt man 
ihnen sehr geringe Mengen von leicht- oder zihfliissigen, nichtfliichtigen Mineralolen zu, mit denen 
sich die Farbstoffe sahr leicht mischen. Man erhiiJt gleichmiWige feine Pulver, die sich trotz ihres 
Olgehalte8 leicht mit W8BBer netzen und gleichmiWige LOsungen ergeben. (D. R. P. 274642.) 

Zur Erhohung der Benetzbarkeit von Farben oder auch z1n' Vorbereitung von zu gaIvani
sierenden oder zu verspiegeInden Flichen verwendet man dieTaurocholsiure oder bessernoch 
cholsaure Salze oder eine Mischung von Cholsiure mit Soda oder von Dyslysinen mit Alkalien. 
(D. R. P. 818217.) . ' 

Zur Gewinnung von Korperfarben, Chrorilgelb, Zi~elb, Farblacken in feinverteilter Form, 
blist man die zur Fii.Ilung dienenden Salzl8sungen durch em senkrechtes, unten in ein horizontales 
Kreuz auslaufendes, in die Fliissigkeit eintauchendes, mit Offnungen versehenes Rohr ein und 
lii.J3t gleichzeitig eine LOsung von Olein (Olsii.ure) in Spiritus einlaufen. Man erhiiJt so die 
sehr feinverteilten Stoffe als lebhafte und deekstarke Produkte. (D. R. P. 189269.) 

Um in Wasser unl8sliche Farbstoffe in feine Verteilung zu bringen, behandelt man sie 
oder ihre LOsungen, oder Suspensionen der Komponenten oder LeukokOrper mit Sulfitcellu
loseablauge oder mit Mischungen, die ihnliche Zusammensetzung zeigen, und erreicht inmanchen 
Fii.Ilen eine Vertei1ung des Farbstoffes bis zu kolloidaler Form, BO daJ3 er bei Verwendung als Pig
mentstoff besonders gut in die Poren der zu' firbenden Stoffe eindringt. (D. R. P. 222191.) 
Nach dem Zusatzpatent ersetzt man die Sulfitablauge durch Glycerinpech oder Polyglyce
r i ne , die man z. B. mit der vierfachen Menge W8BBer und der zweieinlialbfachen Menge Tetrabrom
indigo a.ls feinstes Pulver in der Teigpfa.nne vermischt. Nach etwa I Stunde zeigt der Farbetoff 
eine um das vielfache gro.l3ere Ausgiebigkeit als vor der Beha.ndlung. Ebenso ka.nn man auch 
RuBfarben l:iehandeIn. (D. R. P. 288899.) Nach dem weiteren Zusatzpatent ersetzt man die 
Sulfitablauge durch aromatische Sulfo- und Carbonsii.uren (benzylierte Aminosulfosii.uren). 
femer durch Phenolsulfosiuren oder deren mit oder ohne Forma.ldehrei erhiiJtlichen Konden
sationsprodukte oder durch W8BBerIOsliche, aromatische Sulfosiuren, die kein Phenolhydroxyl 
entha.lten. Man erhiiJt so nicht wie im D. R. P. 287868 fein verteilte, jedoch noch filtrierbare Farb· 
stoffe (Indigo), BOndem kolloidale LOsungen. (D. R. P. 274970.) Auch die in D. R. P. 287868, 
260 686 u. a. beschriebenen Verfahren der 'Oberfiihnmg von Farbstoffen der Indigo- undo Thio
indigoreihe in fein verteilte Form sind schlieBlich auf das Gebiet anderer Farbstoffe, namentlich 
der Farbla.cke, anwendbar. 

Zur Reinigung von Farbkorpern, besonders von organisc1ren, sa.Izhaltigen, mit Al~hol quell
baren Farbstoffen bzw. allgemein von in W8BBer zum Teil dissoziierba.ren und der IU.taphorese 
nicht zuginglichen Subeta.nzen und zur Trennung BOlcher Substa.nzen, die im W8BBer wesentlich 
dissoziierba.r sind von Stoffen (Gips, Erdalka.liphosphate oder -oxalate), die praktisch zwar als 
unl8slich gelten, immerhin aber noch einige LOslichk.eit in Wasser besitzen, unterwirft man die 
Stoffe der elektroosmotischen Beha.ndlung, wobei man sich einer nichtwisserigen Fliissigkeit be
dient (z. B. Methylalkohol), in der sie nicht oder nur in unwesentlichen Mengen dissoziieren. 
(D. R. P. 2i8 981.) 

Zur Herstellung von in W8BBer, Fetten und Olen 10slichen Salzen 91'ganischer Far b b as e n 
vermischt man zur Herstellung wasserunl8slichen fettsauren Salzes z. B. das Chlorhydrat 
von Methylviolett 6 B zuerst mit der berechneten Menge Schmierseife und fiigt nun so lange 
eine konzentriert wisserige LOsung des Alka.lisalzes der Ben z y I ani lin sui f 0 s i u r e zu, bis 
das erhaltene Produkt w8BBerl8slich geworden ist. 1m Gemenge mit Firnissen eignen sich die 
Produkte zum Schonen von Buchdruckfarben. (D.R.P.1824M.) 

Zur ttberfUhrung. von sonst was s e run los I i c hen Stoff en wie Amylalkohol, Basen, Arznei
mitteln, ii.therischen Olen oder Farbstoffen in Form wisseriger LOsungen bedient man sich wisse
riger LOsungen von Carbaminsii.ureestern, die die genannten Stoffe aufnehmen und gut 
haltbare und sterilisierbare LOsungen geben. Durch Eindampfen kann man zu festen Prii.paraten 
gelangen, die als Gemenge der Losungssubstanz und der gel8sten Substanz durch Aufnahme von 
Wasser wieder in LOsung gebracht werden konnen. (D. R. P. 818 726.) 

Um die Wirkung des Verbleichens blauer, griiner oder violetter bis blauschwarzer organischer 
Farben auszugleichen imprii.gniert man das gefirbte Material mit einem Ferrocyanid oder anderen 
Substa.nzen, die unter der Einwirkung des Lichtes Berlinerblau erzeugen, zum Zweck.e, um die 
durch das Licht bewirkte Bleichung des urspriinglichen Farbstoffes aufzuheben. (D. R. P. 
121604.) 

Zur Erhohung der Lichtechtheit von Firbungen behandelt man die z. B. mit basischen 
Farbstoffen gefirbten Gewebe mit LOsungen von Zinkpolyglykosat nach. Man erhii.lt letz
tere im Sinne der Gleichung 

I) C.HI.O. + ZnCl. + 2 NaOH = I) CellnO •• Zn(OH). + 2 NaCl 
durch Behandlung von Stirkezucker oder Glykose mit einem Zinksalz z. B. durch inniges Ver-
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mischen von 150 g Kartoffelstil.rkesirup mit 20 g 63griidiger Zink.chloridlauge und Zusatz von 
28 g 35griidiger Natronlauge. Die klare, homogene, neutrale oder schwach alkalische Fliissigkei$ 
wird direkt als solche verwendet bzw. man setzt das Prii.pa.rat den betreffenden, zur Fii.rbung 
des, Gewebes bestimmten Teerfarbstofff"n zu. (D. B. P.189 964 und 141608.) 

Zur Verbesserung der Lichtechtheit von Fii.rbungen behandelt man sie mit metaphos
phorsauren Salzen na.ch und bildet so vermutlich komplexe, der Lichteinwirkung gegeniiber 
widerstandsfii.higere Verbindungen. (D. B. P. 266 117.) Na.ch dem Zusatzpatent setzt man dem 
Na.chbeha.ndl~bade Glucose oder Dextrin oder andere reduzierende Substanzen zu, erhii.l* 
also z. B. sehr hchtechte Fii.rbungen, wenn man eine in iiblicher Weise auf Tannin-Antimonbeize 
hergestellte 2 proz. Rhodamin-O-Fii.rbung durch eine LOsung passiert, die im Liter 50 g meta.
phosphorsaures Natron und 50 g Glucose enthii.lt und hierauf trocknet. (D. B. P. 267 878.) 

Zur Herstellung lichtbestii,q,diger Farben bettet man ein Farbpigment (Teerfarben, Kupfer
und Nickels81ze, Ammoniakkupfer usw.), gelOst oder kolloidal, in daB bei Temperaturen erheb
lich iiber 100° gewonnene, in Wasser unlOsliche Rea.ktionsprodukt von Alizarinol und Erd
alkali- oder Aluminiumsalzen a.ls Farbpigmenttriger ein. Man erhitzt z. B. AlizarinOi und essig
saures Aluminiumoxyd und verarbeitet das erhaJtene la.ckartig erhii.rtende Bindemittel zusammen 
mit Harz, Fett oder 01, evtl. in Mischung mit Naphthalin, einem inerten Mineralpulver und dem 
Pigment. Unter Alizarinol ist das neutralislerte Rea.ktionsprodukt von PlanzenOien und 
Schwefelsii.ure zu verstehen. Man erhii.lt sehr lichtbestii.ndige, auLlerordentlich deckende Farben. 
(D. B. P. 812 262.) 

152. Blei- und Zink-OI- und -Anstrichfarben. 
Deutschl. Blel-(Zlnk-Lithoponwei8 u. a.} in 01 1/. 1914 E.: 2116; A.: 13611 dz. 
Deutschl. Dasselbe in Blechbiichsen u. a. 1!. 1914 E.: 1498; A.: 17 383 dz. 

Uber BleiweilJ, seine Herstellung und seine Eigenschaften, besonders im Hinblick auf die 
Kunstmalerei, siehe Techn. Mitt. r. Mal. 28, 198. - Siehe auch Bd. I [697]. 

Interessante Hinweise auf das Verhalten des Zink- und BleiweilJes zum Leinol finden sich 
in Mitt. r. Mal. 28, 87. 

Uber die Haltbarkeit von Zinkwei13- und Bleiwei13anstrichen siehe Farbenztg. 1908, 124:1. 
Weiteres iiber das Verhalten der Farben unter den Bedingungen der Praxis mit besonderer 

Beziehung auf die Giftgefahr der Bleifarben bringt Buchner in Bayer. Ind. u. Gew.-Bl. 101, 183. 
tl'ber die rheinische Bleifarbenindustrie schreibt G. Ad. Walter in Farbenztg. 1922, 1307. 
In Farbenztg. 20, 862 u. 888 findet sich eine Beschreibung der Verarbeitung der Bleifarben 

fiir die' Anstrichtechnik. Es werden behandelt: die Ma.hlfii.higkeit, Kornfeinheit, Deckfii.higkeit, 
Licht- und Wetterbestii.ndigkeit, Trockenfii.higkeit, Dauerhaftigkeit und der EinfluLl der Tempe
ratur auf die Farbenanstriche. 

Uber weilJe Mineralfarben und die diesbeziiglichen Patente berichtet P. Beck in Chern. Ind. 
1907, 270, 806 und 1918, 433 u. 470. - S. a. Bd. I [898]. 

Bleiwei13- und Zinkwei13 gehen mit dem a.ls LOsungsmittel dienenden Leinolfirnis eine chemische 
Verbindung ein, sie bilden Blei- bzw. Zinkseifen. Zinkwei13 ist fiir Innenanstriche geeigneter. 
Fiir die Olmalerei eignet sich nach E. Tauber, Zelt8chr. r. angew. Chem. 1911, 818; Farbenztg. 
1888, Nr. 17; Chern.-Ztg. 1910, 1128, BleiweilJ besser a.ls Zinkwei13, da letzteres leicht rissig wird. 
LithopoDlitnstriche sind elastischer und weicher als Bleiwei13, fii.rben stii.rker kreidig ab a.ls diese 
und ZeigilD bald Anrostungen. Zur Herstellung elastischer, nicht riBBig werdender Unter- und 
Hintergrundmalereien kommt nur BleiweilJ in Betracht; seine Empfindlichkeit gegen Schwefel
waSBerstoff spielt nur eine sekundii.re Rolle, da sich die im Trocknen begriffene Olfarbe besonders 
im Sonnenlicht selbst gegen den Angriff des SchwefelwaSBerstoffes schiitzt, wii.hrend im fertigen 
Gemii.lde der harzreiche Deckfirnis aas Gas vollig fernhii.lt. 

Es ist bemerkenswert, dalJ trotz der zshlreichen sog. Bleiwei13-Ersatzmittel fiir die preuLli
sehen Sta.a.tsbahnen nach den bestehenden Vorschriften (Techn. Mitt. r. Mal. 28, 144) keine Ersatz
stoffe, auch das ZinkweilJ inbegriffen, verwendet werden diirfen, da nur mit reinem Bleiweifi 
hergestellte Anstriche geniigend wetterbestiindig sind. 

Aus einer Arbeit von M. Ragg, iiber das Verhalten von Zinkwei13, Bleiwei13 und Lithopon in 
Anstrichen (Farbenztg.1918, 678) geht hervor, dalJ die Bleiwei13anstriche wegenihres gro13eren 
GehaJtes an unlOslichen basischen Seifen haltbarer sind als die Zinkwei13massen, wii.hrend 
sus demselben Grunde (weil sie keine Seifen, wohl aber 100liche schwefelsaure Verbindungen ent
halten) Lithoponanstriche zur Rostbildung neigen und leichter mechanisch abreibbar sind. 

Aligemein empfiehlt es sich, einer BleiweilJfarbe fiir Innenanstriche Lithopon, fiir A u13en
anstriche jedoch Zinkwei13 zuzusetzen, da letzteres infolge seiner hoheren Olaufnahmefii.higkeit 
widElrstandsfii.higer gegen Feuchtigkeit ist, wii.hrend andererseits Lithopon sich am Lichte wohl 
schwii.rzt, aber spii.ter wei13 wird und weilJ bleibt, wii.hrend Zinkwei13 sich dauernd grau verfii.rbt. 

Uber Zinkwei13unechtheit siehe ferner A. Eibner, Farbe und Lack 1920, 146. 
Na.ch D. B. P. 81 008 erhii.lt eine Bleisulfata.nstrichfarbe zweckmiilJig einen Zusatz von 1 % 

Borax. 
Lan II e, Chem,·techn. Vorschrlften. 3. Aufl. III. Bd. 12 
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Schon Th. Cobley (Dingl. Journ. 162, 817) weist darauf hin, daO die Deckkraft des BleiweiOes 
gesteigert wird, und daO die Farbe schneller trocknet, wenn man es in feuchtem Zustande mit 
BoraXlasung behandelt. 

Die praktische Herstellung einer ZinkweiO-Leinolfarbe ist in allen Einzelheiten in Polyt. 
Zentr.-BL 1869, 1828 beschrieben. 

In Farbe und Lack 1920, 181, 189 u. 184 beschreibt E. Stock das Verhalten verschiedener 
Farblacke und Farben gegen Sodalasung und ZinkweiO in tabellarischer Form. 

"Ober Zinox, das ist mit 01 verriebenes Zinkoxyd, und die giinstigen Erfolge dieses 
Priparates gegeniiber dem BleiweiO findet sich iiber eine Arbeit von G. Petit ein kurzes Referat 
in Zeltschr. r. angew. Chem. 27, 100. 

Nach einer Angabe von Freemann soli ein trockenes Gemenge von Blei- und Zinksulfat 
nicht nur unschidlich sein, sondern in Mischung mit Leinolfirnis auch die besten BleiweiOsorten 
an Deckkraft iibertreffen. (Jahr.-Ber. 1884,406.) Damit decken sich die neueren Anschauungen, 
denen zufolge man chemisch stabile, gut deckende, elastische und undurchsichtige Anstrich
farben, die nicht absetzen, gut trocknen und in das Material eindringen bzw. mit ihm verwachsen, 
nie aus einzelnen Pigmentfarbstoffen, sondern nur aus einem Gemisch mehrerer gewinnen kann, 
wobei naturgemiO das innige Vermahlen der Pigmentfarben, z. B. BleiweiO, ZinkweiO und Neutral
weiO, zusammen mit dem Bindemittel auf die Lebensdauer des Anstriches ebenfalIs von groOtem 
EinfluG ist. (Farbenztg. 17, 1272.) So verwendet man z. B. fiir Anstriche an der Meereskiiste, 
z. B. von Leuohttiirmen, Mischungen von 75% BleiweiO und 25% ZinkweiO. 

Es ist jedoch zu bedenken, daO eine Beimischung von ZinkweiO auf das VerschieOen 
der meisten Farbstoffe, und zwar ebenso in wiisserigen aIs im oligen Bindemittel beschleunigen
den EinfluG ausiibt (mit einziger Ausnahme des Pariserblaus). Siehe hieriiber die ausf\ihrlichen 
Mitteilungen von A. Eibner in Cbem.-Ztg. 1911, 768, 774 u. 786-

Nach Untersuchungen von E. Tauber, Farbenztg. 19, 476, beruht der schidliche EinfluJ3 des 
ZinkweiOes auf die Lichtechtheit der Aquarellfarben in erster Linie auf der Art des 
BindemitteIs, da sich herausgestellt hat, daO Glycerin und Olsein sehr giinstig, Gummi arabi cum 
hingegen schidlich einwirken. In zweiter Linie diirfte die Ursache des MiJ3standes darin zu suchen 
sein, daO das ZinkweiO des HandeIs wahrscheinlich geringe Mengen Zinkmetall enthilt, da durch 
Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd ein unschii.dliches ZinkweiO erhalten wurde. 

Zur Vermeidung des Eindickens der Lackfarben muG man in der Zusammensetzung 
der Lacke Sorge tragen, daO nur Lithoponmarken verwendet werden, die frei von Zinkoxyd und 
TeerfarbstofflOsungen. sind und die keine groOeren Mengen von Tonerdehydrat, Stirke, Kiesel
siure, Kreide, Harzverbindungen oder auch nur Spuren von Zinno, Antimon-, Blei- oder Zink
verbindungen enthalten. AuGer der Zusammensetzung der Lacke in der genannten Art iiben 
auch Feinheit und Feuchtigkeit der Farben einen EinfluO auf das sog. Schwimmen, das Eindicken 
und die Deckfihigkeit der Lackfarben aus. (Farbenztg. 1917, 676 u. 800.) 

Eine zum Ausfiillen der S k a len bei The r mom e t ern, der Buchstaben bei Schreibmaschinen, 
der Ziffern bei MaJ3stiben usw. geeignete weiOe Farbe wird aus 28 g ZinkweiO, 28 g Schlii.mmkreide, 
14 g trockenem BleiweiO, 2 Tl. Lack und 1 Tl. eines Lackverdiinners hergestellt und mittels 
eines Tuchlappens aufgetragen. Die erhabenen Stellen der Oberfliche reibt man mit einem in 
Spiritus getauchten Lappen abo Wird eine rote Farbsubstanz gewiinscht, so wird dem Lack 
Mennige beigemengt, soli ein gelber Hintergrund hergestellt werden, so gibt man gelbes Bleioxyd 
hinzu. (Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 1918, 104.) 

163. Rote Farbstolfe und -laeke, Mennige- und Zinnoberersatz. 
'Ober die Verwendung der roten Pigmentteerfarbstoffe, die, was Echtheitseigenschaften und 

Bestindigkeit anbetrifft, zum Teil die roten Mineralfarben iibertreffen, siehe die Angaben in 
Farbenztg. 21, 416 u. 489. 

Mit dem Namen Moderot (Signal-, Echt-, Universal-, Neu-, Fenster-, Export-, Schrift
und Schilderrot) bezeichnet man eine ~oOe Zahl von Farblacken und mit Substraten 
versetzten Pigmentteerfarbstoffen, die, je nach dem Farbstoff und dem Substrat, in der 
Praxi~ verschiedene Behandlung erfordern. So verarbeitet man fiir Leimanstrichfarben Ponceau
und Scharlachmarken mit Chlorbarlum (seltener mit Blei- oder Zinnsalzen), wihrend fiir die 
deckenden nicht lasierenden 0 I a n s t ric h e unter Vermeidung ollOslicher Farbstoffe deckende Sub
strate verwendet werden miissen. Besonders die Ponceaulacke finden in Kombinationen mit 
Pigmentteerfarbstoffen viel Verwendung, doch eignen sie sich nur fiir Innenanstrich, in der Spiel
waren-, Tapeten-, Buntpapier- und Papierfabrikation, da sie nicht sehr lichtbestindig und iiber
dies kalkempfindlich sind. ZI:l1' Verarbeitung der ungleich mehr verbrauchten Pigmentteerfarb
stoffe vermischt man sie entweder mit den Substraten oder bildet ihre Lacke mit Barium-, Calcium
oder Eisenchlorid oder auch Manganchloriir und erhalt so sehr echte, lichtbestandige Moderot
sorten, die vollig olunloslich sind, und wegen ihrer Alkaliwiderstandsfahigkeit auch zusammen 
mit Kalk aufgestrichen werden konnen. In Farbenztg. 20, 489 ist die Herstellung dieser Mode
rotlacke beschrieben, auch finden sich Angaben iiber die Unterscheidung zwischen Ponceaufarb
lacken und Pigmentteerfarbstoffmoderot. 
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Jedenfalls behaupten die zwar weniger echten, jedoch durch andere gute Eigenschaften 
ausgezeichneten Ponceaufarben neben den ausgezeichnet echten Pigmentteerfarbstoffen ihren 
Platz. Dber die Herstellung dieser Ponceaufarblacke, mit Chlorbarium allein oder zusammen 
mit Natrium- und Tonerdesulfat und Soda, bei feineren Lacken aueh Kali- oder Natronalaun 
als Fii.llungsmittel und ihre Verwendung in der Tapeten- und Buntpapierindustrie, in den 
graphischen Gewerben, der Spielwaren- und Wachstuchfabrikation in Kattundruck, Leder
farberei . und im Anstreichgewerbe siehe Farbenztg. 21, 246. 

Ein vOllig wetter- und lichtechtes Rot wird nach D. Mal.-Ztg. (Mappe) 31, 38 auf einem 
Grundanstrich von Englischrot mit echtem Alizarin-Krapplack erhalten. 

Door Rosa und andere gebrochene Farben fiir die An'ltrichtechnik siehe Farbe und Lack 
1912, 416. AuJ3er dem lichtunechten EosinIack finden zur Herstellung dieser Farbtone in der 
Dekorationsmalerei, Spielwarenindustrie und Buntpapierfabrikation vor allem Litholrot R, Lithol
rubin B, Brillantlackrot R, Pigmentpurpur A, -rot B, -rubin R und andere TeerfarbenIacke Ver
wendung. 

Die in der Anstreichtechnik vielfach verwendeten Eisenoxydrotfarben trocknen im all
gemeinen fiir sich geniigend gut, doch kann man die Trockenfahigkeit durch Zusatz von Gips 
als Streckmittel noch erhohen, wogegen Schwerspat sie herabsetzt und deshalb, was die Dauer
baftigkeit der Anstriche anbetrifft, giinstiger wirkt, so dal3 Bariwnsulfat dem Gips als Streck
mittel vorzuziehen ist. Die Eisenoxydanstriche sind gegen Licht vollig unempfindlich, ebenso 
werden sie von Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxyd wenig angegriffen und bleiben gegen 
Alkalien vollig bestandig, so dal3 sie fiir die Verarbeitung in Kalk, Zement und anderen alkalischen 
Bindemitteln die geeignetsten Farbkorper darstellen. (Farbenztg. 21, 9.) 

Als Bleimennigeersatz verwendet man ausschliel3lich Azofarbstoffe (z. B. Azoorange auf 
weiJ3en Substraten mit Chlorbarium, fiir echtere rote Farben Lackrot C-Extrakt, Litholechtrot 
3 G, Helioechtrot G und RMT), da diese den feurigsten Ton mit volIkommener Loslichkeit in 
Wasser vereinigen und mit Chlorbarium restlos und zum Teil auch gut wasserecht ausfallen. 
Je nach der Qualitat arbeitet man mit Gips, Kalkspat, Schwerspat oder mit den teueran Blan
fix und Lithopon als Substrat und £alIt den Farbstoff auf ihm entweder mit Chlorbarium aHein 
oder gleichzeitig mit Tonerdesulfat und Soda aus. In Farbenztg. 19,636 finden sich Angaben iiber 
die Verwendungsweisen dieser hervorragend licht- und alkaliechten Bleimennigeersatzfarben. 

Zur Gewinnung einer Mennigeimitation lost man nach Biermann, Chem •• Ztg. 1911, 473, 
Orange II in heil3em Wasser, verriihrt mit Schwerspat und setzt ChlorbariumlOsung zu, wodurch 
der Farbstoff in unIoslicher Form auf dem Schwerspat niedergeschlagen wird. Zur Herstellung 
eines Rotlackes bedient man sich des Heliopurpurins. Als FaIlungsmittel dient Bleizucker. 

Urspriinglich verwendete man als Zinnoberimitation Bleimennige oder eine FalIung 
von Eosin durch Bleizucker oder Bleinitrat auf Bleimennige und erhielt so zwar sehr feurige, 
aber wenig lichtbestandige, in Spiritus unverwendbare Korperfarben, die bald durch die billigeren 
Ponceaufarbstoffe ersetzt wurden. Sie haben gegeniiber den ersteren den Vorteil der OlunIoslich
keit und einer gewissen Kalkbestandigkeit. Oder man setzt dem Eosin besonders zur Erzielung 
bJaustichigerer Marken Atznatron oder Erythrosin b¢w. Rose bengale zu und schlagt diese auf 
elDer Mischung von Schwerspat, Mennige und Bleiwei13 als Farbstofftrager nieder. In neuester 
Zeit werden diese Zinnoberersatzfarben ausschliel3lich mit den licht-, kalk- und lackierechten 
Farblacken echter Teerfarbstoffe, z. B. Heliopurpurin 10 BL hergestellt bzw. man verwendet 
ausschliel3lich die allen Echtheitsanspriichen geniigenden Pigmentteerfarbstoffe, insbesondere 
Pigmentrot GB und Litholrot RG. (Farbenztg. 1917, 1242, vgl. ebd. 17, 2110.) 

164. Blaue und griine FarbstoHe und -lacke. 
Zur HerstelIung der wenigen, jedoch hervorragend echten b I a u e n basischen Teerfarblacke, 

ebenso auch der zahlreicheren sauren und der basischen v i 0 let ten Teerfarblacke, verarbeitet man 
die Farbstoffe nach der Tonerdesulfat-Chlorbariummethode oder auch mit Tonerde-Kalk-Chlor
barium als Basis; die auf der Umsetzung feingemahlenen Gipses mit Bariumchlorid beruhende 
FaIlungsmethode fiihrt zu wenig echten und wenig lebhaften Farblaeken. Die basischen blauen 
und violetten Teerfarbstoffe werden durch die verschiedenen Tonarten und Griinerden gebunden. 
Z~ Erzeugung blauer Anstrichfarben arbeitet man fast ausschliel3lich nach dem TiirkischrotOl
Zmksalzverfahren oder zur Gewinnung wasserechter Farblacke nach der Harzseifen-Alaunmethode. 
Zahlreiche Kombinationsmoglicbkeiten zur Herstellung der verschiedenen blauen und violetten 
Teerfarblacke finden sich in Farbenztg. 21, 936, 962 u. 993. 
.. Besonders das, abgesehen von seiner boben Lichtbestandigkeit, sehr unechte Bremerblau 
la~t sicb durch eine ganze Anzabl saurer (Patentblau, Neptungriin und -blau) und basi scher 
(NIl-, Caprio, Methylenblau) Teerfarbstoffe ersetzen. Je nach dem Verwendungszweck wahlt man 
als Lackbasis Blancfix und Lithopone oder arbeitet nach dem Alaun-Chlorbarium oder nach dem 
Tonerde-Kalk-Chlorbariumverfahren. Eine billige blaue Farbe, die lichtechter ist als Berliner
blau, erhalt man durch Fixieren von Methylenblau auf geschIammter Griinerde. (Farbenztg. 
21, 1061.) 

Als Ersatz fiir Ultramarinblau kommen in erster Linie versehiedene Viktoriablau
marken (B, R, 4 R) oder das Marineblau D 2 R X von der Bad. A. u. S.-F. bzw. den Hochster 
Farbwerken in Betracht. Man kann sich einen billigen Ultramarinblauersatz naeh Farbe und Lack 

12* 
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1912, 8 selbst herstellen durch Fillen von Viktoriablau R 80uf Weiaerde aIs Substrat oder 
aus Alkaliblau, Chinaclay und Bariumchlorid. 

Auch fiir Stein- und Buchdruckfarben oder in der Buntpapierf8obrika.tion ersetzt man Ultra
marin durch Farblacke des Alka.liblaus oder durch die alkohol- und wasserbestindigen Reinbl8ou
und Baumwollblausorten oder durch die zwar sehr wenig lichtechten, jedoch billigen Lacke des 
basischen Viktoriablaues, 80US dem Grunde, weil das Ultramarin zu teuer ist, farner in einigen 
Mischungen durch seinen Schwefelgehalt stort und in Firnis oder Lack geringes Deckvermogen 
besitzt. Fiir hellgriine Ultramarintone dient Brillantpatentblau AR, farner fiir Leim- und Kalk
ultramarine die Kombination von MaJachitgriin und Methylenblau auf Griin- und WeiBerde 
ala Ersatz. (Farbenztg. 21, 1061; vgl. ebd. 1918, 888 u. 91'1., 

Das ehemals aus Quercitron zusammen mit bl80uen Farben bereitete Resedagriin wird heute 
ausschliealich durch griine Teerfarbstoffe (z. B. Guinea.griin) erzeugt, die auf geeigneter Basis 
fiir sich allein schon den Farbton ergeben. (Farbendg. 1'1, 1499.) 

Zur Herstellung g r ii n e r Teerfarbla.cke ka.nn man alle weiBen und gelben Substrate, Schwer
spat, Gips, Kreide, Zinkchromat, Ocker&rten und Gelberden verwenden und von griinen Toor
farbstoffen hauptsiichlich das basische Brillant- und Ma.Iachitgriin, farner die sauren Fa.rbstoffe 
Hansa-, N8ophthol- und Sauregriin. Von den gelben Teerfarben sind am geeignetsten Chinolin·, 
Naphthol-, Walko, Normal-, Saure-, Hansa-, Lithol-Echtgelb, Grafitol-Echtgelb, Aur80min und 
Citronin. B I au e Teerfarbstoffe, die mit den gel ben sehr faurige griine FarbIa.cke geben, sind vor 
a.llem das saure Patentblau und das basische Methylenblau. Diese griinen Teerfarbla.cke sind alkali
echter ala die friiher gebrauchlichen Flavin-Griinfarblacke, w&hrend ihre Lichtechtheit durch die 
Eigenart des aIs Substrat dienenden Tones bedingt ist. Neuerdings stellt man diese Lacke nicht 
mehr durch gemeinsame Fillung auf nassem Wage her, sondarn arbeitet trocken und erhaIt so 
Mischungen von bisher unerreichtem Feuer und hoher Ausgiebigkeit. Fiir Kalkgriin werden 
Brillant- oder MaJachitgriin mit griiner Erde als Substrat verwendet, do. sie sonst zu lichtunecht 
sind. Grline Anstrichfarben, die lichtechter und ebenso lebhaft sind wie Zinkgriin, mischt man 
aus G-Marken gelber Pigmentteerfarbstoffe mit Lithopon und setzt zur Imitation von Chromgriin 
Eisenoxydrot oder stark deckende Ockerarten zu. (Farbenztg. 21, 042.) 

Ala Export-Schweinfurtergriin werden hiufigMischungen vonSchweinfurter- undMitis
griinen mit giftfreien Farbstoffen erzeugt, die man durch Fillen von Brillantgriin und dem Holz
farbstoff Flavin auf Schwer- und Leichtspat erhaIt. Oder man verlackt Athylgriin und Auraroin 
mit Harzseife, die man mit Ala.un und Zinksulf80t fillt, oder man vermischt BrillantgriinIa.ck 
mit Zinkgelb im KollerSa.ng oder verarbeitet Patentblaulack mit hellem Ha.nsagelb oder Lithol
echtgelbmarken. Aus emem Gemisch von Flavin und Brillantgriin auf Tonerdehydr8ot, Schwer
spat oder Blancfix erhaIt m80n so zwar wasser- und lichtechte, aber alkali- und alkoholunbestindige 
Imitationen. Dagegen sind die mit Harzseife verla.ckten Auramine wenig, und ohne Tannin her
gestellt, gar nicht lichtecht, allerdings mit wisserigen Bindemitteln gut streichbar, jedoch nicht 
vollig wasserecht. Die Ersatzfarben 80US Zinkgelb und Brillantgriinla.ck sind nur im Firnis ver
wendbar, dann 80ber hervorragend lichtbestindi~ und von sehr reiner undo feuriger Nuance. t)ber
dies auf Kalk brauchbar sind farner in Olaufstrich gemischte Zinkgelb-P8otentblaulacke, wiihrend 
fiir Leim-, Kalk-, 01- und Firnis80nstrich 80uch in Spritla.cken die dann lichtbestindigen Schwein
furtergriin-Ersatzfarben br80uchbar sind, die man durch trockenes Vermischen von Patentblau
farbla.cken und geeigneten gelben Pigmentteerfarbstoffen erzeugt. (Farbenztg. 1918, 1106 u. 1186.) 

Unter Chromgriin versteht man im a.llgemeinen Mischungen von Bleichromaten, Berliner
blau und weiaen Substraten ohne jeden weiteren Zusatz. Olgriin heiBen d80gegen a.lle fiir den 
Olanstrich brauchbaren Farben, die durch Chromgriin "oder andere griine Farbstoffe ihre Eigen
far&l erhalten. Die Olgriine konnen simtlich in wisserigen Bindemitteln verwendet werden 
und enthalten an Stelle von Bleichromat hiufig gelbe Pigmentteeriarbstoffe und an Stelle von 
Berlinerblau Methylenblau, Hansagriin oder Patentblau; wasserlOsliche Teerfarbstoffe sollen nicht 
angewendet werden. Lebhafte Griinmischungen erzielt man mit Brillant- oder MaJachitgriin. 
Olgriine miissen in erster Linie olecht, dpckfiihig und lichtbestindig sein, auch diirfen sie sich im 
Fiinis aufgestrichen nicht in dem Sinne verindarn, d80B einer der Mischungsbestandteile vielleicht 
auf Grund seines spez. Gewichtes besonders yortritt. In Farbenztg. 20, 486 ist die Priifung ~~r 
Olgrline und besonders ein Verfabren beschrieben, nach dem man den auf Glas gema.chten FirIUS
aufstrich in durchscheinendem Lichte betrachtet. 

Griine Pigmentfarben erhAlt man z. B. durch Umsetzung der iiblichen Substrate mit Ni
troso-~-naphthol aIs Bisulfitverbinduns bei Gegenwart von Ferrosalzen, letztere bei Anwen
dung von ho1zessigsauerem Eisen in theoretlSChen, sonst in geringeren Mengen und bei evtl. Gegen
wart von Tiirkischrotol. (D. R. P. 868978.) 

100. Gelbe nnd grane Farbstoffe und -lacke. 
De. die aus Bleichromaten bereiteten Chromfarben mit vielen, freie Harzsiure ent

haltenden 01- und SpritIa.cken leicht eindicken oder sogar feste Massen bilden verwendet man 
vermutlich auch wegen der vermeintlichen oder wirklichen Giftigkeit der echten Chromgelbfarben 
Imitationen, die man aus Teerfarbstoffen und rein wei.Qen Substraten (Gips, Kreide, Schwerspat, 
Calcit, WeiJ3ton, Lithopon, Blancfix, Starke) bildet. Unter den Teerfarbstoffen kommen vor aHem 
Naphtholgelb und Auraroin 0, daneben die teureren Mika.dogold-, Chlora.min-, Direkt- und Echt-
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lichtge1b, schlielllich Thioflavin in Betra.cht. Auraroin und Thioflavin werden wegen ihres aus
gesprochen sauren Charakters am besten mit Bariumchlorid allein oder zusammen mit Tonerde
suliat und Soda auf den Substraten £ixiert. (Farbenztg. 20, 1032.) 

In neuester Zeit kommen vornehmlich Hansagelb (Rochat), Litholechtgelb (Badische), Hello
echtgelb (Bayer) und Graphitolecht~elb (Griesheim) auf Schwerspat, Leichtspat und Kreide, 
bei feineren Apstrichfarben auf Blancflx ale Substrat zur Anwendung. Zur Erhohung der Deckkraft 
setzt man Lithopon zu. Ein Gelbla.ck wird femer aus Auramin und Schwerspat mit Tannin als 
Fiillungsmittel hergestellt. (Sehlke, Farbenztg. 1918, 888 u. 917.) 

Von den zahlreichen Kondensationsprodukten der Nitroaniline mit Formaldehyd sind 
fiir die Farbla.ckbildung die geeignetsten jene, die aus o-Nitroanilin gebildet werden. Sie zeichnen 
sich durch ihre kriftige Fii.rbung und ihre gute Licht-, besonders auch Kalkechtheit aus, die ihnen 
eine Fiille von Verwendungsmoglichkeiten, z. B. in der Tapeten- und Kalkfarbenindustrie er
offnen. Fiir die Anstrichfarbenfabrikation bildet allerdings das billige, gut deckende und wetter
bestii.ndige Chromgelb bisher den Hauptfarbstoff und auch in der Druckfarbenfabrikation finden 
die Nitroanilin-Formaldehydkondensationsprodukte, die durch bloJ3es Mischen mit den Substraten 
in die Lacke fibergefiihrt werden konnen, nur in speziellen Fillen Anwendung. (Farbenztg. 21, 
88, 118.) 

Zur Herstellung von Farbmischungen fiir graue Lacke und Oberflii.chenfiberzlige mischt man 
die Krystall- oder Teerfarbla.cke mit Schiefermehl, Holzasche, Graphit, Wiener Weill, gebrannter 
:Magnesia, Steinmehl, Kupferoxyd oder Zinkweill bzw. zur Gewinnung einer mausgrauen Farbe 
Blauholzextrakt. Gelbholz und Sandelliolz mit einer LOsung von Calciumbichromat, Kupfer
vitriol, Alaun und Schwefelsiure. Zum Na.chdunkeln dieser Farbbeize wird noch Eisenchlorid 
zugesetzt. Das sog. Kanonengrau wird erzielt, wenn man das Gemenge von Graphitpulver 
und Aluminiumbronze zusammen mit glasklaren Lacken aufspritzt. Fiir Holz besonders geeignet 
iet eine Beize, die Naphthylamin, Kaliumchlorat, Stii.rke, Dextrin, Tragant und ferner eine Mischung 
von Salmiak, Essigsiure und TournantOl enthiilt. (Kuoststoffe 1918, 107.) 

Uber die Herste1lung der grauen Mischfarben und die Schwierigkeiten, die sich dadurch 
ergeben, daJ3 die Schwarzsorten nicht die gleichen sind, und die Lithopone ebenso wie die spiiter 
verwendeten Bindemittel (Lacke, Firnis oder Leim) Nebenfirbungen besitzen, siehe Farbenztg. 
20, 124. 

156. PDanzenfarbstoHe, Farbholzextrakte und ihre Behandlung. 
Deutschl. Blauholz 1/. 1914 E.: 01968; A.: 1622 dz. 
Deutschl. Blauholzextrakt 1/. 1914 E.: 10646; A.: 2879·dz. 
Deutschi. Gelb- und Rotholz 1/. 1914 E.: 147QO; A.: 236 dz. 
Deutschl. Gelb- und Rotholzextrakt 1/. 1914, E.: 8911; A.: 968 dz. 
Deutschl. FarbhGlzer (polv. ferm.) 1/. 1914,' E.: 679; A.: 7789 dz. 
Deutschl. CocheniUe 1/. 1914, E.: 228; A.: U6 dz. 
Deutschi. CocheniUe, Karmin, Sepia u. a. 1/. 1914 E.: 29; A.: 34 dz. 
Deutschi. Krappwurzel, Quercitron u. a. 1/. 1914 E.: 2998; A.: 1020 dz. 

Briegl, P., Die chemische Erforschung der Naturfarbstoffe. Braunschweig 1921. 
Uber die in der Firberei noch verwendeten natiirlichen Farbstoffe und ihre Wertbestimmung 

siehe v. Cochenhausen, Zeltschr. f. angew. Chem. 1904, 1874. 
Frillier wurden in der Buntpapierfabrikation und im Buch- und Steindruck haufig die sog. 

,:egetabilischen Bronzen benfitzt, die aus Rot- und Blauholz hergestellt wurden und prach
tIge goldig oder metallisch schimmemde Reflexe ergaben. Man fiillte beispielsweiee nach L. Denzer, 
Dlngl. lourn. 126, 488 eine BlauholzlOsung mit Zinnchlorid oder mit Natriumbichromat (unter 
e~l. Zusatz von SchwefeIsiure), chlorsaurem Kali oder einem anderen Oxydationsmittel, das die 
BIldl!Dg der verschiedenen Tone bewirkte. AIs Ersatz der Bronzen wurden besonders zu Beginn 
der Teerfarbstoffii.ra auch die verschiedenen Fuchsinmarken, Methylenblau usf. verwendet. 

1m Kampfe mit den Teerfarbstoffen hiilt sich von den Pflanzenfarbstoffen nur noch das Bla u
hob, do. sein fii.rbendes Prinzip, das Himatein klinstlich darzustellen sich nicht lohnen wiirde 
und andererseits diaser Farbstoff fiir die Leder- und Seidenfii.rberei heute noch unentbehrlich 
erscheint. Der bis vor kurzem noch viel verwendete Catechufarbstoff ist durch das Aufkommen 
der Indanthren- und Algolfarbstoffe nahezu vollig verdrii.ngt worden. 

Eigenartige Vorschli.l.ge zur Wiedereinffihrung von Pflanzenfarben macht P. Mont
avon in Rev. mat. coL 1911, 98. Verfasser wUnscht, dall man in den Fii.rbereischulen, wo, wie 
dar meint, jetzt aus Bequemlichkeitsgrlinden nur noch die Teerfarbetoffe berficksichtigt werden, 

en Anfang macht, um den regelmilliger fii.rbenden natiirlichen Farbstoffen Gleichberechtigung zu 
\7erschaffen, und bringt eine Anzahl von Vorschriften wie die verschiedenen Nuancen Maisgelb, 
hHa\7anna.braun, Altrosa, Altgold, Reseda, Olive und Bronze mit Quercitron, Cachou, Krapp usw. 

ergestellt werden sollen. 
Frillier verwendete man die Farbholzer in der Fiirberei direkt in rohem, zerkleinertem Zu

Btande, wiihrend sie in neuerer Zeit meistens in Spezialfabriken zuniichat einer Fermentierung 
unterworfen werden, die den Zweck hat, die in dem Holze ale Glykoside enthaltenen Farbstoffe 
durch alkalische oder saure Behandlung in Freiheit zu setzen. Die Extraktion der FarbhOlzer 
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auf maschinellem Wege mit kochenden wasserigen L5sungen von Kochsalz, Salpeter oder Bisulfit 
und das Eintrocknen der Farbextrakte auf 20-30° Be, meist unter Zusatz von Ferricyankalium, 
ist z. B. in Techn. Rundsch. 1910, 87 kurz beschrieben. 

Zur Klarung von Farbholzextrakten elektrolysiert man die aus dem geraspelten, schwach 
fermentierten Farbholz wie iiblich durch halbstiindiges Kochen mit Wasser unter 2,5 Atm. Druck 
erhaltene BrUhe in der Starke v.:on 3° Be bei 60° nach Zusatz von etwas Schwefelsaure und Bi
chromatlosung mittels Platindrattgeflechtelektroden mit 60 Volt Spannung und 12 Amp. Strom
dichte, neutralisiert dann nach Absetzung des Schlammes mit Strontium- Qder Bariumcarbonat, 
kiihlt ab, filtriert und dampft das Filtrat im Vakuum zum Extrakt ein. (D. R. P. 80036.) 

Zur Herstellung zerreiblicher PflanzenfarbstQffe in fester FQrm werden ihre Extrakte nach 
A. P. 894 966 mit Dextrin, Gummi, Tragant u. dgl. verrieben und getrocknet. Die erzielten 
Farbungen sollen reinere Tone zeigen als jene mit den Extrakten selbst. 

Zur Steigerung des Farbevermogens VQn BlauhQlzextrakt setzt man dem zum Laugen des 
Holzes bestimmten Wasser BQrate, PhQsphate Qder Silicate der festen Alkalien zu Qder vermischt 
fertigen BJauholzextrakt mit einem dieser Salze bei gewohnlicher oder erhohter Temperatur. 
(D. R. P. 42670.) 

Zur Herstellung eines festen Farbkorpers aus Hamatoxylin behandelt man es Qder den Blau
hQlzextrakt mit kalter kQnzentrierter wasseriger NitritlOsung. Der neue Korper farbt Seide 
grau bis tiefschwarz, wahrend die bis dahin bekannten BlauholzfarbstQffe blau bis blauschwarz 
farbten. (D. R. P. 162010.) 

Zur Erhohung der Ausgiebigkeit wasserloslicher PflanzenfarbstQffe kocht man ihre 
w8.sserigen Losungen nach D. R. P. 261668 mit Zinkstaub und geringen Mengen eines Alumi
niumsalzes oder, wenn es sich um Gewinnung von Farbstoffen fiir Nahrungsmittel handelt, mit 
Magnesiumpulver statt mit Zinkstaub. Die farbende Kraft del' PrQdukte wird auf diese Weise 
gesteigert; ihre Widerstandsfahigkeit gegen organische Sauren wii.chst, wenn man den Fliissig-
keiten Alaun oder schwefelsaure TQnerde und Formaldehyd zusetzt. . 

Dber das Isohamatein, einen braunen Farbstoff aus dem Campecheholz, und seine Anwen
dung im Zeugdruck, ferner iiber Gewinnung VQn DQPpelverbindungen Qrganischer Sauren mit 
Hamatein und Metalloxyden siehe D. R. P. 166087 und L. d'Andiran, Ind.-Ges. Miilhausen 
1906, 386. 

tTber den sandelhQlzartigen RQthQlzfarbstQff Dura - San talin (dunkelrQte WQllfarbungen) 
berichtet A. G. Perkin in J. Chern. Soc. 68, 220. 

Auch aus den getrQckneten Wurzeln VQn Nymphaea alba kann man eine schone graue 
Baumwollfarbe herstellen. Dberhaupt wiirde es sich empfehlen, inlandische FarbhOlzer mehr als 
es bisher geschieht zur Farbung von Textilmaterialien und zur Herstellung von Farblacken 
heranzuziehen. (J. Barfuss, Zeitschr. f. Textillnd. 1919, 617.) 

Nach Journ. Ind. Eng. Chern. 7, 806.liefert der mit Wasser erhaltent> Extrakt aus Sage
s pan en der gelbblUhenden A k a z i e (RQbin. ·pseudQac. L.) eine braune Fliissigkeit, die mit 
Beizen ahnliche Farbungen ergibt wie die Schwarzeichen- Qder Quercitronrinde. Mit Mangan 
kommt eine umbrabraune, mit Alaun eine gelbe Khakifarbe zustande. 

Rave extrahierte aus gerosteten MahagQni- und PalisanderhQlzabfallen einen FarbstQff, der 
nach dem Eindampfen des wasserigen Extraktes zur Sirupkonsistenz und schlie.l3lich zur Trockne 
alle Eigenschaften des CatechufarbstQffes besa.l3. (Dingl. Journ. 210, 167.) 

tTber das "Xilindrin", einen blaugriinen indigoiden FarbstQff, den man aus abgestQrbenem 
Eichen-, Buchen- oder BirkenhQlz, in dem er zu 12-20% (1) enthalten sein soIl, gewinnt, siehe 
D. Gewerbeztg. 1868, Nr. 14. Der schwach alkalische HQlzextrakt wird mit Saure gefallt, wQrauf 
man den Niederschlag durch UmlOsen aus alkalisch-alkohQlischer Losung reinigt. Der Farbstoff 
zieht essigsauer direkt blaugriin auf WQlle und Seide. 

Zur Gewinnung VQn Losungsmitteln fiir Farbstoffe neutralisiert man anQrganische od~r 
Qrganische Basen (besQnders Anilin, Chinolin, Naphthylamin oder deren Abkommlinge) nut 
einer Saure und laJ3t die Verbindungen nicht auskrystallisieren, sQndern setzt sie FarbstQffen zU, 
bei deren Eintrocknung es auf HygrQskopizitat und ViscQsitat ankQmmt. Eine derartige Losung, 
von der mindestens ein Bestandteil Qrganischer Natur sein mu.l3, erhalt man z. B. durch Losen 
von salzsaurem Anilin in iiberschiissiger Glykolsaure. 50 g Methylenblau IOsen sich z. B. 
leicht bei gewohnlicher Temperatur in einer 80 prQz. Losung VQn 250 g glycerinsaurem AmmQniak, 
PflanzenfarbstQffe (Cochenille, Brasilin, auch ChlorQphyll) in einer mit Milchsaure umgesetzten 
konzentrierten wasserigen Dimethylanilinchlorhydratlosung usw. (D. R. P. 300989.) 

167. Krapplack, Chlorophyll, Blatt- (Gras-, Kraut-)farbstoffe. 
Als FQIge der Synthese des Alizarins durch Graebe und Liebermann hat der Krappbau 

stark abgenQmmen, dQch liefert er immerhin nQch relativ bedeutende Mengen des 
Krapplackes fiir die Pigmentfarbenindustrie. VQn den beiden in Betracht kommenden 
Abarten, dem Wurzelkrapplack und dem Alizarinkrapplack, ist nur der erstere lichtecht 
und wird daher ausschliel3lich gewQnnen. Zu diesem Zweck extrahiert man die gepulver~e 
Wurzel mit Wasser, fallt die Losung mit Schwefelsaure, wQbei Alizarin in Losung bleibt und d~e 
Purpurincarbonsaure sich abscheidet. Man lOst sie in Tonerdesulfat und fallt den Lack bei 70° m~t 
der genau berechneten Menge SQda. Auf andere Weise extrahiert man die Wurzel direkt mIt 
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Tonerdesulfatlosung und fii.llt aus dem Extrakt den Wurzelkrapplack aus. Er findet wegen 
seiner hervorragenden Transparenz sein Hauptanwendungsgebiet in der Kunstmalerei. Nach 
-einem besonders fiir die Kleinindustrie, sogar fiir den Laboratoriurnsbetrieb besser als fiir den 
Fabriksbetrieb geeigneten Verfahren bildet man den Alizarinkrapplack aus Alizarin, TiirkischrotOl 
und Tonerdehydrat, dessen Beschaffenheit fiir die Art des Lackes von groBter Bedeutung ist. Je 
saurer die Tonerde ist, urn so besser decken die Lacke. Das mit Lauge in der KiUte gefallte 
Tonerdehydrat ist weW und deckend, wird beim Kochen transparent und liefert dann besonders 
leuchtende und intensive Lacke. Das fertige gepulverte getrocknete Produkt wird in der 
Tapetenindustrie, als Blechdruckfarbe und als Aquarell- oder Olfarbe in der Glasmalerei viel ver
wendet. (H. Cajar, Zeitschr. f. angew. Chern. 24, 793.) 

Willstatter, R., und A. Stoll, Untersuchungen iiber Chlorophyll. Berlin 1913. 
Das Chlorophyll oder Blattgriin ist der Farbstoff, der die griine Farbung der Pflanzen 

bedingt. Zu seiner Gewinnung wird Gras zuerst mit warmem oder schwach alkalisch reagieren
dem Wasser ~handelt und hierauf 24 Stunden lang mit 10grii.d. Natronlauge in Beriihrung ge
lassen. Aus dieser alkalischen Losung wird das Chlorophyll durch Zusatz von Salz- oder Schwefel
saurein derWarmegefallt. NachCordillotist es zweckmaBiger, das zerhackte Gras vorher einige
mal mit Wasser auszukochen, dann erst mit Natronlauge zu behandeln und aus der Losung das 
Chlorophyll durch Sauren aIs flockigen, schon griinen Niederschlag zu fallen. (Polyt. Zentr.
Bl. 1855, 940.) 

Aus dem Rohchlorophyll wird das Reinchlorophyll mittels Kalilauge und Athers von dem 
zweiten darin enthaltenen gel ben Farbstoff, dem Xantophyll, getrennt. Das Reinchlorophyll 
lost sich in Ather, Alkohol und Chloroform mit intensiv griiner Farbe unter roter Fluorescenz. 

Zur Herstellung einer haltbaren, prachtig smaragdgriinen, rot fluorescierenden Chlorophyll
losung extrahiert man moglichst gerbstofffreie Blatter, am besten Gras, mit siedendem Alkohol, 
filtriert, dampft das Filtrat zur Trockne, wii.scht den schmierigen Riickstand mit heiBem Wasser 
bis es farblos ablauft, nimmt mit kaltem Sprit auf~ dampft die Losung bis zur Krystallisation 
(etwa zur Halfte) ein, lost die unreinen Krystalle in Alkohol und reduziert die Losung mit Zink
staub im Wasserbade. In dunkelblauen Flaschen ist die Losung sehr bestandig, im direkten Sonnen
licht zersetzt sie sich sehr rasch. Sie eignet sich zur vollig unschii.dlichen Farbung von Nahrungs
mitteln, namentlich von Likoren, in fettem 01 gelOst zur Olfarbung. (A. Tschirch, Archlv d. Pharrn. 
222, 129.) 

Das Chlorophyll des Handels kommt in Olfliissiger oder Teigform in den Verkehr, es ist in 
atherischen Olen, MineralOlen, Kalilauge, Natronlauge, Stearin, Wachsen, Wasserglas und Seife 
loslich. Es existieren auch Chlorophyllsorten, die wasser- und spritlOslich sind und fiir besondere 
Zwecke Verwendung finden. Zur Farbung von fliissigen Fetten, Vaselin, Wachskerzen usw. mit 
Chlorophyll wird dieses vorsichtig auf dem Wasserbade unter Riihren aufgelOst und der zu 
fii.rbenden Substanz beigemischt. Zur Farbung von Seife wird das geloste Chlorophyll dem Sude 
beigegeben. (Seifenfabr. 32, 825.) 

Dber die Anwendung des Chlorophyll (Pflanzengriin, Blattgriin) zurn Farben wollener Gewebe 
siehe Dingl. Journ. 149, 140 •. 

Dem Chlorophyll ii.hnliche, an der Luft oder durch Oxydationsmittel griin werdende Pigmente 
gewinnt man durch alkalische Extraktion von PflanzenteiIen (Brennessel, Schafgarbe, Schliissel
blurne), vor allem der Kaffeebohne. Siehe hieriiber Dingl. Journ. 165, 397. 

Zur Reindarstellung des roten Farbstoffes der herbstlichen Blatter von Ampelopsis 
quinquefolia (Zaunrebe) entfettet man die Blatter, extrahiert das Rotpigment mit Alkohol, ver
treibt diesen und erhii.lt so ein in Wasser mit ponceauroter Farbe ohne Violettstich IOsliches, 
in Ather und Petrolather unlosliches Farbpulver, das sich mit verdiinnten Sauren tiefer rot fii.rbt, 
wiihrend Alkalien einen Farbenurnschlag nach miBfarbig Braunlichgriin bewirken. Mit Alaun
Iosung und Soda fallt ein griiner Lack. Nach Ansicht des Erfinders konnte der Farbstoff in der 
Textilfarberei Anwendung finden. (Textilztg. 40, 520.) 

Zur Gewinnung des Heidekrautfarbstoffes oder des farbenden Prinzikes anderer 
tanninhaltiger Pflanzen oder Rinden extrahiert man aus den zerkleinerten Pflanzenbestand
teilen durch Kochen mit Wasser zuerst das Tannin, trennt den Tanninextrakt ab und kocht 
nun den Extraktionsriickstand zur Bildung der Farbstoffe aus den Farbbildnern und, urn sie 
in Losung zu bringen, weiter in alkalischer Fliissigkeit, worauf man filtriert, den Extrakt mit 
Saure ausfallt oder unter LuftabschluB zur Trockne dampft. Man erhalt so z. B. aus dem 
Heidekraut ein Carmin, das sich ahnlich wie der Wau auf Wolle, Seide oder Baumwolle fii.rben 
laBt und seiner Lackeigenschaften wegen auch zur Herstellung von Mischfarben, zurn Farben 
von Holz und Federn sowie zur Herstellung von Schminke eignet. Seide wird direkt angefarbt, 
sonst bedient man sich zur Herstellung der licht und witterungsbestandigen Fii.rbungen einer 
Kali·Alaunbeize. (D. R. P. 238858.) 

158. Andere Pflanzenfarben. - Cochenille, Turacin. 
Dber das 'Chinesische Griin (Vert de Chine, Lo·Kao) und Reine friihere Verwendnng in der 

Fii.rberei, beim Druck, die Darstellung von Lackfarbe aus Lo-Kao, die Bereitung des Farbstoffes 
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sell18t; femer iiber Versuche, um aus europii.ischen Rhamnusa.rlen eine dem Lo-Kao ihnliche Farha 
zu erzeugen, siehe Dlngl. loum. 161, 288. 

Die Beschreibung der Gewinnung des im Kr e u z d 0 r n enthaltenen griinen Farbstoffes (Saft
griin, Chinesischgriin) findet sich in Polyt. Zentr.-BI. 1860, 418; vgl. auch R. z. Bagen, Ding). 
loom. 122, 67. 

Die au13erordentlich echten, gut streichfiihigen Deckfarben von Art des S ch ii t t gel b s , das man 
durch Fii.Ilung von Kreuzbeeren- oder Quercitronextrakt mittels Alauns darstellt, konnen durch 
basische Farbstoffe wie Auramin, Chrysoidin oder Paraph08phin oder mittels saurer Farbstoffe 
wie WallQ!:elb 00, Mikadogelb G und -goldgelb 6 G, Chloramingelb GG, Direktgelb R und Oxy
diamin~eib durch Verlacken mittels Bariumchlorides gut nachgeahmt werden. Diese Teerfarben
lacke SInd den Pflanzenfarbstofflacken weit iiberlegen. (Farbenztg. 26, 1616 u. 1669.) 

Ober Schiittgelb und seine Imitationen siehe Farbenztg. 1920, 1616. 
. Ober das fii.rbende Prinzip des der Rinde eines immer~iinen japanischen Baumes entstammen

den Fukugifarbstoffes und iiber seine Anwendung In der Seldenfii.rberei, siehe das Referat 
in Zeltscbr. f. angew. Cham. 1907, 648. 

Dber den gelben Farbstoff von Hibiscus sabdariffa und Thespasia lampas berichtet A. G. 
Perkin in I. Cham. Soc. 1909, 1866. 

Zur Darstellung hochempfindlichen Azolitmins aus Lackmus riihrt JIlan feingemahlenen 
Lackmus mit so viel Schwefelsaure von 50--52° Be, als zur Zersetzung der in ihm befindlichen 
Basen notig iet, und einem kleinen Dberschu.13 zu einem Brei, den man durch Stehenlassen ein
trocknen liWt und extrahiert ihn sodann mit heiJ3em, hochprozentigem Sprit. Nach 24stiindigem 
Stehen filtriert man von den Salzen, dampft das Filtrat im Vakuum zu einem diinnen Sirup ein, 
triigt diesen in viel kaites Wasser ein, filtriert das abgeschiedene Azolitmin, wiischt es neutral 
und kann den Farbstoff dann im Wassertrockenschrank trocknen und schlieJ3lich pulverisieren. 
(D. R. P. 262888.) 

Dber einen Wolle und Seide in echten gelben Tonen fii.rbenden Farbstoff aus dem, bei der 
trockenen Destillation der Apfeltrester erhaltenen Tear, siehe Dlngl. lourn. 182, 266. 

ttber einen Farbstoff aus der Zwiebeloberhaut schreibt Goloubtschlk in Chem.-Ztg.1928, 6. 
Zur Gewinnung des gelben Farbstoffes aus den auIleren Zwiebelschalen dampft man deren 

wii.sserigen Extrakt zur Trockne ein und entzieht dem Riickstand den Farbstoff mlttels Alkohols. 
(F. BrelnI, Her. d. Osterr. Chem. Gas. 1881, 49.) . 

Ober die Gewinnung der Farbstoffe des BaumwollsamenOles durch Verseifung des bei seiner 
Reinigung sich bildenden Niederschlages mit Natronlauge siehe D. R. P. 27 811. 

Nach D. R. P. 102166 erhii.lt man durch Extraktion der Hiilsen oder Schalen der Baum
wollfrucht nUt Wasser eine braune LOsung, deren dunkelgefii.rbter Riickstand sich ebenso fBrben 
laJ3t wie Catechu. Der Farbstoff wird auf der Faser durch Kaliumbichromat fixiert, und die er
haltenen Khakitone sind mit Metallsalzen nuancierbar. 

Auch manche See tan g arten eignen sich zur Fii.rbung von Geweben. So geben z. B. die Fuca
coon braune oder olive, die Florideen rosenrote Fii.rbungen von besonderer Tiefe, wenn man den 
Farbb8.dern Schwefelsaure zusetzt. (D. R. P. 824676.) 

Die Spelzen der Zuckerhirse enthalten einen alle Fasergattungen und auch Leder lachs
farben bis orangerot fBrbenden Farbstoff, den man durch Extraktion des Materials mit 1 proz. 
Mineralsaure oder 2 proz. BisulfatlOsung unteF Druck in der Wii.rme gewinnt. (A. Pledallu, Zantr.
BL 1919, II, 266.) 

Dber DarstefIung dieses roten Farbstoffes aus den Stengeln der Zuckerhirse (Sorghum sacha
ratum) berichtete schon Winter in Polyt. Zentr.-BI.1869, 1886. 

Die Anwendung des aus B u c h wei zen s t r 0 h gewinnbaren gelben, quercitronartigen Farb
stoffes empfahl C. Nachtigal im Jahre 1849. 

In E. P. 10100/1884 ist vorgeschlagen, den Traubenriickstanden vor der weiteren Aufarbei
tung [807J und Bd. IV [664J durch Auskochen mit alkalischem Wasser und Fii.llen mit Sauren 
zuerst die Farbstoffe zu entziehen, die sich in hervorragender Weise zum Farben von Leder 
eignen sollen. 

Auch aus Fleisch, Schalen und Friichten der Bananenarten wurden direkte sowie auch 
auf Beizen ziehende Farbstoffe ffir alle Fasergattungen, Leder, Federn, Holz u. dgl. hergeetellt. 
Das Ausgangsmaterial wird zuerst sauer und dann alkalisch extrahiert, worauf man beide Extrakte 
mischt, evtl. Metallsalze oder Jod zusetzt und diese LOsungen direkt als Farbflotten ffir die mit 
Gerbsaure oder Alaun gebeizten oder auch nicht gebeizten Stoffe verwendet. (D. R. P. 809861.) 

Zur Gewinnung von Farbstoffen extrahiert man Rinde, Blatter oder Holz von Eucalyptus, 
Exoca.rpus, Acacia., Malotus, Casuarina., Banksia., Aster und 8.hnlichen Pflanzen mit SodaIOslIDg 
und KaIkmilch, filtriert vom Calciumcarbonat und dampft die Losung zur Trockne oder ver
wendet sie direkt zum Farben. (E. P. 166726/1920.) 

Zur Herstellung von griinen und blauen Farbkorpern erwii.rmt man molybdansaures 
Ammon mit Schlempe, Melasse oder Riibensaft. Man mischt beispielsweise lO Tl. Melasse 
und 20 Tl. 8chlerope mlt 1 Tl. molybdansaurem Ammon und erhii.lt bei Zusatz von Schwefelsaure, 
bis die Masse eben sauer reagiert, helIgriine Farbkorper, mit roehr 8chwefelsaure blaugriine bis 
hellblaue, und schlieJ3lich bei einem Zusatz von 1 Tl. 8chwefelsaure auf 20 Tl. der Mischung tief
blaue Farbkorper; nach Erreichung des gewUnschten Farbtones falIt man die heiJ3e saure Fliissig
keit mit Alkohol &us. (D. R. P. 167 122.) 
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trber die Gewinnung, Verwendung und Zusammensetzung des Coehenille-, Purpur- und 
Sepiafarbstoffes siehe L. Freund, Prometheus 81, 281 u. 292. 

trber das T ur ae in, einen roten, kupferhaltigen, tierisehen Farbstoff aus den FliigeJfedern 
versehiedener Arten des Turaco (Pisangfresser, Plantain-eater) siehe A. W. Church, Dingl. lourn. 
198, 840. Der alkalilosliche Farbstoff soll 5,9% (1) Kupfer enthalten. 

Farben und Farbenanstriche mit aligen 
Bindemitteln. 

OberfHieheniiberziige, Olfarbengrnnd. 
169. Literatur und Allgemeines iiber Anstriche. 

Hillig, H., Technische Anstriche. Hannover 1908. - Derselbe, Grundziige der Mal- und 
Anstrichtechnik. Ein ilIustrierter Leitfaden fiir den Unterricht in der Materialienkunde des MaIers, 
entwickelt aus dar technischen Praxis des Gewerbes. Selbstverlag, Hamburg 22, Dehnheide 129. -
Kreuzburg, La.ckierkunst. Leipzig 1902. - Hebing, C., Die Materialien des Maler-, Anstrei
cher-, La.ckierer-, TOOcher- und Vergoldergewerbes. MOOchen 1910. - Derselbe, Olfarbe und 
Olfarbenanstriche. MOOchen 1909. - Mayrs Kunsttechnische Lehrbiicher. MOOchen 1909, 
Nr. 5: Techniken der dekorativen Kunst und monumentalen Malerei und des Anstriches. -
Ande s, L. E., Praktisches Handbuch fiir Anstreicher und Lackierer. Wien und Leipzig 1905. -
Kroh, .F. F., Zur Technik der OlmaIerei. Leipzig 1903. Bottler, Technische Anstrich-, 
Irnprii.gnier- und Isolierrnittel und deren Verwendung in Industrie und Gewerbe. Wiirzburg 
1921. Zimmer,F., Handbuch der Lackier- und Dekoriertechnik fiir Metallindustrie, Kunst
gewerbe und H'lndwerk. Berlin 1921. 

trber das Verhalten von Olfarben- und Emailfarben-(Lackfarben-)anstrichen unter dem Ein
fIusse des Wassers siehe L. E. Andes, Chern. Rev. 1912, 240. 

"Ober wasserfeste Anstriche siehe auch Farbe und Lack 1912, 842. Vgl. die Arbeit von Treu· 
mann in Glasers Annalen 1885, 125 fiber Farbenanstriche und Lackfiberziige. 

I'll Techn. Mitt. f. Mal. 28, 225 findet sich eine D"bersicht fiber die Eigenschaften neuerer 
Anstrichrnaterialien, und zwar in erster Linie der versehiedenen Ole: Fisch-, Mais-, Sojabohnen-, 
Baumwollsamen-, Terpentinol und Ersatz usw. als Firnis- oder Laekbestandteil. 

D"ber meehanische Anstrieh- und Laekierverfahren mit Spreader, Streich- und Lackiermaschi
nen, durch Aufspriihen und nach der Trommell'ackiermethode anwendbar auf kleine Metallhohl
korper, zum. Anstreichen von Dampfkesseln usw., siehe L. E. Andes, KunststoUe 1919, 297, IU8 
u. 821. Es sei erwiihnt, da/3 man mit dem Spritzanstrichverfahren gegenfiber dem gewohnlichen 
Arbeiten mit dem Pinsel die 5-lOfache Arbeit leisten kann. 

Nicht zu verwechseln mit dieser Methode ist die Spritzmalerei, deren Technik darin be
steht, da/3 man die mit DickOi verwalzte Farbe als ziihen Teig mittels eines steifborstigen Pinsels 
durch ein fiber den zu verzierep.den Gegenstand gehaltenes Drahtsieb auf seine Oberfliiche ver
spritzt. Dichtigkeit und Art des entstehenden Kornes hiingt von der niiheren oder weiteren Ent
fernung des Siebes abo Von besonderer Wirkung sind nebeneinandergespritzte verschiedene 
Farhen. (R. Seidl, Sprechsaal 47, 804.) 

Praktische Angaben fiher das Streichen des Inneren und AuJ3eren von Gebiiuden von O. Hoi· 
scher und A. SpUttgerber finden sich in Chern. Ind. 2, 18 U. 

D"ber die Ausffihrung.von Farbanstrichen, die Wahl der richtigen Zusa;rpmensetzungen 
und die einzelnen Kunstgriffe unterrichtet eine Abhandlung von O. M. MeiDl in Osterr. W ochen
schrift f. offentl. Baudienst 1918, Heft 15. 

Die Grundier~ der verschiedenen Materialien ist in Farbe und Lack 1912, 281 besprochen. 
tJber die Elastlzitiit und Porositiit der Anstriche und die Abhiingigkeit ihrer Haltbarkeit 

Von der Elastizitiit der trberziige siehe Techn. Mitt. f. Mal. 28, 205; vgl.: tJber die Verwendung 
und das Verhalten von Firnisersatzrnitteln in der Anstrichtechnik. (Farbenztg. 1916, 158.) . 

tJber das Reflexionsvermogen verschiedenfarbiger Anstriche siehe H. A. Gardner, Farbenzig. 
!1, 781. 

(Siehe auch die einzelnen Abschnitte, Z. B. bei Holz, Metall, Gewebe usw.) 

. Zur Erhohung der Widerstandsfiihigkeit einer Oberfliiche gegen versehiedene zerstOre~de 
E!nfIiisse und zur Verschonerung der Gebrauchsgegenstiinde versieht man sie mit einem AnstrlCh. 
DI&ser bildet eine eintrocknende, je nach der Art des Anstrichmittels matte oder gliinzende Schutz
schicht, deren Aussehen von der verwendeten Farbe und von der Natur des Bindernittels ab
hii.ngig ist. Die Farben sind Erd-, Mineral- oder Teerfarbstoffe, die Bindemittel: Wasser 
und Klebstoffe, 01 oder Emulsionen, das sind Gemenge oliger und wMseriger Fliissigkeiten; oder 
ganz oder teilweise verseifte Produkte, die nach verschiedenen Methoden hergestellt werden. 
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Unter Anstrich verstehen wir demnach die Oberflii.cheniiberziehung eines Stoffes allgemein. 
Firnisanstriche enthalten trocknende oder Ole, denen trocknende Eigenschaften verliehen 
wurden, also Firnis.(Leinolfirnis. )a.nstrich, Fischolfirnisanstrich, MineralOlfirnisanstrich usw. 
Harzfirnisanstrichen setzt man iiberdies noch Harz und harzii.lmliche· Korper, Wachs·, 
Paraffin·, Asphalt- usw. -firnisanstrichen neben jenen Olen auch noch die genannten Stoffe zu. 

Lack· und Anstrichmasse (leider abgekiirzt nur Anstrich bzw. Lack, auch "Farbe", genannt) 
sind dasselbe, und zwar abgekiirzt im Sprachgebrauch der Lack das feinere, der Anstrich das 
grobere Mittel (man lackiert eine Holzdose und streicht Zimmerwande), als "Masse" oder "Mittel" 
sind sie beide das die lackierte bzw. angestrichene Oberfiii.che Erzeugende. 

Vorschliige zur Nomenklatur der Anstrichfarben, Binde· und Malmittel bringt A. Elbner 
in Chem.-Ztg. 1008, 265, 286 u. 298. 

Je nach den optischen Wirkungen, die der eingetrocknete Grund ausiibt, unterscheidet man 
Lasur- und Deckanstriche. So sind alIe mit Leim angeriebenen Farben Deckfarben, willi· 
rend dieselben Farbstoffe, mit 01 verrieben, ausgesprochene Las urfarben sein konnen, da bei der 
Olfarbe das Bindemittel auch nach dem Trocknen erhalten bleibt, wShrend das Wasser der Leim. 
und Wasserfarben verdunstet und die porose, hell eingetrocknete, deckende Schicht zuriickbleibt. 
In dem zitierten Buche von C. Heblng, .. Olfarben und Olfarbenanst,riche", ist alles Niihere iiber 
diese Frage enthalten, ebenso finden sich daselbst Angaben iiber die einzelnen Farben und ihr 
Verhalten gegen die verschiedenen Bindemittel. . 

In Farbe ond Lack 1912, 216 (vgl. S. 285) findet sich ein Artikel, der sich mit den Mii.ngeln 
der gebrauchlichsten Lackfirnisse und ihrer Behebung beschii.ftigt. Solche Mangel, die ent· 
weder in der Zusammensetzung des Lackes oder in der technischen Herstellung der Lackflii.che 
ihre Ursache haben, sind beispielsweise das Kleben oder Nichttrocknen der Schicht, das Stockig
werden, das Springen, ReiCen, Brechen und AbschiiJen, das Schwitzen des Lackes, die Entstehung 
von Blasen, Runzeln, Beulen und Pocken, schlieClich das Krioohen des Lackes und die Bildung 
einer zu stark oder zu wenig glii.nzenden, haufig hauchartig getriibten Lackoberflii.che. Vgl. hierzu 
Techn. Mitt. f. Mal. 28, 210. 

160. Spaehtelmassen, Deekmittel, Wandkitt, OUarbengrundierung. 
Spachtelmassen und Porenfiiller sind im Prinzip dasselbe: Es handelt sich in beiden 

FiiJlen urn magere, kompakte, kittartige Massen, die hart jedoch nicht poros auftrocknen und nach 
dem Trocknen schleifbar sind, so daC man mit Hilfe dieser Massen einen glatten Untergrund 
schaffen kann, der durch folgende Lackierung die glii.nzende Oberfiii.che ergibt. WShrend jedoch 
die eigentliche Spachtelung zugleich deckende Kraft besitzt und in groberer Weise z. B. auch 
dazu dienen kann, das GuLlkorn in Maschinenteilen fiir die spatere Lackierung auszufiillen oder 
Mauerputz zu ebnen, darf eine Porenfiillmasse, die ausschlieClich fiir Holz in Betracht kommt 
(Bd. n [5]), die Maserung nicht verdecken, sie muLl im Gegenteil eine moglichst geringe Eigenfarbe 
besitzen und darf den folgenden Lackauftrag in keiner Weise ungiinstig beeinflussen. Eine Spachtel
masse, zu der auch der gewohnliche Glaserkitt zu roohnen ist, wird entsprechend diesen Aus· 
fiihrungen, demnach fiir grobere Waren aufgestrichen, wie man dies beispielsweise mit einem Gipsbrei 
tut, d. h. man streicht mit geeignetem Eisen die Masse auf und sorgt durch gleichmii.Ciges Einebnen 
fiir Schaffung einer glatten Flii.che. Doch ist eine solche Toohnik natiirlich nur bei ebenen Flii.chen 
anwendbar, wahrend man sich zur Spachtelung gebogener Flii.chen einer Masse bedienen mu13~ 
die mit dem Pinsel aufstreichbar ist, also einer Schleifgrundfarbe (in der Wagenlackiererel 
unter dem Namen Waschkitt bekannt), die 6-8mal aufgestrichen wird und nach dem schliel3-
lichen Trocknen einen geeigneten Untergrund gibt. Eine solche Schleifgrundfarbe mul3 natiirlich 
sehr schnell trocknen (etwa in 2 Stunden), damit der neue Auf trag baldmoglichst aufge. 
bracht werden kann. 

Die Spachtelmassen und Spachtelkitte werden nach L. E. Ande8, Selfen8.-Ztg. 1912, 142 u. 16~, 
unterschieden in OIfarben-, Leim- und Wasserspachtel. Der Leimspachtel ist bilbg 
und kann allgemein fiir Mauerwerk, Holz und Gewebe verwendet werden. Der 0 If ar be ns p ach te I 
ist teuerer, dauerhafter und findet nur fiir MetalIe Anwendung. Die Wasserspachtelmasse.n 
bestehen meistens aus weil3er Kreide, Leimwasser und einem gewissen Zusatz von Leinolfirrus 
mit oder ohne Kleister. Die Grundlage der 01- und Lackspachtelfarben bilden trocknendes 01, 
Lack, ein fiiissiges Trockenmittel und die notigen Fiillmittel, die, ebenso wie die festen Sub· 
stanzen, stets im Dberschul3 vorhanden sein miissen, da eine stark Olhaltige Spachtelmasse schlecht 
trocknet, langsam fest wird und daher schwer schleifbar ist. Urn gute Schleifbarkeit zu erzielen, 
ist es notig, Harze und Harzsikkative iiberhaupt nicht zu verwenden, da sie in der Schleifw~II}a 
weich werden und die Masse verschmieren. Hierher gehoren auch die Spachtelkitte, die ~n 
den verschiedensten Farben dazu verwendet werden, hartwardende Decken zu schaffen, dIe 
mit der Unterlage fest verbunden sind und ein Einschlagen der auf ihnen aufgestrichenen Farban 
verhindern. 

In der Originalarbeit finden sich zahlreiche Vorschriften zur Herstellung dieser Produkte, 
die unter dem Namen Filling up, Pariser Wagenkitt, Schleifiack usw. in den Handel kommen. 
Weitere Vorschriften finden sich aul3erdem in dem "Praktischen Rezeptbuch fiir die Lack· und 
Farbenindustrie" von L. 'E. Ande8. Die sog. Waschkitte bestchen aus einem kittartigen Ga· 
menge von Leinolfirnis, Terpentinol, Sikkativ, Kienru13, Umbra oder Rehbraun und warden 
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nach dem Aufstreichen, ehe sie getrocknet sind, verwaschen, d. h. mit TerpentinO! rei bend iiber
strichen, so daJ3 die Flii.che vollstandig gleichmaJ3ig wird 

Eine Olfarbenanstrich-Grundierungsmasse erhalt man durch Mischen einer aus heiJ3em 
Leim und Chromalaun bereiteten Quellung mit Talg und einem fetten Firnis, dem als Bindemittel 
Holzessig zugesetzt wird. (D. R. P. 108 082.) 

Zur Bereitung eines Grundier- und Anstrichmitteis fiir Malerarbeiten mischt man gleiche Teile 
Lack, Sikkativ, TerpentinO! und aus Firnis und TerpentinO! erhaltenem Halbol zu einer klaren 
diinnen Fliissigkeit, die man auf Holz, Glas oder dgl. als schnell trocknende Dberzugsmasse auf
tragt. (D. R. P. 331 284.) 

Zur Gewinnung besserer Praparate an Stelle der gewohnlichen Spachtelfarben, die sonst 
sus Kleister, Kreide, 01 und Farbstoff hergestellt, bald in Zersetzung iibergehen, erhitzt man 
nach D. R. P. 248884 unter anderen Arbeitsbedingungen einen Kleister sus 9 kg Weizenmehl 
und 100 I kochendem Wasser 1-5 Stunden mit 20 kg gut gekochtem LeinO! und 45 kg pulver
formiger Kreide. 

Nach O. P. Anm. 6782/10 wird ein Wandkitt erhalten aus 40 Tl. Bergkreide, 20 Tl. Gips, 
20 Tl. WienerweiJ3, 10 Tl. Leim, 5 Tl. Farbe, 5 Tl. Lysol lmd der entsprechenden Wassermenge. 

Ein Anstrichkitt, der das Spachteln bzw. tTberziehen mit Kitt ersetzt, wird nach D. R. P. 
141797 hergestellt durch Verreiben von 25% BleiweiJ3, 12,5% Silberglatte, 7,5% Knochenleim, 
2,5% TerpentinO!, 2,5% Wasserglas, 10% Sikkativ, 15% Bergkreide, 21,25% Wasser und 3,75% 
Schleiflack, der aus einer Losung fossiler Harze in TerpentinO! besteht. Vor dem Gehrauch wird 
die Masse beliebig mit Wasser verdiinnt. Die Kitt- und Anstrichmasse eignet sich, da sie schnell, 
hart, aber nicht sprode eintrocknet, zur Verwendung auf Mauern, Holz- und Metallgegenstanden.
Vgl. D. R. P. 242 466 in Bd. II [1)26]. 

In Techn. Mitt. f. Mal. 28, 33 u. 112 weist Mollwelde darauf hin, daJ3 eine Grundierung ffir 
Olfarben elastisch sein und bleiben muJ3 und daJ3 sie der gut auf ihr haftenden Farbe, ohne hygro
skopisch zu sein, nur so viel 01 entziehen darf, als zur innigen Verschmelzung von Grundierung 
und Farbschicht notig ist. Man kennt drei Arten von Grundierungen: den saugenden Kreide
grund, den nichtsaugenden Olgrund und den wenig saugenden Halbkreidegrund. Der 
erste hat den Nachteil, das Durchschlagen der Farbe zu begiinstigen, wahrend der Olgrund allein 
seiner Glatte wegen haufig Schuld an dem Abblattern der Farbe trii.gt. Am geeignetsten ist der 
Halbkreidegrund, der zweckmaJ3ig statt des Leimes Gelatine als Bindemittel enthii.lt. Als Farb
zusatz kommt fiir den Malgrund statt der Kreide vor allem ZinkweiJ3 in Betracht, da dieses die 
gute Eigenschaft hat, in Mischung mit Leimstoffen zu einer harten, wasserunloslichen Verbindung 
einzutrocknen. Der nicht saugende Grund eignet sich in erster Linie fiir Petroleumfarben 
und dickangeriebene Olarme Harzolfarben, da diese auf solchem Grunde nicht einschlagen; ein 
etwa doch vorhandener Oliiberschu.13 wird zweckmaJ3ig durch FlieJ3papier entfernt. Fiir Tempera
farben und fiir schnellanzulegende Primauntermalungen eignet sich hingegen der ganzsaugende 
Kreide- oder auch Gipsgrund. In allen Fallen konnen eingeschlagene Olfarben, und dies gilt auch 
fiir den halbsaugenden Grund, mit Malmitteln, herausgeholt werden. [169.] 

Die sonst als Grundierungsmittel und als Nahrung des 01- und Lackfarbengrundes dienenden 
Fette und Ole sind nicht unentbehrlich, da aHe an sich undurchdringlichen, festhaftenden Stoffe 
ebenfalls die Verbindung der Farben mit dem Grund iibemehmen konnen. P. Iaeger verwendet 
z. B. eine elastische, diinne aber zii.he Cellulosehaut, die er mit dem Untergrund verbindet, 
und auf die das fettarme Grundiermittel aufgetragen wird, das dann im Gegensatz zum LeinO!
firnis schon nach 1/._2 Stunden vollkommen fest und unverii.nderlich ist und sich sehr gut mit 
neuen und alten Farbschichten verbindet. (Andes, Farbenztg. 1919, 1039.) 

Ein Untergrund fiir Olfarbenanstrich wird nach D. R. P. 18807 auf folgende Weise 
erhalten: Man mischt 10 Tl. geschlagenes Blut mit 1 Tl. zerfallenem Kalk, entfernt nach einigem 
Stehen die an die Oberflache getretenen Verunreinigungen, trennt die festgewordene Masse vQn 
dem kalkigen Bodensatz, riihrt diesen mit Wasser an, gieJ3t ab und vereinigt die auf diese Weise 
gewonnene klare Fliissigkeit mit der Blutmasse, dann setzt man eine Losung von iibermangan
saurem Kalium zu, laJ3t 10-12 Tage stehen und vermischt vor dem Aufstreichen mit Wasser bis 
zur Konsistenz eines diinnfliissigen Leimwassers. 

Dber das Grundieren von Olmalereien siehe ferner Th. Pock, Techn. Mitt. f. Mal. 1890, I) 
und Frledltlin, lahrg. 1891, 44; vgl. A. Reith, VerbesserungsvorschIage fiir HersteHung der Ol
farbe und des Malgrundes, lahrg. 1891. 

Nach D. R. P. 48 81)1) erhalt man einen gutdeckenden Olanstrich durch Aufbringung 
eines aus calciniertem Gips und Leimwasser bestehenden Malgrundes, den man nach dem Trocknen 
mit 01 anstreicht, worauf man abermals trocknen laJ3t und schlieJ3lich abermals einen Olfarben
anstrich auftragt. 

Ein schnell trocknendes und erhartendes Dec k mit tel fiir Malerei- oder Anstrichzwecke 
erhalt man nach D. R. P. 829004 aus SuI fi ta blauge mit fiillenden (Tonerde, Kreide, Silicate) 
und farbenden Substanzen mit oder ohne Zusatz von Olen oder Erdol unter Beigabe von etwas 
Amylacetat. 

Einen Deckanstrich, durch dessen Aufbringung das tTberstreichen alter Olfarbenanstriche 
ohne Firnissen oder Abkratzen ermoglicht wird, erhalt man nach D. R. P. 324 273 aus 50 Tl. Kalk, 
25 Tl. Salz, 15 Tl. Gips und 200 Tl. Wasser. 
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161. Mauerwerk- fiHarbengrundierung. 

In Techn. Mitt. f. Mal. 28, 124 findet sich eine Abhandlung von H. Kuhl iiber Olfarben
anstrich auf Zement- und Betonflachen. Das wesentlichste Moment bildet bei Ausfiihrung 
von Malereien auf Wandflii.chen der Alkalireichturn der verwendeten Unterlagen, da jeder Mortel 
und jeder Zement in mehr oder weniger hohem Maf3e Alkalien enthii.lt oder im Laufe der Zeit 
durch chemische Umsetzung abscheidet, wodurch die aufgetragenen Farben zerstOrt werden. 
Es empfiehlt sich daher, von vornherein als vorbeugende Maf3regel nur kalkarme Materialien 
zur Herstellung der Unterlage zu .verwenden, z. B. Romanzement, der im Gegensatz zu dem 
kalkreichen Portlandzement friihzeitig erhii.rtet und nicht so lange wie dieser Atzkalk abscheidet. 
Dar gebildete Atzkalk, der schon in der Oberflii.che des Malgrundes vorhanden ist, wird am besten 
durch Kohlensaure unschii.dlich gemacht, die man durch Verbrennung von Koks in der Nahe 
der zu bemalenden Wande erzeugt. Fiir kleine FIii.chen oder wo der Preis weniger in Betracht 
kommt, kann man auch direkt Kohlensauregas gegen die Wand leiten. Andere Sauren kommen 
nicht in Fraga, da Mineralsaul'en die Erhii.rtungsfii.higkeit des Mortels aufheben . und die ge
linder wirkenden, organischen Sauren zu teuer sind. Noch intensiver als die gasfOrmige Kohlen
sii.ure wirken LOsungen von Carbonaten, doch kommt nur das Ammoniumcarbonat in 
Betracht, da es bei der Spaltung freies Ammoniak entbindet, das entweicht, wiihrend Soda 
und Pottasche zur Bildung neuer schii.dlicher Atzalkalimengen beitragen. 1m iibrigen konnen 
als atzkalkzerstOrende Mittel noch die Sulfate der Schwermetalle dienen und unter diesen in 
erster Linie jene des Aluminiums oder Zinks, die ungefii.rbte Hydroxydverbindungen geben. 
Ahnlich wie die Sulfate wirken auch die Fluate, die nicht nur neutralisieren, sondern nach 
vollzogener Umsetzung in Form ihrer Kieselsaureverbindungen ale gute Porenfiiller dienen. Der 
raschen Erhii.rtung der Oberflii.che wegen ist.es jedoch vorteilhaft, vor der Behandlung mit FIuaten 
die oberflii.chlich befindlichen AtzaJkalien durch Kohlensii.ure zu zerstOren. Schlief3lich kamen 
noch Zusii.tze zu den Olfarben selbst in Frage, die das schii.dliche Atzalkali binden, und zwar in 
erster Linie die Leinolfettsaure, die unter Bildung von Seife eine, wenn auch nur in diinner Schicht, 
wirksame Bindung der Alkalien bewirkt. 

In Farbe und Lack 1912, 297 wird empfohlen, urn eine ZEmletzung des Olfarbenanstriches, 
also eine Verseifung des oli~en Bindemittels der Farbe durch die alkalischen Bestandteile des 
Maueruntergrundes zu verhindern, mehrere Male mit einem Anstrich zu grundieren, der aus 
heif3em Leinol oder aus einem abgekochten Gemenge von 3--4 Tl. Leino~ und 1 Tl. calciniertem 
Bleizucker besteht. 

Oder man bestreicht das Mauerwerk mit einer alkoholischen Harzlosung, die besonders 
dann fest haftet und einen geeigneten Grund fiir Olfarbe bietet, wenn man die mit der Stich
flamme vorher angewii.rmte Mauer zunii.chst mit Asphaltlack iiberstreicht. Andere Mittel sind 
LOsungen von Harz, Asphalt, Kautschuk in Schwefelkohlenstoff, Terpentin- und EucalyptusOl 
oder fettsaure Tonerde als Isoliermittel (siehe D. R. P. 102768) oder eine Seife aus Stearin, Natron
lauge und etwas Carbolsii.ure usw., doch werden diese haufig leicht reif3enden Anstriche in ihrer 
feuchtigkeitsabhaltenden Wirkung von den wirklich isolierenden Zwischenlagen, die aus Asphalt
oder Teerpappe oder aus Bleifolien bestehen, iibertroffen. Stets ist es jedoch am besten, durch 
bautechnische Maf3nahmen, also durch Schaffung von Isolierraumen u. dgl., die betreffende 
Mauer zuerst trockenzulegen und dann erst den schiitzenden Anstrich aufzubringen. 

In D. R. P. 20 701 wird empfohlen, den Maueranstrichfarben verdiinnte Essig- oder Schwefel
sii.ure zuzusetzen, da die Farbe dann tiefer eindringt. 

Zur Erhohung der Haltbarkeit von Olfarbenanstrich auf frischem Mauerverputz oder 
auch auf Metallen verwendet man nach D. R. P. 94 960 eine Mischung von 250 Tl. eines Pflanzen
schleimgemenges in saurer Losung mit 135 Tl. Ferrosulfat in 750 Tl. Wasser. Zur Herstellung 
des Pflanzenschleimgemenges lost man 35 Tl. Tragant in 700 Tl. Wasser und 10 Tl. Agar in 300 Tl. 
Wasser, lii.f3t den Tragantschleim durch langeres Stehen vollstii.ndig sauer werden, versetzt die 
AgarlOsung nach dem Erkalten, kurz vor dem Gelatinieren, mit 10 Tl. konzentrierter Schwefel
sii.ure und erhii.lt durch Vereinigung von 2 Tl. der sauren Tragantlosung und 1 Tl. der schwefe}
sauren AgarlOsung ein saurebestandiges Mittel, dem man nach Hinzufiigen der FerrosulfatlOsung 
schlief3lich ein Gemenge von 1000 Tl. Schwefelsaurehydrat von 50° Be beigibt. Die strengfliissige 
Mischung hat ein spez. Gewicht von 1,325 und kann entweder auf Mauern oder auch auf vom Rost 
befreite Eisenteile ohne weiteres aufgebracht werden; sie bewirkt das feste Haften des Olfarben
anstriches. 

Urn harz- oder Olhaltige Anstriche auf Zement haltbar zu machen, behandelt man den Zement
putz oder -anstrich nach D. R. P. 96442 mit einer Losung von saurem schwefelsauren Kalk vor. 

Nach einer Notiz in Techn. Rundsch. 1907, 464 wii.scht man Wande, urn sie zu einem 01-
farbenanstrich vorzubereiten, mit Wasser ab, dem man 10% Salmiakgeist zusetzt, laf3t trocknen 
und iiberstreicht mit einer SchellacklOsung. 

Es sei noch erwahnt, daf3 Zementmauern im Freien nach etwa 2 Jahren alkalifrei gewaschen 
sind, und daU man dann ohne wei teres eine Olfarbe oder einen sonstigen Anstrich aufbringen 
kann. Stets solI jedoch die befeuchtete Zementoberflii.che mit Phenolphthalein auf ihre Alkalitii.t 
gepriift werden, so daU man durch Neutralisation mit verdiinnter Saure oder mit einem Praparat, 
wie es in D. R. P. 94960 beschrieben ist, einer ZerstOrung des aufgebrachten Anstriches vor
beugen kann. 
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Zur Grundi~ von mit Olfarben zu streichenden Winden verkocht man ein Gemenge 
von 25 Tl. griiner 018eife, 17 Tl. Bernsteinla.ck, 3 Tl. Sikka,tiv und 55 Tl. Wasser zu einem streich. 
rutigen, diinnfUissigen Produkt, das den Vorteil hat, sehr rasch zu trocknen. (D. R. P. 181192.) 

AlB Ma.lgrund auf Zementflii.chen eignet sioo eine AuflOsung von 1 Tl. Albumin in 5 Tl. miWig 
verdiinnter Essigsii.ure. (D. Gewerbeztg. 1869, Nr.46.) 

Bei Herstellung einer Putzflii.che auf beliebigen Flii.chen fiir Zwecke der Malerei ver
wendet man aJs Befestigungsmittel fiir die Put~e na.ch D. R. P. 266 770 Ole, Lacke, Leima 
oder ihnliche Bindemittel. 

'Ober Verwendung von Linoleum aJs Untergrund fiir Malerei auf feuchten Mauem siehe 
D. R. P. 296 962. 

162. Malunterlagen, Malgrundkunstmassen. 
Eine fe uersichere rollbare Malerleinwand wird nach D. R. P. 21874 durch Imprii.gni.erung 

eines festen Gewebes mit einer LOsung von schwefelsa.urer Magnesia, Atzbarit, Wasserglas und 
Kieselfluorwa.sserstoffsii.ure erhalten. Der Malgrund besteht aus Bariumcarbonat, Marmor. 
pulver und Kaliwa.sserglas. 

Nach D. R. P. 23760 wird ein guter Grundieranstrich fiir Ma.lerleinwand erha.lten durch 
Abkochen von Blut mit Leinsamen, Vermischen mit dem gleichen Gewichte ungekochten Blutes 
und Zusatz einer verdiinnten KaliumbichromatlOsung. Der Anstrich erhii.rtet unter dem Einflu13 
des Lichtes schnell und wird zugleich in Wasser unloslich. 

Zum Imprii.gnieren von Malleinwand spannt man das Gewebe na.ch D. R. P. 61111 
auf eine polierte Glas· oder Marmorplatte und trii.nkt es mit einer Masse, die durch Mischen 
von LeimlOsung, einer Emulsion von RicinusO! und arabischem Gummi und einem Deckwei.Q 
erha.lten wird. 

Zum Grundieren von Malutensilien (Leinwand, Pappe oder Holz) kocht man nach D. R. P. 
93641 ungelOschten reinen Kalk mit Wasser, setzt bei Siedehitze Bienenwa.chs nebst etwas in der 
Sonne eingedicktem Leinol zu und verriihrt fiir jedes Kilogramm Kalk mit 1,25-1,5 kg weillem 
Kii.se. Das gema.hlene Gemenge wird auf den vorher mit entfetteter Milch getrii.nkten Ma.lunter· 
grund aufgetragen, getrocknet ~,&eglii.ttet. 

NB<lh D. R. P. 218 619 wird einwand zur Herstellung eines Ma.lgrundes mit einer diinnen 
Schicht Papierstoff iiberzogen, statt das Gewebe wie bisher mit einem 'Oberzug aus 01. oder 
Leimfarben, Casein, Gips und einem Bindemittel zu prii.parieren. 

Na.ch D. R. P. 268271 erhii.lt man Maltafeln mit abwaschbarer, gekornter, buntfarbiger 
Oberflii.che, wenn man den Anstrichmitteln Lithopon, Tonerde und pulverisierte Asche zusetzt. 

In Farbe und Lack 1912, 376 (vgl. S.124) schildert H. Brand in anschauliOOer Weise die 
Prii.parierung der Malleinwand und bringt eine Vorschrift zur Herstellung eines vollig 
entsprechenden Untergrundes. Das Verfahren ist kurz beschrieben folgendes: Die im Rahmen 
gespannte Leinwand wird mit einem Gemeng~ von gekochtem und nicht gekoOOtem, aber mit 
SchwefeIsii.ure gereinigtem Leinol in diinner Schicht iiberstriOOen. ,Dann liWt man eintrocknen, 
bis :dieser Anstrich nur noch schwa.ch klebrig erscheint, iiberstreiOOt nochmaJs mit gekoOOtem 
Leinol, das jedoch diesmal einen geringeren Prozentsatz ungekochten Oles enthii.lt und brin~ 
schlielllich den eigentlichen dritten Anstrich auf, der aus feingeschlii.mmter Kreide, Zinkwelll 
oder Lithopon, Griinsiegel und so viel gekochtem Leinol besteht, dall sich eine gut verreibbare 
Masse bildet, die durch weitere Verdiinnung mit LeinO! in streichbare Form iibergefiihrt wird. 
Dieser Anstrich wird evtl. wiederholt, bis schliellIich eine derart starke Schicht entsteht, dall die 
Leinwandstruktur nicht mehr durchscheint. Man lii.llt das Ganze jetzt mehrere Wochen oder 
Monate trocknen und schleift schlielllich die Oberflii.che mit feinem Bimsstein ab, bis sie matt 
un<l gleicbfOrmig wird, worauf man den Staub abkehrt. Eine richtig prii.parierte Malleinwand 
verursacht kein Einschlagen der Farben, das nur dadurch hervorgebracht wird, dall man zur 
Grundierung schnelltrocknende Firnisse verwendete, die spii.terhin das den Farben beigemischte 
01 aufsaugen, wodurch die Malerei stellenweise matt wird, was man aIs Einschlagen bezeichnet 
U69l. Gewebe fiir Thea.terdekorationen und billige Malleinwand werden mit Leim oder 
Casem grundiert, deren LOsungen man Kreide aJs Filllstoff und evtl. noch wasserl&liche Fette 
oder Firnis beigibt. 

Um Jute fiir Malzwecke mit einem wei.Qen Anstrich zu versehen, verfii.hrt man na.ch 
F~rbe und Lack 1912, 393 folgendermallen: Der Stoff wird zunii.chst unter Spannung mit einer 
h.elllen Leiml&ung 1 : 30 appretiert, worauf man gut trocknen liWt und den Leim mit einer wii.sse· 
~gen Alaunl&ung (1 : 20) unl&lich macht. Man liWt abermaJs trocknen und iiberstreicht mit 
elnem Gemenge von 10 ~ Schlii.mmkreide und einer Leiml&ung, die 1 kg Leim enthii.lt, setzt 
e~l. etwas Ultramarin a.IS Farbenkorrigens zu, lii.llt trocknen und iiberstreicht schliellliOO bei 
femeren Arbeiten mit einem letzten Anstrich aus Kreide und Caseinl&ung. Der so hergestellte 
Ma.lgrund solI nicht abblii.ttern, besonders wenn man der Leiml&ung einige Prozent Glycerin zufiigt. 

Um den Malgrund von auf Leinwand gemalten Olgemii.lden gegen den Einflu13 der Atmo· 
sphii.rilien zu beschiitzen, bestreicht man die riickwii.rtige Leinwandflii.che mit einem stark kleben· 
den und elastischen Lack und iiberdeckt ihn dann mit Zinnfolie. (D. R. P. 97 108.) 

Zur Herstellung eines Ma.lgrundes auf Papier aIs Ersatz fiir Leinen· und Baumwollgewebe 
verfihrt man nach D. R. P. 297601 in folgender Weise: Man iiberzieht die mit dem Gewebe 
bedeckte Seite des Papieres mit einer wasserunlOslichen und zugleich fiir 01 undurchlii.ssigen 
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Grundierungsmasse, die der Hauptsache nach aus Leim, Zinkoxyd und Bichromat besteht. Die 
auf diesen Grund aufgebrachte Olfarbe vermag das unter der Grundierung liegende Papier nicht 
zu durchdringen, so dal3 dieses quellfahig bleibt, wodurch das feuchte Aufspannen des Ma.1grundes 
auf den Rahmen erm6glicht wird. Urn nach Fertigstellung des Rahmens bezw. Bildes die Quell
fii.higkeit des Papiers aufzuheben, braucht man die Riickseite nur mit Lack odar 01 zu be
streichen und verhindert so zugleich die etwa infolge der Luftfeuchtigkeit eintretende, das Reil3en 
der Farbschicht verursachende Bewegung des Malgrundes. Zugleich wird die Papierfaser vor dern 
Zerfall geschiitzt. 

Na.ch D. R. P. 219116 werden Asbestgewebe fUr Theaterdekorationen zu gleicher 
Zeit wasserdicht gemacht und als Ma.1grund vorbereitet, wenn man sie mit einer Losung von 
Acetylcellulose unter Zusatz von Talkurn, Kaolin usw. iiberzieht. 

Ala Ma.1unterlage dienende Asbestplatten werden, urn sie zu bleichen, in kochendem Wasser 
vorbehandelt und in ein 55° C warmes Bleichbad, bestehend aus 101 H.O, 45 g Natriurnper
borat, 28 g Seife und 30 g Soda eingelegt, 1/. Stunde bei 50° und dann 11/. Stunde bei 70° weiter
behandelt, worauf man schliel3lich die Temperatur auf 90° erhoht. Bei diinneren Geweben rechnet 
man 20 Minuten weniger Bleichdauer und nimmt als hocbste Temperatur 80° C. Die Platten 
werden nach beendigtem Verfahren aus dem Bade genommen, zunachst in 30° warmem, dann 
in kaltem Wasser gespiilt und schliel3lich (am besten an der Sonne) getrocknet. (Gummiztg. 
1916, 892.) 

Zur Herrichtung von Holzplatten zu Malzwecken prii.gt man in ihre Oberflache die Textur 
der Malleinwand ein. (D. R. P. 74806.) 

Zur Herstellung eines Maluntergrundes (sog. Olpergament) iiberstreicht man tierische 
Haute, Leinwand, diinnes Tuch oder starkes Papier mit einem Brei von LeimlOsung, 1 Tl. Blei
weW, t/3 Tl. gebranntem Gips und 1/, Tl. gelOschtem Kalk, wiederholt den Anstrich 3-4 mal, 
schleift die Schicht nach dem letzten Trocknen mit Bimsstein ab und iiberzieht sie 3-4mal 
mit Bleiglatte-Leinolfirnis. Die so praparierte Unterlage ist abwaschbar und kann daher auch 
a.ls Schreibtafel dienen. (Rolyt. Zentr.-Bl. 1870, 286.) 

Einen Maluntergrund fiir Olfarbenanstriche erh8.lt man nach D. R. P. 106 032 aus Leim, 
den man unter Zusatz einer Chromalaunlosung in der Warme quellen lal3t, worauf man die Masse 
mit Talg und fettem Firnis und mit Holzessig als Bindemittel vermischt. 

In ahnlicher Weise wird ein Malgrund fiir Olmalerei nach D. R. P. 176120 hergestellt aus 
Leim, Glycerin, 01, Fiillkorpern und Spiritus. 

In D. R. P. 240746 wird empfohlen, als witterungsbestandige Malunterlage Platten aus den 
im Handel befindlichen Zementasbest - Schieferplatten zu verwenden, die man nach Ent
kalkung mit verdiinnter Salzsaure, in gespiiltem und getrocknetem Zustande mit einem Gemisch 
von Terpentin, LeinOl, Paraffin u. dgl. impragniert, urn die Poren zu verschliel3en. 

Na.ch D. R. P. 241160 wird eine andere plattenformige Malunterlage fiir jede Art der 
Malerei hergestellt durch inniges Verriihren einer mit 140 g Holzstoff verkochten Leimlosung 
aus 140 g Leim und 4000 ccm Wasser mit 3850 g Porzellan- oder Tonscherberunehl und 1250 g 
Gips. Die Masse wird mit VerstarkungseinIagen in die gewiinschte Form gebracht, worauf man 
das Abbinden abwartet, nach 24 Stunden trocknet, sodann mit einer Chlormagnesiumlosung trankt 
und na.ch dem Trocknen in angewarmtem Zustande riickseitig mit warmem Leinolfirnis bestreicht. 

Der Schweizersche Malgrund bestand aus Kreide, Zement, Sand und Kaliwasserglas, 
letzteres zur Halfte mit Wasser verdiinnt. Die Masse diente auch zurn Giel3en von Gegenstanden. 
(D. Ind.-Ztg. 1871, Nr. 30.) 

Zur Herstellung einer Wandbekleidungsmasse, die auch als Malgrund verwendbar 
ist, walzt man auf die Riicksejte passender Lin 0 Ie urn platten Blech oder Bleistanniol auf, die 
gagen Sauren widerstandsfahig sind, und versieht Vorder- oder Riickseite mit einern entsprechenden 
Ma.1grund oder einer rauhen Schicht. Die Metallbekleidung verhindert das Durcbschlagen von 
Feuchtigkeit. (D. R. P. 296962.) 

Firnis-(Ol-)farben, Olmalerei, Lackschichtentfernung. 

163. Bestandteile der ()Uarben. 
Eibner, A., Ober fette Ole, Leinolersatzmittel und Olfarben. Miinchen 1922. 
Dber AnstrichOle aus nicht- oder schwach trocknenden Olen siehe Farbenztg. 1916, 888. 
Ala Bindemittel fiir Olfarben dient in erster Linie das Leinol in rohem Zustande oder als 

Firnis, das ist als gekochtes oder mit Metalloxyden gekochtes Leinol. [110.) 
Nach I. F. Sacher ist die Verwendung rohen, unverfalschten LeinOles als Farbenbindemittel 

ohne Na.chteil fiir die Beschaffenheit und Haltbarkeit der ausgefiihrten Anstriche. Wenn auch 
das rohe Leinol weniger gut trocknet als das gebleichte nnd gekochte, so nimmt es doch anderer
seits mehr Sauerstoff auf und verleiht darurn Olfarbenanstrichen in tropischen oder solchen 
Gegenden, wo die Witterung rasch wechselt, grol3e Haltbarkeit. Der gelbe Stich des rohen Natur
produktes bleicht iiberdies nach dem Anstreichen vollstandig aus. (Farbenztg. 21, 134. - S. a. 
die redaktionelle Arunerkung.) 
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An dem Vergilben weiBer LeinOlanstrichfarben scheinen nach neueren Untersuchungen 
Eisenverbiridungen beteiligt zu sein, so daB es sich empfiehlt, das LeinO! vorher auf den Eisen
gehalt zu priifen. 

Das LeinO! und andere trocknende oder besonders zubereitete nicht trocknende Ole [118 If) 
verindern sich unter dem Einflusse von Licht, Sauerstoff und kiinstlichen Oxydationsmitteln, 
so da.B sie neue Korper bilden, die nicht mehr kleben und einen festen Zusammenhang zwischen 
Unterlage und Farbstoff schaffen. Dabei zersetzen sich das Linoxyn bzw. die Metallseifen (siehe 
unten) a.llmii.hlich unter Bildung gasfOrmiger (Kohlensii.ure) und wasserlOslicher Korper (Essig-, 
Oxa.lsii.ure ). 

Mit den indifferenten Anstrichbestandteilen (Eisenrot, Blancfix) rea.gieren die Ole nicht, 
mit den Blei- und Zinkfarben geben sie Metallseifen. Auch beim Aufbewahren von LeinOl-Farb
pulveranreibungen nimmt das LeinO! aus Blei- und Zinkfarben, besonders aus ersteren, die ent
sprechenden Metalle auf, wogegen mineralische FarbpuIver wie Baryt, Blancfix. Kieselerde, 
Asbestine, Porzellanerde und Schlii.mmkreide unverindert bleiben. (H. A. Gardner, Ref. in 
Zeitschr. I. angew. Chern. 26, 1078.) 

Bei Versuchen, die H. A. Gardner in der Weise ausfiihrte, daB er verschiedene Pigmente im 
Gemenge mit reinem LeinO! nach zweijii.hriger Aufbewahrung zur Entfernung des LeinOles und 
der Bestimmung seiner Konstanten mit einer Benzol-Petrolii.thermischung extrahierte, zeigte 
sich, daB inerte Pigmente (Baryt, Eisenoxyd, Graphit., RuB, Bleichromat) keine und BleiweiLl, 
Zinkoxyd und Zinkbleifarben ebenfalls nur schwache Wirkung ausiiben. Es zeigte sich ferner, 
daB das Hartwerden von Farben durch freie Sauren veranlaBt wird, die bei der Hydrolyse 
des Oles entstehen, nicht aber durch die geringen Mengen von Schwefelverbindungen, die z. B. 
in Form von 5% metallischem SuIfit und Sulfid im sublimierten Berlinerblau enthalten sind. 
Da.gegen muLl die Verwendung billiger LeinO!ersatzstoffe, die groLle Mengen zlir Sii.urebildung 
neigender Harze oder saurer Harztrockner enthalten, vermieden werden. (Ref. inZeltschr. f. angew. 
Chem. 26, 78.) 

Fiir die Giite einer oligen Anstrichfarbe ist nicht nur das richtige ·Verhaltnis von Farbstoff 
zu 01 von wesentlicher Bedeutung, sondern es muLl auch die Olmenge im urngekehrten Verhii.ltnis 
zum spez. Gewicht des Farbstoffes stehen. Man braucht daber urn so groLlere Mengen 01 zum 
Fertigma.chen der Farbe, je spezifisch leichter der Farbstoff ist. 

Basische Bestandteile verursa.chen haufig das Dickwerden der mit scharf gekochtem LeinO! 
angeriebenen Olfarben, doch sind die fettsauren Salze nicht allein die Ursa.che des Stockens der 
Farben, sondern mehr noch triigt das im HitzeprozeB polymerisierte LeinO! die Schuld. So erhii.lt 
man z. B. durch langeres Erhitzen von LeinO! mit leinO!saurem Magnesium auf 200-250° nach 
dem Erkalten eine feste Masse, wobei as gleichgiiltig ist, ob man das 01 zuerst stark kocht und dano 
das leinOlsaure Salz, das iibrigens auch durch Kochsalz ersetzt werden kann, zusetzt, oder ob man 
umgekehrt verfii.hrt. (F. Fritz, Chern. Rev. 1919. 199.) 

164. Olfarbenanstricharten, Anstriche im Freien, Zerstorung der Anstriche. 
Unter Las ur versteht man reines 01 und Farbe, die verrieben und diinn aufgetragen werden, 

unter fettem Anstrich 01, Farbe und geringe Mengen eines Verdiinnunrmittels von Art des 
TerpentinOles, unter magerem Anstrich, 01, Farbe und viel Terpentino oder Sikkativ, kurz 
ein Gemenge von Stoffen, die eine rasche Oxydation und damit auch eine rasche Trocknung der 
LeinOlschicht bewirken. Als Prinzip gilt bei Herstellung dieser Olanstriche: Der erste Anstrich 
(der Grund) soIl mager sein, auf ihn sollen fettere Schichten folgen und die oberste Schicht soIl 
aus einer Lasur bestehen. Dadurch wird erreicht, dal3 die leicht zugangliche AuLlenschicht durch 
den Luftsauerstoff im Laufe der Zeit trocknet, wii.hrend die darunter befindlichen, von der Luft 
abgeschlossenen Schichten kiinstlich schneller trocknen miissen, damit man mit dem neuen Auf
trag beginoen kano. Der oberste Anstrich soIl moglichst konsistent sein und wird am besten 
aus StandO! (siehe dort) hergestellt. Dies sind nur allgemeine Prinzipien, je nach dem zu strei . 
ch~nden Material und wechselnd mit den auBeren Bedingungen andern sich diese Normen in 
weltesten Grenzen. . 

Matte Anstriche werden immer dano erzielt, weno die Oberflache raub ist, weno also durch 
Wahl eines passenden Zusatz- oder Verdiinnungsmittels zur Olfarbe bewirkt wird, daB die oberen 
P~tien der Deckschicht moglichst wenig von dem fetten Bindemittel, dagegen viel Farbstoff
t~llichen enthalten. Ein wasseriger Anstrich ist von vornherein matt, da das Bindemittel 
h~ diesem FaIle das Wasser) restlos verdunstet und die Farbstoffteilchen durch den zugesetzten 
Kitt in rauber Oberflache zuriickbleiben. Ein Olfarbenanstrich wird nun ebenfalls mattiert, 
,,:enn man ihm ein verdunstendes Losungsmittel, und als solches kommt vor allem das Terpen
tinol in Betracht, zusetzt. AuLler seinen anderen Funktionen, z. B. die Farbe geschmeidig zu 
machen, ist das Terpentinol das beste Mattierungs- und zugleich Magerung'lmittel, da es die 
peCkkraft. des Farbstoffes erhoht, indem es verdunstet und die Farbteilchen dicht aneinander
l~gend, auf dem fetten Grunde zuriicklal3t. Zur Herstellung eines matten, raullen Anst.riches 

WIrd daher stets eine stark mit Terpentinol verdiinnte Olfarbe angewendet, doch wiirde man 
so ohne irgendeinen weiteren Zusatz eine zwar matte, lauhe. aber auch sehr harte und daher 
se~ sprode OberflaJ:lhe erhalten, die leicht abspringen und die aufgebrachte Olfarben- oder Lack
schicht ebenfalls zum Abblattern bringen wiirde. Man setzt oligen Anstrichen daber mit Vorteil 
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Wachs zu, das man in heiJ3em TerpentinOl lOst und in Form der erhaltenen Salbe der Olfarbe 
zusetzt; doch erfordert ein solcher Wachsaufstrich. der nun die geniigende Geschmeidigkeit besitzt 
und zugleich matt und raub bleibt, einige Obung im Auf trag, und es ist VOl' allem wesentlich, 
daJ3 man mit dem Pinsel ein und dieselbe Stelle nicht zweimal iiberstreicht, da man sonst 'die 
feinkornige Ausscheidung des Wachses durch die neu aufgebrachte warme Masse stort. Viel 
einfacher soIl es .na.ch Techn. Mitt. f. Mal. 81, 14 gelingen einen Olfarbenansmch zu mattieren, 
wenn man die letzte Anstrichfarbe mit etwas Wasser versetzt. 

Umgekehrt muJ3 zur Erzielung eines Jlanzenden Anstriches ein glatter. schleifbarer 
Untergrund geschaffen werden, man muJ3 so eine moglichst fette. guttrocknende Schicht auf
bringen. die man nach dem Trocknen abscbleift und mit Lack iiberstreicht. Der Gla.nz des An
striches wird demnach durch die letzte Lackierung (die eigentliche Vollendungsarbeit) dadurch 
erzielt. daJ3 die Lackschicht die einzelnen Farbstoffteilchen umhiillt. wodurch eine den Glanz 
bewirkende Reflexion des auffallenden Lichtes erzeugt wird. Niemala wird der Glanz einer An· 
strichfarbe durch den Farbkorper, sondern stets nur durch das Farbenbindemittel be· 
wirkt, so daJ3 z. B. ein matt auftrocknender Anstrich aus 55 Tl. Lithopon (Rotsiegel), 2 Tl. Gold· 
ocker. 35 Tl. Leinolfirnis und 5 Tl. Terpentinol, um ihn glii.nzend eintrocknen zu lassen, mit 
Beibehaltung del' TerpentinOlmenge noch einen Zusatz von 5-10 Tl. Firnis erhalten mii1Jte. 
Vgl. MoUwelde in Techp. Mitt. f. MaL 28, 84: Beziehungen zwischen Bindemittel und Farbstoff. 

Zur Erhohung des Glanzes von Anstrichen i~t in erster Linie erforderlich, daJ3 die Anstrich. 
massen vollstii.ndig glatt eintrocknen und es empfiehlt sich daher z. B. eine Emulsion von 
Wachs, Leiin und Seife mit Pfeifenton aufzustreichen und den getrockneten Anstrich nacho 
tr1i.glich durch Oberbiirsten zu glatten. (Techn. Runclsch. 1907. 420.) 

Allgemein gilt. daJ3 Anstriche i m Freie n um so weniger haltbar sind, je schneller sie trocknen, 
wii.hrend umgekehrt in Wasser die rasch trocknenden Farben spateI' zersetzt werden, woraus 
sich ergibt •. daJ3 der Zusatz von Sikkativen bei Anstrichen im Freien ebenso vermieden werden 
sollte wie die Beimengung von Verdiinnungsmitteln (Terpentin, Petroleum, Benzin). Am wider· 
standsfii.higsten gegen Sonnenlicht und Oxydation sind die B lei s e i fen. wii.hrend die Zinkseifen 
am schnellsten zerstOrt werden. wobei allerdings die physikalische Beschaffenheit des Pigmentes 
ebenfalls von EinfluJ3 ist. So liefert z. B. del' kryst8.lIinische Eisenglimmer weniger dauerhafte An· 
striche ala das feingekornte amorphe Englischrot. Weiter gilt, daJ3 helle Tone derfgleichen Farba 
weniger haltbar sind als dunkle und daJ3 die Haltbarkeit del' Anstriche im Freien (wieder entgegen. 
gesetzt zu den Erfahrungen, die man mit jenen unter Wasser gemacht hat) mit der Elastizitiit 
der Farbhaut wii.chst. Grundlegend fiir die Haltbarkeit des Anstriches ist die vollige Trockenheit 
und Reinheit der anzustreichenden Flii.che. Die Hauptursache des Zerfalles der Olfarbenschichten 
sind Oxydationsvorgii.nge. Die oxydierten, erhiiorteten und sprOde gewordenen Massen ziehen sich 
zusammen, springen und konnen scblieJ3lich durch Regen und andere Einfliisse leicht abge· 
wascheR werden. Je mehr eines Trockenmittels die Olfarbe enthii.lt, und je schneller sie trocknet, 
um so mehr neigt auch die Farbschicht dazu, sich auszudehnen und verschiedene Febler der ge· 
strichenen Oberflii.che sind dann die Folgeerscheinung del' falsch angeriihrten Farbe oder del' in 
unrichtiger Reihenfolge aufeinander angebrachten, sich verschieden ausdehnenden Anstriche. 
(0. Meissl, fisterr. Wochenschr. f. d. off. Baudlenst 1918, Heft 16.) 

Die AblOsung eines Olfarbenanstriches unter dem Einflusse sich kondensierender Wasser· 
dii.mpfe berubt darauf, daJ3 die LeinOl-Harz·Zinkseife, die in den ZinkweiJ3- odeI' Lithoponfarben 
vorliegt, besonders unter Einwirkung des Sonnenlichtes wasserlOslich wird, wii.hrend Bleiseifen 
unter denselben Bedingungen unlOslich bleiben. Solange es daher kein Mittel gibt, die Zinkseife 
unloslich zu .machen, bleibt das BleiweiJ3 auch fiir OIfarben unentbehrlich. (L. E. Andes, Chem. 
Techn. Ind. 1916, 2.) 

Ein Feuchtigkeitsgehalt von etwa 5% geniigt iibrigens, um den technischen Wert del' 01· 
farben bedeutend herabzusetzen, da die Anstriche dann jede Widerstandsfii.higkeit gegen Witte· 
rungseinfliisse verlieren. (M. Ohlerlch, Farbenztg. 17, 2762.) 

Ober die ZerstOrung von Anstrichen durch sog. Verseifen odeI' Auswaschen del' Farbmassen, 
das Entstehen weiJ3er Ablagerungen im Grunde der Anstriche, alles unter dem Einflusse einer 
rotlichen Pi! zal't (Fusarium), die anscheinend eine Fettspaltung und die Bildung seifenartig~r 
Produkte hervorruft, die dann den Farbanstrich., erweichen und lockern, so daJ3 nunmehr dIe 
Luftfeuchtigkeit. Zutritt erlangt. siehe H. A. Gardner, Farbenztg. 20, 1841. 

165. Olfarbmischungen. Herstellungsbeispieie. 

Nach Delaurler setzt man den statt mit BleiweiJ3 mit Schwerspat angeriihrten Leinol· 
anstrichmassen kurz VOl' ihrer Anwendung 1% zu trockenem Pulver geloschten Kalk hinzu; 
diesel' Zusatz bewirkt, daJ3 die Mischung mit Leinol dann ebenso schnell trocknet als bei del' An· 
wendung von BleiweiJ3. (Polyt. Zentr.-BI. 1804. 1211.) 

Olfarbenanstriche ohne TerpentinOl von groJ3er Trockengeschwindigkeit erhii.lt inan durch 
Verkochen einer Losung von 15 Tl. Leim in 319 Tl. Wasser mit 128 Tl. LeinOl und 7 Tl. mit Glatte 
gekochtem fetten 01 unter schlieJ3lichem Zusatz von 17 Tl. Sikkativ, 12 Tl. Pottasche und 494 Tl. 
ZinkweiJ3. Der Anstrich ist glanzlOB, wird abel' durch einen groJ3eren LeinOlzusatz glii.nze~der. 
Urn einen glii.nzenden Anstrich zu erhalten, del' auch zwn Anstreichen feuchter Mauern geeIgnet 
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ist, verarbeitet man ebenso 270 Tl. ZinkweiJJ, 3 Tl. Leim, 13 Tl. Kautschuk, 125 Tl. Wasser 
560 '1'1. LeinO!, 5 TL fettes 01, 5 Tl. Bleig18tte und 19 Tl. Kolophoniurn. (Dingl. Journ. 162. 71.) 

Um Olfarben schneUtrocknend zu machen, verreibt man gleiche Teile dick angeriebener 
Olfarbe und eines durch Verkochen von 100 Tl. Wasser, 12 TL Schellack und 4Tl. Borax erhaltenen 
Firnisses, setzt etwas TerpentinO! hinzu und riihrt so lange, bis das Ganze eine gleichfOrmige 
Fliissigkeit darsteUt. Mit so behandelter Olfarbe angestrichene Gegenstiinde sind in 15-30 Minuten 
vollkommen trocken. Man kann auch ohne Anwendung von Lein· und TerpentinO! die Farben 
die noch nicht mit Leinol angerieben worden sind, mit dem oben genannten Firnis anreiben' 
auch solche Anstriche sind binnen einiger Minuten vollkommen trocken, zeigen einen auJ3erordent: 
lichen Glanz, widerstehen der Witterung und sind vollig geruchlos. (Dingl. Joum. 178, 460.) 

Olanstriche trocknen schneller, wenn die angeriebene Farbe nicht mit einem DberschuJ3 von 
LeinO!, sondern mit einer Losung von .Wachs und Harz in Leim und TerpentinO! angerieben wird. 
Man lost z. B. 10 TL Wachs in der Warme in 10 Tl. LeinO!, 5 Tl. Kolophoniurn in 8 TL TerpentinOl, 
gieBt beide LOsungen zusammen, verdiinnt noch mit wenig TerpentinO! und mischt die Farbe zu. 
Auch ohne Zusatz von Farbe kann das Gemisch als Anstrich zu verschiedenen Zwecken aufgetragen 
werden; er ist fast farblos und kann recht gut den Grund bei Wachs· und Freskomalereien ersetzen. 
(D. Ind.-Ztg. 1870, Nr. 1.) Vgl. Polyt. Zfmtr.-BI. 1859, 830. 

Die sog. "Platinanstrichfarben" bestanden aus 30--40 Tl. Leinolfirnis und Farbkorpern, wie 
Ocker, ZinkweiJ3 oder Zinkstaub; von letzterem riihrte auch der Name dieser mehr oder weniger 
platingraugetonten Farben her. (Dingl. Journ. 221, 285.) 

Zur Herstellung einer Anstrichmasse vermischt man 200 TL Leinol und 100 Tl. Zinkoxyd 
mit dem aus 100 TL 20griidiger Wasserglaslosung und 100 Tl. essigsaurem ZiIlk erhaltenen Zin k
silicat, setzt nach 2 Tagen n<?!lh 100 TL Zinkoxyd und 50 TL Terpentinol zu und verreibt das 
Ganze in einer Farbmiihle. (0. P. v. 23. April 1886.) 

Hugoulin empfiehlt in Dingl. Journ. 188, 425 die zur Herstellung von Olfarben notigen Farb
stoffe (BleiweiJ3, ZinkweiJ3, Mennige, RuJ3) zuniichst mit Wasser zu einem homogenen Brei an· 
zuriihren und dann erst die erforderliche Menge LeinO! zuzusetzen. Es solI sich auf diese Weise 
eine innigere, klurnpenfreie Vereinigung von Farbstoff und 01 erzielen lassen. Das obenstehende 
Wasser wird nach volliger Verriihrung durch Dekantieren entfernt. Besonders BleiweiB solI in 
nassem Zustande mit LeinO! gestampft werden, urn feste Verbindung der Farbe mit dem Firnis 
zu bewirken. (Polyt. Notizbl. 1870, Nr. 10.) Dieses Verfahren der Herstellung von Olfarben ist 
naher beschrieben in der D. Ind.-Ztg. 1869, 127, woselbst auch auf seine Verwendbarkeit in der 
GroJ3industrie hingewiesen ist. Urn KienruJ3 auf diese Weise mit 01 zu verbinden, ist es zweck· 
maBig, ihn, da er sich mit Wasser nur schwer benetzen liiJ3t, zuniichst mit etwas Wasser, das 
10% minderwertigen Alkohol enthiilt, anzuteigen. 

Zur Herstellung von Olfarben schliigt man Zinkoxyd oder andere Oxyde oder Metallsalze 
nach D. R. P. 175402 mit oxydiertem Leinol und Wasser zur Emulsion. Das Leinol gewinnt 
man durch 50--60stiindige Behandlung des Oles mit Luft bei 75°. 13-15 TL des so oxydierten 
LeinO!es geben mit 74-75 TL ZinkweiJ3, das vorher mit 10--12 TL Wasser angeteigt wurde, 
eine homogene, trocknende Farbe, die sich auch bei liingerem Lagern im Gegensatz zu den wasser· 
freien Farben nicht entmischt. 

Zur Dberfiihrung wasserhaltiger Pasten in Olpasten bearbeitet man die feuchte, mit bor· 
sa ur e n Sal zen versetzte und mit der notigen Olmenge angeteigte Masse mechanisch. (Norw. P. 
31266.) 

Nach E. P. 9083/1908 werden zur Herstellung von Olfarben Bors8.ure und Blei· oder Zink
oxyd, evtL unter Zusatz eines anderen Hirbenden Metalloxydes, zusammengeschmolzen; nach 
dem Schmelzen wird die Masse gemahlen und mit 01 angerieben. Siehe auch F. P. 399 604. 

Nach M. GIasenapp erhitzt man zur Herstellung einer schwarzen Olfarbe 100 TL Leinol. 
firnis unter Zusatz von 15 TL Bleig18tte, 1,5 TL Schwefelblurnen und 2 TL Bleioxyd und verdiinnt 
~ie in der Kinte dickfliissige Masse mit Terpentinol bis zur Streichfiihigkeit. Die Anstrichfarbe 
1St nicht rein schwarz, sondern sehr dunkelgrau, besitzt aber ein ausgezeichnetes Deckvermogen 
und muJ3, da sich nach einigen Tagen das Schwefelblei absetzt, vor dem Gebrauch geschiittelt 
werden. (Dingl. Journ. 227, 194.) 

Zur Herstellung von nicht nachklebenden oder erweichenden, gegen Wasser bestiindigen 
Anstrichmitteln zur Erzeugung mattgliinzender Dberziige vermischt man ein trocknendes fettes 
01 oder einen fetten OUack mit basischen Tonerdeverbindungen, die sich zum Teil schon 
bei der mechanischen Mischung, voUstiindig dann wiihrend des Auftrocknens, mit dem Ollack 
verbinden. (D. R. P. 180148.) 
. Als Grundstoff fiir Anstrichfarben zurn Mengen mit Leinol oder anderen Bindemitteln eignet 

slCh nach D. R. P. 182082 das Siliciummonoxyd; iiber seine HersteUung siehe D. R. P. 
~89833. (Bd.I [468].) Mit trocknendem 01 liefert das Siliciumoxyd gliinzende, email· 
ahnliche Anstrichfliichen. Ein Vorzug des Produktes ist sein geringes spezifisches Gewicht, so daB 
as sich aucn bei langem Aufbewahren nicht yom Bindemittel trennt. 

Nach D. R. P. 285 757 werden Malfarben und Anstrichmassen, die trocknende Ole als Binde· 
In!ttel enthalten, hergestellt durch Zusatz von solchen Mengen basischer Magnesi umver
blndungen zu den Farbstoffolgemischen, daJ3 diese Magnesiumverbindungen von dem 01 voll. 
standig unter Bildung einer Magnesiaseife gelost werden. Die basischen Magnesiwnverbindungen 
verhalten sich dem 01 gegeniiber wie Bleiverbindungen. 

Lan g e. Chem.·techn. Vorschriften. 3. Auf!. III. Bd. 13 
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Eine Olfarbe von besonderer Geschmeidigkeit wird nach D. B. P. 81 608 erhalten, wenn man 
die Farbe mit einer etwa 40% geringeren OImenge ala sonst iiblich ist, verreibt, dann IinI1;ere 
Zeit erhitzt, bis die anfinglich harte Maaae diinnflUaaig wird, und dann nochmals mit dem Rest 
der nOUgen OImenge a.nreibt. 

lim mit Olfarben auch auf porosem Holzpapier malen zu konnen, aetzt man ihnen nach 
D. B. P. 187 867 in der Menge von mehr ala 50% der fertigenFarbe alkoholiache Laokl&ungen zu. 

Ober Heratellimg far:biger Muster auf Olfarbenanstrichen durch Aufpreaaen aufaal1g1lDgS_ 
fihiger Stoffe, z. B. si.misch-ga.ren Schafledera, daa man durch Beatreichen mit einer Schellack
aufl&ung mit marmorartigen Zeichnungen veraehen hat, siehe D. B. P. 60 7M. 

Zur Heratellung eines wideratandafii.higen Wand- und Deckenanstriches von stein
artigem Aussehen tupft man diegrundierte geputzte Fliiche nach D. B. P. 174729 zuerst 
mit Olfarbe, die einen Zuaatz von mit 01 oder Terpentin a.ngeriihrter Kreide enthilt, iiberzieht die 
Fliche mit Firnis und bedeckt den nooh feuchten Anstrich evtI. mit gefirbteh Sigespinen, 

Die Farbma.ase des A. P. 1408091 wird aus gekochtem LeinoI, Zinkoxyd, Harz, KreosotOl 
und emem Farbkfuoper erzeugt. 

Zur Heratellung einer Deckfarbe vermahlt man Kieselsiure, Gips, Harz und BleiweiO mit 
Leinol oder einem ii.hnlichen firnisartigen Bindemittel. (A. P. 1410298.) 

166. Wetter- und w88serbestindige (Mauer-) OUarbanstriche. 
Die wetterbestii.ndigsten Olfarbenanstriche erhilt man nach Techn. Bondsch. 1912, 426 

aus fetten, ohne Zuaatz von TerpentinOl oder Sikkativ hergestellten Olfarben, die nur aus Farb· 
stoff, LeinOi oder Leinolfirnis und etwaa Standol bestehen. Auch die Wahl der Mineralfarben 
kommt insofern sehr in Betracht, ala sie chemisch moglichst wenig verindernd auf da.a olige 
Bindemittel einwirken durfen. Man zihlt zu den halt~n Mineralfarben auLler reinem Ocker, 
Eisenmennige, Umbra und Erdwiin hOchstens noch die aus Chromgriin best~henden griinen, 
die mit Ultramarinblau heriestelIten blauen und die ruLlo, besondera aber die graphithaltigen 
Erdfarben. - S. a. die Erddllacke in [128]. 

Ober Heratellung einer wetterfesten Anstrichfarbe aus 75 Tl. Silberschlacke, 24 Tl. 
Leinolfirnis und 1 Tl. KreosotOl siehe D. B. P. 8410. (Silberschlacke ist die auf Silberhiitten abo 
faJIende sehr harte und gegen Wa.aser und Siuren besondera wideratandsfihige Schlacke.) 

Nach D. B. P. 141 818 Wird ein Olfarbenanstrichmittel, da.a auch auf ~anz frisch hergestelltem 
V e r p u tz fest und dauerhaft baftet, hergestellt aus 01 oder Firnis rmt Silberschlacke, Zement 
unci evtl. einem Farbstoff. Die Silberschlacke enthilt BleioXyd. und Zinkoxyd an Kieselsiure 
gebunden. . 

Zum Anstrich feuchter Mauern eignet sich nach Dorange, Dlngl. Joum. 181, 71 ein Ge· 
mange von 270 Tl. ZinkweiB, 3 Tl. Leim, 13 Tl. Kautschuk, 560 Tl. LeinOl, 5 Tl .. fettem 01, 5 Tl. 
Bleiglatte, 19 Tl. Kolophonium und 125 Tl. Wasser.Daa Harz und daa ZinkweiB werden den 
iibrigen Beatandteilen nacho dreistiindigem Kochen beigegeben. 

Eine groBe Zahl von konservierenden Anstrichen fUr Holz, Metal1e, Mauern usw. mit Holz· 
kohle, Zinkoxyd, Eisenoxyd, Tonerde, MetaJIfei1spinen, Braunstein u. dgl. als Hauptbestandteil, 
und Leinol ala Bindemittel lieB sich A. V. Newton nach Dlngl. Joum. 128, 472 im Jahre 1850 in 
England patentieren. Zahlreiche Vorschriften im Original. 

Ein Zementieinolfirnis wird nach D. B. P. 16189 folgendermaBeyt hergeatellt: Man ver
riihrt Portlandzement mit Kalilauge, gieBt von dam unlOslichen Riickstand ab, verkocht die Fliissig· 
keit mit Leinol, Harz unci Kalilauge, setzt zur volligen Verseifung noch etwaa Alkohol und Ammo· 
niak zu und erwi.rmt die Masse mit eiDe!' LOsung von Alaun und Kaliumbichromat. Der beim 
Eintroolmen des Firni88es hinterbleibende 'Oberzug besteht aus pa]mitinsaurer Tonerde. 

Nach D. B. P. 21 911 mischt man zur Herstellung einer wetterbestindigen Anstrichmasse 
100 kg Natronw~t~I&ung von 20° Be mit 100 kg 18gridiger Zinkacetatl&ung, preBt den 
Niedersc~ von Zi 'licat ab, vermischt ihn innig mit 2001 Leinol und 100 kg Zinkoxyd und 
verreibt sclilieBlich in einer Farbmiih1e mit oder ohne Zuaatz von Farben mit 100 kg Zinkoxyd 
und 50 1 TerpeJ1tinol. 

Zur Heratell~ wetterbestindiger Farbanstrichmassen vermischt man Mch D. B. P. 118242 
35 Tl. Firnis, 30 Tl. Zement, 10 Tl. Kieselsiure und 20-30 Tl. Farbstoff in trockenem Zustande 
innig miteinander. Die Masse, die sich besonders ala Rostschutzfarbe e~et und dem
entsprechend mit Schwarz, Oxydrot oder Bariumsulfat usw. gefi.rbt wird, schlieBt die Metall
oberfliiche vollig gagen die Luft ab. 

Durch Wasser nicht angreifbare, nichtklebende Anstrichmittel zur Erzeugung mattglinzender 
'Oherziige erhilt man na.ch D. B. P. 180148 durch Vermischen eines trocknenden, fetten Olea 
oder eines fetten Ollackes mit ba.aischen Tonerdeverbindungen. 

Nach E. P. 28982/1909 erhilt man eine Anstrichma.ase fUr feuchte Winde durch Mischung 
yon Barit, Mennige, BleiweiB, Leinol, Terpentin und Farbstoff. 

Eine Olfar:be, in der man Blancfix oder I.Jthopon durch gefillten kieselsauren 'Barit 
eraetzt, gewinnt groBe Bestindigkeit gegen alkalische Laugen, Haltbarkeit an der Luft unci biidet 
auf Zement oder Metall auch auf feuchten Flii.chen aufgestrichen, ainen seewasserbestindigen 
und, wie es im Patent heiBt, auch himmerbaren tn>erzug. (D. B. P. 188641.) 

Die nicht allen Anforderungen entsprechenden Deckanstriche fUr die mit grundiertem G~
webe iiberzogenen Personenw'agen mit Leinolfirnis ala Fettstoff unci fUr Giiterwagen IDlt 
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109. Waterprooffirnis sollen sich na.ch Schulz am besten ersetzen lassen durch einen ka.ltbereiteten 
Grundo.nstrich von 60% Bolus und 40% reinem LeinO!standolfirnis und einem 'Oberanstrich 
o.us denselben Besto.ndteilen im Verhii.ltnis 30 Bolus zu 70 Firnis. Die wei13en Dii.cher von Kiihl
wagen erhalten einen Anstrich mit einer aus Lithopon und reinem Leinolfirnis hergestellten wei13en 
Farbe. (Farbenztg. 17. 1649.) 

Na.ch D. R. P. 238869 werden wetterbestandige Mal- und Anstrichfarben hergestellt durch Zu
satz von etwo. 100% Bimsstein zu der betreffenden Korperfarbe. Der Bimsstein saugt mittels 
seiner feinen ca.pilla.ren Rohrchen Farben und Farbmittel o.uf und umhiillt sie so mit einer durch
sichti~en, gegen Witterungseinfliisse, aber o.uch schweflige Saure und Schwefelwasserstoff be
stii.ndigen, glasigen Hiille. Zugleich wirkt er a.ls Fiillmo.terial und dient zusammen mit Eiwei13 
und Leim oder anderen Farbbindemitteln als dauerhaftes Fixierungsmittel. 

Zur Herstellung einer auf Metall, Holz und Glas festhaftenden, in wenigen Stunden erhii.rten
den, wetterbestandigen Anstrichmasse mischt man 100 Tl. Zinkweil3 und 70 Tl. LeinO! innig ver
rieben mit 50 Tl. 20proz. reiner Salzsaure. (D. R. P. 818031.) 

In Farbe und Lack 1912, 186 u. 144 findet sich eine genaue Vorschrift zur Ausbesserung 
bzw. Wiederherstellung abgeblatterter Bleiweil3- Olfarbanstriche auf Mauern. 

167. Harz-LeinOl-Emaillaeke. 

'Ober Emailla.cke und die Herstellung der weil3en Spiritus- oder olhaltigen Emailla.ckfarben 
unter Verwendung von Lithopon und Zinkwei13 (evtl. fiir manche Zwecke o.uch von Bleiweil3) 
i!iehe Farbe und Lack 1912, 842. 

Die Emailfarbenlacke werden nach Farbe und Lack 1912. 468 ebensowohl aus Dammar 
wie aus Kopalen oder Kolophonium mit Lein-, Sonnenblumen- oder SojaOl als BindemitteI her
~estellt. Sie finden Verwendung besonders in der Spielwarenindustrie; man verlangt von 
Ihnen neben volliger Giftfreiheit natiirlich auch absolute Klebfreiheit und Haltbarkeit. Die Her
stellung der Produkte erfordert gro13e Erfahrung und ist fiir den Kleinbetrieb weniger geeignet. 
. Richtig bereitete Emailfarbenanstriche und im Of en getrocknete Olo.nstriche sollen 
~ch auch unter dem dauernden Einflu13 von Wasser nicht verii.ndern. Diese Widerstandsfiihigkeit 
1St na.ch L. E. Andes allen Anstrichmassen eigen, die Harzlosungen als Bindemittel enthalten, 
was sich mit der Tatsache deckt, dal3 unter Wasser aufbewahrte MetalIe durch gut hergestellte 
Harziiberziige am wirksamsten vor der durch die Einwirkung elektrischer Strome zustandekom
menden Korrosion bewahrt werden. (Chem. Rev. 19, 246.) 

tlber die Widerstandsfahigkeit richtig hergestellter Emaillo.cke, die sich gegeniiber Wasser, 
LOsungen neutraler und alkalischer Reinigungsmittel (Seife und Soda), ferner gegen Kalk und 
Zementverputz, auch gegen Desinfektionsmittel und nicht zu stark konzentrierte Mineralsauren, 
verdiinnte Essigsaure und die techIDschen Gasarte'n, schliel3lich o.uch, bis zu einem gewissen Grade, 
gegen organische LOsungsmitteI bestandig erweisen sollen, siehe Krumbhaar, Farbenztg. 21, 366 
u. 390. 

tlber die guten Eigenscho.ften der im Handel befindlichen Temperol-, Email- und fliissigen 
Hartglasurfarben, die o.uch hei13er 30 proz. Sodalauge widerstehen, siehe Techn. Mitt. f. Mal. 
28, 109. Vgl. Bottler, Kunststoffe 1912, 9. 

AIle wei13en Emaillacke enthalten als Pigment bestes Zinkweil3, dem zur Aufhebung des 
gelblichen Tones eine Spur Ultro.mo.rinblo.u beigegeben ist, wahrend die Bindemittel Qu/3er
ordentlich verschieden sind, do. man das Zinkweil3 ebensowohl mit einer alkoholischen Harz
~osung oder mit Resinatlacken a.ls auch mit LeinO! usw. ansetzen kann. Die Art des Bindemittels 
1St ~egeben durch den Verwendungszweck des Emaillackes, ebenso die Art der Zusatze, wenn man 
al!-tlseptische Lackfarben oder Heizkorperlacke oder Anstriche mit anderen Eigenschaften haben 
WIll. Ein besonders kompliziert zusammengesetzter Lack enthaIt z. B. nach Techn. Rundsch. 
1908, 686 neben einer LackIosung aus 10 kg Brasilkopal und 20 kg hellem DickO!, die man bei 
2800 veJIBchmilzt und nach dem Erkalten mit 6 kg Terpentinol und 6 kg Benzin verdiinnt, noch 
40 g Paraffin, 50 g Schwefelblumen, 110 g helle Kautschuklosung und 60 g Mirbanol. Zur Her
stel~ung der Ko.utschuklosung weicht man 10 kg beaten Rohkautschuk 3 Tage in 10 kg 
Lemolfettsaure und erhitzt die Kautschukmasse mit 5 kg auf 1600 erhitztem Leinol, in das 
:an sie. in kIeinen Mengen eintr8.gt, bis vollige LOsung erfolgt ist. 12,5 kg des so erhaltenen 

mdemittels werden mit 5 ~ Zinkweil3 und 2 g mtramarinblau in der Miihle vermahlen. 
tlber die Widerstandsf8.higkeit von Lackierungen, besonders Innen- und Au13enemailla.ckie

r,!-ng, die mit Zinkweil3 als Farbe bereitet werden, gegen die Einwirkung von starker Soda-, Ammo
mak- oder Natronlf.\ugenlOsung siehe M. Bottler, Kunststoffe 6, 107. 

Zur Herstellung harter und kIebfreier Ollacke lOst man Galipot (Fichtenharz) unter 
Zusatz von mit 3-5% Kobaltsikkativ vermischtem, schnelltrocknendem StandO! in TerpentinO! 
~d verreibt diesen OIla.ck zUr Herstellung eines E mo.illackes rnit 70% Zinkweil3. Die Galipot
os~ eignet sich auch in Verbindung mit HolzO!dickO!en ala Silberlack und ist ferner zur Her

stelll!Jlg von To.uchlo.cken verwendbar. (Farbenztg. 18, 1008.) 
Zur Herstellung von Anstriohmassen, die einen matten und harten Untergrund erfordern. 

verwendet man ein sohnelltrocknendes Harttrockenol, das aus einer Losung von Harzen in 
lIolzOl mit Zusatz von etwas LeinO! oder Sojabohnenol bereitet wird. (Farbenltg. 19, 28.) 

13* 
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Fiir Spielwaren und andere billi~e Massenartikel wird zum Lackieren fast ausschlieL3. 
lich eine LOsung von Kolophonium In Spiritus verwendet. Verbessert werden diese sehr 
billigen Lacke durch Verwendung von gehartf;ltem Harz oder durch Zusatz von Larchenterpentin. 
So lOst man beispielsweise 20 kg Kolophonium in 22 kg Weingeist und setzt langsam 4 kg dicken 
Terpentin und 5 kg TerpentinOl zu. (Farbe und Lack 1912, 842.) Da tibrigens Kolophonium 
fast ebenso teuer ist wie spritloslicher Manilakopal und da eine alkoholische Kolophoniumlosung 
zu langsam trocknet, so empfiehlt es sich, einer Losung von 12 Tl. Kolophonium in etwa 20 Tl. 
Spiritus noch 8-10 Tl. Manilakopal zuzusetzen. 

Ubar Farben fiir die Spielwarenindustrie, die. beziiglichen gesetzlichen Bestimmungen, 
die Beschaffenheit der Farben und tiber die einzelnen Farblacke und Teerfarben, die fiir diesen 
Zweck ebenso wie manche Mineralfarben zuliissig sind, siehe Farbe und Lack 1912, 298 u. SOO. 

Eine ohne Lackierung glanzende Anstriche liefernde Komposition wird durch warmes Mischen 
von 1 kg 01, l/S kg Alkohol, 125 g Kornermastix, 125 g gesto13enen ostindischen Kopal, 125 g 
Gummilack, 125 g Sandarak und 621/ 2 g venezianischem Terpentin erhalten. (Dingi. Journ. 141, 159.) 

168. Olmalereitechnik, Malerfarbenbindemittel. 
Ke i m, A., Denkschrift tiber die Mittel und Wege zu einer Verbess erung unserer Mal. 

technik auf dem Gebiete der Kunst und ·des Gewerbes. MOOchen 1890. Keim, A. W., 
Uber Maltechnik. Ein Beitrag zur Forderung rationeller Malverfahren. Leipzig 1903. - Eib· 
ner, A., Malmaterialienkunde als Grundlage der Maltechnik. Berlin 1909. - Church, J. A., 
Farben und Malerei. Ubersetzt und bearbeitet von M. und W. Ostwald. MOOchen 1908. 

Uber die Beziehungen der Maltechnik zur Chemie siehe die mit zahlreicher Literatur aus
gestattete Abhandlung von H. Tudor in Zeitschr. f. angew. Chem. 1909, 21. 

Uber die Technik der Olmalerei siehe die Arbeit von Petruscheffski, Techn. Mitt. f. Mal. 
1898,419. Verfasser bespricht die Bestandigkeit der Farbstoffe in Pulverform vor und nach ihrer 
Verreibung mit 01; ferner das Zusammenziehen ein und derselben Farbe, die mit verschiedenen 
Olen zubereitet wird und die haufig recht bedeutende Verminderung des Gewichtes und des 
Volumens der einzelnen Farbstoffe. So schwindet beispielsweise das Volumen von mit Mohnol 
bereitetem Baritweill in 2 Jahren um nicht ganz 3%, ebenso bereitetes Bleiwei13 verliert 
jedoch in derselben Frist 18% des anfanglichen Volumens. Verfasser weist ferner auf die Kenn
zeichnung der im Handel befindlichen Farben hin, bespricht die Wirkungsweise der Sikkative, 
das Beimischen von Harzen und fltichtigen Olen und rat, zur Beschleunigung des Trocknens 
die diinne Untermalung des Gemii.ldes langere Zeit dem direkten Sonnenlichte auszusetzen, urn 
das Trqcknen zu beschleuiIigen, wahrend die chemischen Prozesse, die sich innerhalb der Bild-
8chicht abspielen, durch Zuftigen von Balsamen und Harzen, ebenso auch durch Bedecken der 
Rtickseite des Bildes mit einem Firnis, verzogert werden sollen. 

Vgl. auch die interessanten Versuche von Chevreul tiber Trocknen der Olanstriche .. (Dingl. 
lourn. 1862, I, 66.) 

Unter Anfeuern bzw. Annetzen der Farben versteht man nach Farbe und Lack 1912,8 
das Vermahlen des Farbstoffes mit geringen Mengen eines Oles (VaselinOl), urn besonders bei 
Herstellung billigerer Produkte die Leuchtkraft des Farbstoffes zu erhohen und zugleich, was 
besonders fiir Bleifarben in Betracht kommt, das Stauben zu verhtiten. 

Die trocknenden Ole fiir die Maltechnik miissen kIar und durchsichtig sein und diirfen auch 
beim langeren Stehen oder Erwarmen keine Trtibungen ergeben. Wasser und Alkohol, mit 
denen man die Ole ausschtittelt, dtirfen keine saure Reaktion zeigen, mit alkoholischer Kali
lauge verseift solI kein unverseifbarer Rtickstand und beim Veraschen keine betrachtliche Asche 
zurtickbleiben. Schlie13lich miissen die Firnisse bei mittlerer Temperatur fiir sich aufgestrichen 
nach 24 Stunden eingetrocknet sein. (L. Borucki, Techn. Mitt. f. Mal. 1889, 186.) 

In Techn. Mitt. f. Mal. 28, 191 bringt E. Tauber Mitteilungen tiber Leinol, Mohnol und 
Wain u1301 als Bindemittel fiir Kiinstlerfarben und kommt zu dem Schlusse, daB fiir Weill, ebenso 
wie fiir alle in der Tube mit LeinOl rasch erhii.rtenden Pigmente das MohnOl als Bindemittel dem 
LeinOl vorzuziehen ist. In allen anderen Fallen kommt aber nur dieses in Betracht, doch muJ3 
es fiir sehr zarte Farben (Kobaltblau, Krapplack usw.) durch Sonnenbelichtung moglichst wei~
gehend gebleicht sein. Dem MohnOl tiberlegen ist aber das Walnu1301 in der Hinsicht, dall die 
Farben zwar langsam, jedoch vollstandig runzellos eintrocknen. Es empfiehlt sich also aus diesen 
und anderen GrOOden, das MohnOl stets dann durch Walnu1301 zu ersetzen, wenn das Leinol als 
Farbenbindemittel nicht in Betracht kommt. 

In Techn. Mitt. f. Mal. 1890, 102 empfiehlt E. Friedleln zum Anreiben der Farben fiir 01· 
malerei verdicktes Mohnol zu verwenden, das man durch 24stOOdiges Erhitzen des Handels
produktes im Sandbad erhalt. 

Uber Sojabohnenol zu Malzwecken berichtet M. Toch in Chem. Zentr.-BI. 1912, 770. 
Ein Verfahren zur Herstellung von zu Malzwecken geeigneten Farbenbindemittel, insbeson

dere Olfarben, ist durch den Gehalt der Mischung an Campher gekennzeichnet. Die Olfarbe 
enthalt tiberdiec Glycerin, evtl. noch Wachs und ungekochtes Leinol. (D. R. P. 822656.) 

Nach D. R. P. 42 469 stellt man fiir Zwecke der Olmalerei gehartete Olfarben her durch 
Vermischen der Farbstoffe mit Schellack, Karnaubawachs oder Palmwachs. Diese Farben er
harten nach dem Auftragen aut die Bildflache schon durch kurzes Erwarmen auf 40-80°, so 
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daJ3 sofort weitergemalt werden !mnn. Besonders geeignet sollen diese Farben zur Verwendung 
auf einem aus Wachs, Fetten und Harzen OOreiteten Maluntergrund sein, der bei der angegeOOnen 
Temperatur einen Teil dieser Farben aufsaugt und so ebenfalls zum schnellen Erharten der 
Farben beitriigt. 

Zur Herstellung von Malerfarben schmilzt man nach D. R. P. 109148 zunachst 100 Tl. 
Dammarharz mit 30 Tl. Krystallsoda, lost die Masse nach dem Erkalten in Benzin und filtriert 
von der unloslichen Harzseife; man schmilzt ferner 100 Tl. Bernstein, 600 TI. MohnOl, 600 Tl. 
SpickOl und 300 Tl. Petroleum und vereinigt die beiden Losungen in dem Verhaltnis, daJ3 die 
DammarlOsung iiberwiegt. Man mischt jetzt den Farbstoff auf der Platte oder in der Farbmiihle 
bei und erzielt so, auch ohne Zusatz von TerpentinOl oder Trockenmitteln, ein rasches Trocknen 
der Farbe. 

Nach D. R. P. 211674, Zusatz zu 187 211 [181] wird ein Bindemittel fiir Kiinstlerfarben 
hergestellt durch inniges Vermischen von 40 g Mohnol und 100 g gekliirtem Eiweil3. Dann 
erhitzt man auf 90°, bis die Mischung nur noch 55 g wiegt und vermengt mit einer Losung von 
Mastix in Terpentinol. 

Zur Gewinnung von Malerfarben fiir die Olmalerei werden die gebrauchlichen Pigmente 
nach D. R. P. 261160 mit 01, Balsam oder dgl. gemischt, in heil3em Zustande getrocknet und 
schliel3lich gemahlen. Mit diesen in allen Nuancen herstellbaren Farben vermag man die Brom
silberretouche von Lichtbildern zu ersetzen und Olgem8.ldeahnliche Bilder trocken zu erzeugen, 
ebenso wie sich fiir die Kunstmalerei der Vorteil ergibt, dal3 das mit den FarOOn hergestellte 01-
bild ohne Sikkativzusatz sofort trocknet und keine Spriinge erhalt. 

Die indigoiden Farbstoffe von Art des Indigos und Thioindigos eignen sich nich t fiir die 
Olfarbenmalerei, da sie ihre Farbkraft, sogar den Farbton beim Aufstrich mit trocknenden 
und leicht ranzig werdenden Olen schnell verlieren. Nach A. Eibner sind fiir die Olfarbenindustrie 
iiberhaupt nur vOllig verlackte Teerfarbstoffe verwendbar. (Chem.-Ztg. 26, 229; 27,243; 28,254.) 

In Dingl. Journ. 267, 212 berichtet F. Tolrney iiber die Herstellung des fiir Zwecke der Kunst
malerei verwendeten braunen Asphaltfirnisses. Dieser allein findet Verwendung, und zwar 
nur in diinner Losung fiir Lasuren und Schatten, da der Asphalt, in Olen und Firnissen als Maler
farbe angeriihrt, zum Durchschlagen neigt. Vgl. Chern.-Ztg. 1893, 1007. 

169. Olgemiilde: Bestiindigkeit, RiBbildung, Einschlagen, Dunkeln usw. 

Door Malfehler, ihre Ursachen und Verhinderung siehe die ausfiihrliche Arbeit von G. W. 
Thompson in J. Ind. Eng. Chern. 7, 136. 

Die Bleichung des durch Schwefelwasserstoff geschwarzten BleiweiJ3es, die im Sonnenlicht 
auch unter Luftabschlul3 sehr bald bewirkt wird, und bei alten Anstrichen viellangsamer vor sich 
geht als bei neuen, vollzieht sich bei frischeIi Anstrichen sogar im Dunkeln, so dal3 die Ursache 
dieser Umwandlung des Bleisulfides zu Bleisulfat, nicht dem Lichte, sondern den als Peroxyde 
bezeichneten intermediaren Oxydationsprodukten des trocknenden Oles zuzuschreiben sind. 
~edenfalls existiert eine Schwefelwasserstoffgefahr fiir Olgemalde nach E. Tauber nicht, denn 
In frischem Zustande schiitzt sich die Farbschicht selbst und spater dient ihr der Harzlack, mit 
dem jedes Bild iiberstrichen wird, zum Schutz. (Chern.-Ztg. 34, 1126; vgl. Techn. Mitt. f. Mal. 
1906, 306 und Chern.-Ztg. Rep. 30, 267.) 

Olge malde, die an der Luft schwarz geworden sind, lassen sich durch helles Sonnenlicht 
verbessern, da das Bleisulfid der Farben am Lichte zu weiJ3em Bleisulfat oxydiert wird. In der 
Farbschicht selbst kann das allmahliche Trocknen des Oles seine Oxydation und 'dadurch die 
Desoxydation eines Pigmentes verursachen, aber es kann auch die Oxydation des Pigmentes 
beschleunigen. Die durch Oxydation erzeugten Pigmente sind bestandiger als jene, die durch 
Reduktion erzeugt werden. 1m Zusammenhang mit den Erfahrungen, die beim Farben gewonnen 
werden, ist es wahrscheinlich, dal3 man die grol3te Lichtbestandigkeit der Farben dadurch erzielen 
kann, dal3 man die Lacke mit einer geeigneten Mischung von Fallmitteln herstellt. (W. D. Ban
croft, Zeitschr. f. angew. Chern. 26, 2468; vgl. Chern.-Ztg. 1912, 1274.) 
. Nach R. Kayser, Jahr .• -Ber. f. chern. Techn. 1886, 1137, beruht das Nachd unkeln der 
Olfarben bei Verwendung von Zinnober auf dem Bleigehalt des verwendeten, mit Glatte ge
k~ch~en Firnisses. Man solI daher in diesem FaIle nur mit borsaurem Manganooxydul gehartete 
Flrrusse verwenden. 

Nach L. H. Fischer, Die Technik der Olmalerei, Wien 1911, S. 120, wird das Nachdunkeln 
der. Bilder durch Mangel an Licht wahrend des Trockenprozesses bewirkt" besonders die mit 
~lelweil3 angelegten Tone dunkeln in lichtlosen Raumen rasch nacho Die Bilder verandern sich 
uberhaupt am meisten wahrend des Trockenprozesses. 
. Dber das Nachdunkeln von Olbildern finden sich interessante Ausfiihrungen von A. Eibner 
In Miinchner kunstt\,chnischen Blattern (herausgegeben von Ernst Berger), Beilage der "Werk
statt der Kunst", IX. Jahrg., Nr. 13 u. f. 
. Fiir die Malerei ebenso wie fiir die Anstrichtechnik gilt als Grundregel, da13, solange 

eI.ne Farbschicht nicht vollig durchgehartet ist, diese, wenn sie iiberdies noch langsam trocknet, 
ru.?ht mit einer schnelltrocknenden Schicht iiberzogen werden darf, da der Firnisiiberzug bei d.er 
W.ahrend des Trocknens eintretenden Schrumpfung die unter ihm befindliche feuchte Farbe mlt
rummt, wodurch Risse entstehen. Von Einflu13 auf die Ri13bildung sind aber Buch die Pigmente, 
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die, je naoh ihrer chemischen Natur, die Oxydation des aligen Bindemittels fOrdern oder ver. 
zOgern. . Nach den UnterSuchungen von E. TAuber n~ Mohnal mehr zur Ril3bildung a.ls Leinol 
und Mennigegrundierung, am· meisten jedoch begUnstigt Zinkweil3 das Zerreil3en dar auf ihnen 
IiegeJlden Farbschichten. (H. Hlllig, Prometheus 26, 212.) 

Nach Wiederhold, HesSo Gew.-BI. 1867, 909 ist die Ursa.che des Rissigwerdens der 01. 
gemilde in erster LiDie in der Leinwand und ihrer Grundierung zu suchen, da Gemiilde auf Holz 
und anderen MaJgrundmateria.Iien Dicht zur Ril3bildung neigen. Er empfiehlt daher, die Mal· 
leinwand mit einem innig verriihrten Gemenge von Mehlkleister mit 30% dickem, mit TerpentinOl 
verdfumtem Olfirnis und 4-5% in Wasser leimig ge1aster Seife zu grundieren. Diesa Grundma.sse 
soll, insbesondere wenn man bei dem spiteren Auf trag weiterer Grundierungsschichten den Kleister 
wegliJ3t und nur reinen Olfirnis mit Bleiweil3 zur Anwendung bringt, dauernd elastisch bleiben una Dicht durchschlagen. 

Zum Kitten der Spriinge in Olgemiilden, ebenso zur Herstellung von Anstrich- und "Oher. 
zugsmassen, verwendet man na.ch D. B. P. 78266 ein ~jk:i~ von AlumiDiumpulver mit einer 
mit Teerfar·ben gefirbten LOsung von Schellack, Borax, . oder Alka.Iica.rbonat in Alkohol. 

Zur Verhiitung des ~ngens der Olfarben schligt I. L. Schud& vor, Dicht nur einen 
sehr gut ausgetrockneten und zu bereiten, sondern zur Untermalung auch maglichst dick 
in 01 angeriebene Farben zu verwenden, die mit Terpentinal oder einem anderen fliichtigen 01 
verdfumt sind. Die mi.l3ige Anwendung von gutem Sikkativ bei Farben, die langsam trocknen, 
schadet Dichts. (Techn. Mitt. fa Mal. 1888, 100.) Vgl. ebd. auch S. 42 und W. Greve, S. 6i. 

Uber Sprung- und Ri.I3bildung antrocknender Olfarbenaufstriche siebe den betreffenden Ab· 
schnitt in den Mitteilungen aus der Versuchsa.nstalt fiir Maltechnik an der Technischen Hoch· 
schule in MUnchen von A. Elbner in Chem.-Ztg. 1921, 469. 

Uber Risse in der Bildschicht von Olgemilden siehe Ernst Tiuber, Chem.-Ztg. 1909, 80, 94: 
und KunsUeebn. BlAtt. 1912, 67. 

Uber das Einschlagen der OHarben bei Olgemilden siehe G. Buehner, Techn. Mitt. f. Mal. 
1886, 61. - Vgl. [162]. 

Nach Teebn. Bundscb. 1907, 691 iiberzieht man die eingeschlagenen Partien von 01. 
gemilden, wenn me vollstindig trocken sind, entweder mit Eiwei.13 oder mit franzOsischem Firnis 
oder ihnIichen Kopal· oder Dammarlacken. 

Um das trberstreichen alter OHarbena.JlBtriche ohne Firnissen oder Abkratzen zu ermaglichen, 
iiberzieht man den alten Anstrich mit einer wisserigen Mischung von Kalk, Salz und Gips, auf die 
na.ch dam Trocknen der Neuanstrich direkt aufgetragen werden kann. (D. B. P. 824278.) 

Zur Feststellung von Vbermalungen bei Olgemilden bedient man mch der ROntgen· 
strahlen, die auf dem photographischen Nagativ die Helligkeitswerte der Farben von Olgemilden 
im wesentlichen dem Original ihnIich wiedergeben, dabei aber auch Farbschichten zum Ausdruck 
bringen, die fiir das Auge Dicht sichtbar, unter der Oberfliche des Bildes Iiagen. (D. B. P. 289986.) 

170. Konservieren und Reinigen der Dlgemilde, Firnisentfemung. 

Pettenkofer, M. v., Vber Olfarbe und Konservierung der GemildagaJerien durch das 
Regenerationsverfahren. Braunschweig 1902. - Biittner· Pfinner zu Thai, Handbuch der 
Erhaltung, ReiDigung und Wiederherstellung der Olgemiilde. 

Uber das Firnissen der Gemilde findet sich in Polyt. Zentrh. 1867, 87 eine ausfiihrIiche und 
haute BOch lesenswerte Mitteil~. 

Zum Konservieren von BIldern (OlgemiIde, AquareIle, Goua.chebilder) iiperzieht ma.n 
sie na.ch D. B. P. 92 240 mit einer dfumen Schicht Canadabalsam und zieht sie auf einer eben
falls mit Ca.nadaba.lsam iiberzogenen Glasplatte auf. Etwaige Luftbla.sen werden mit einem 
Falz'bein entfernt, und das Bild haftet dann fest auf der Pl&tte, ist schidlichen Einwirkungen 
von der Vorderseite her entzogen und seine Besichtigung ist durch fa.lsche Brechungserscheinungen 
Dicht gestOrt, da der Canadaba.lsam denselben Brechungsexponenten besitzt wie gutes Spiegelgla.s. 

Nach D. B. P. 97108 kann man den Malgrund von Olgemilden, die auf Leinwand gemaJt 
sind, gagen den Einflull der Atmosphirilien schiitzen, wenn man die rii~kwirtige Leinwand· 
fliche mit Hilfe eines stark klebenden elastischen La.ckes mit Zinnfolie iiberdeckt. 

Um Olbilder gagen die Einfliisse der Feuchtigkeit widerstandsfihig zu machen, trinkt ma.n 
ihre Riickseite na.ch D. B. P. 117462 mit einer Mischung von Vaselin mit Paraffin, Ceresin 
oder Wachs. 

Zum Schutze der mit Olfarben auf Holztafeln a1}Bgefiihrten Bilder kann man an Stelle 
eines Firnisiiberz~es auch einen Uberzug mit Zaponlack oder basser noch einer LOsung von 
Hausenblase in Essig aufstreichen. Wenn as sich um besonders em;pfindliche, zart getante MaJereien 
handelt, miissen diese LOs~en, die natiirlich nur auf die vallig trockene Olfarbenschicht auf· 
getragen werden diirfen, filtnert werden, auch mull man von reinsteil MatenaJien ausgehen und 
Cla.rf Dicht so lange kochen, da.o Briunung der Hausenblase eintritt. Zweckmi.l3ig wird die ers~ 
trockene Schicht mit einem zweiten und dritten ebensolchen Auf trag versehen, worauf man ~t 
feinem Sandpapier schleift, dreimal eine farblose Schella.ckpolitur aufbringt, abermals abschlelft 
und schliel3Iich mit gebleichtem Leinol oder mit reinem Schweinefett poliert. (Techn. Bundscb. 
1907, 400.) 
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'Ober die Reinigung der OlgemiiJde und Kupferstiche von 01, Fett, Wachs und Talg siehe 
Polyt. Zentrh. 1868, 812 und Bayer. Kunst- u. Gew.-BL 1804, 114-

In DlngL loom. 1860, II, 167 findet sich ein Referat iiber die im Jahre 1846 patentierten 
Vorscbriften zum Reinigen und Restaurieren von Olgemilden, gefirnisten Mobeln u. dgl. Die 
Mischungen bestehen im allgemeinen aus Nelken-, Lavendel-, TerpentinOl, Firnis und Spiritus 
mit oder ohne Zusatz von sehr verdiinnten MineraIsiuren. 

Zum Reinigen alter Olbilder verwendet man nach Pettenkofer, Techn. Mitt. f. MaI. 
1888, 2, mit ~oniakfl~ verseiften Copaivabalsam oder ohne Zusatz verseifender Mittel 
ein Gemenge von Copaiva und Alkohol, ferner Alkohol- oder Atherdimpfe, Amylacetat, 
eine LOsung von 1 Tl. Wachs in Terpentinol oder Benzin, 30 Tl. Holzgeist, 25 Tl. Aceton und 
4:5 Tl. Benzol usw. Wertvolle Bilder sollen zu dieser immerhin auch die Farbschicht angreifenden 
Behandlung einem Fachmann iibergeben werden, um so mehr, &Is solche Firnisentfernungsmittel 
nur auf Grund langjihriger Erfahrung zusammengestellt werden konnen und dann natiirlich streng 
geheimgehalten werden. 

Die Pettenkofersche Methode der Reinigung von OlgemiiJden (in England patentiert am 
20. Oktober 1863), der Behandlung mit Alkoholdimpfen ist in DlngL loom. 173, 216 genau ge
scbildert. Vgl. Weigelt, D. Ind.-Ztg. 1876, 116 und Pettenkorers zitiertes Werk. 

In D. Ind.-Ztg. 1887, 888 findet sich ein Auszug iiber eine Arbeit G. I. Mulders, die sich mit 
der Konservierung von Olgemilden beschiftigt und insbesondere die Pettenkofersche 
Methode der Restaurierung alter OlgemiiJde kritisiert. Als besonderen Nachteil dieser Alkohol
methode hebt der Verfasser hervor, daB die Alkoholdimpfe das ganze Gemilde gleichmiBig 
beeinflussen, wihrend doch schadhafte Stellen mit guterhaltenen Partien abwechseln, und daB 
die Harzscbicht, die auf der Oberfliche liegt, ihrer verschiedenen Dicke wagen von den Alkohol
dimpfen auch verschieden stdrk angegriffen wird. Um die Bildung neuer Risse zu verhiiten. 
schIug Pettenkofer schon vor, das Gemilde vor oder nach der Behandlung mit Alkoholdimpfen 
mit Copaivabalsam zu bestreichen, doch ist auch diese Abinderung der fiir manche Zwecke gewiB 
sehr verwendbaren Methode dann unverwendbar, wenn das Gemilde nicnt mit einem Terpentinol
firnis, sondern mit einem Olfirnis bestrichen worden war. Verfasser kommt zu dem SchIuI3, daB 
die Restaurierung beschlidigter oder die Auffrischung alter Gemilde von Fall zuFall nach 
besonderen Methooen zu erfolgen hat. 

Nach E. v. Blbr" loum. f. prakt. Chem. I, 17, 171, reinigt man Olgemilde in der Weise, daB 
man sie zuerst mit einem dichten Seifenschaum bedeckt, den man 8--10 Minuten liegenliBt, 
worauf man abspiilt, trocknet und das Bild mit einem mit Nitrobenzol getrinkten Leinwand
bausch so la;n$e abreibt, bis die Leinwand sauber bleibt. 

Zum Reimgen bemalter Flichen iiberstreicht man sie mittels feuchten Flanells mit basisch
salpetersaurem Wismut (SpanischweiB), das Staub und fettigen Schmutz bindet. Dann wischt 
man mittels eines Schwammes mit reinem Wasser nach und reibt die gereinigte Stelle mit einem 
Stuck weichen simisch gegerbten Laders trocken. Das Verfahren ist der Seifenreinigungsmethode 
vorzuziehen. (D. Gewerbeztg. 1870, Nr.27.) 

tJber das Reinigen und Wiederherstellen von Olgemilden schreibt G. Field in DlngL 
lourn. 184, 817. Er verwendet kohlensaures Ammoniak &Is das einzige Alkali, das, o~e die 
Farbscbicht anzugreifen, Schmutz, 01 und Firnis von der Oberfliche entfernt, ferner mit Ter
pentinol versetzten Weingeist oder reinen Alkohol mit Ather, evtl. auch eine starke Gummi
oder LeimauflOsung. Nach den weiteren Angaben kann man auch eine dicke Lage feuchter Walk
erde auf die Oberfliche des Gemildes auflegen und diese nach geniigender Aufweichung der ober
sten Schicht samt dem Schmutz entfernen. Nach einer eigentiimlichen Vorschrift, deren Nach
~ung jedoch mum anzuempfehlen sein diirfte, verfihrt man zur Reinigung der Bildoberfliiche 
In der Weise, daB man das Bild befeuchtet und die feine Wasserscbicht wihrend eines starken 
Fro s t e s gefrieren liBt, um am anderen Morgen aIle Verunreinigungen mit einem feuchten 
Schwamme abzuwaschen. Beziiglich der Einzelheiten der verscbiedenen Verfahren sei auf das 
Original verwiesen. 

. Als Putzmittel zum Reinigen von Bildern; tapezierten oder gemalten Winden, Plafonds usw., 
Wild in D. R. P. 104 689 empfohlen, ein innig verknetetes Gemenge von BlOt, Schwerspat, Sand 
und Kuhhaaren zu verwenden. 
" Nach D. R. P. 221089 reinigt man Olfarbenanstriche mit einer Mischung von 70-75 Tl. 

el~er 3 proz. EssigsiurelOsung und 25--30 Tl. einer ebenso starken BorsiurelOsung. Dar Schmutz 
Wlrd ohne Streifenbildung entfernt und der Glanz des Anstriches wiederhergestellt. 

.. Um alten Lack oder Firnis von Olgemilden zu entfernen, wird nach D. R. P. 288 882 zu
nachst eine LOsung von 90-120 g Schwefelither und 90-120 g NelkenOl in etwa 1000 g schwa
chem Weingeist (Rum) hergestellt, sodann eine zweite "LOsung, die aus 900-1100 g ParaffinOl 
und ebensoviel TerpentinOl besteht; je 500 g der beiden Mischungen werden vereinigt und. mit 
4~600 g Wasser versetzt, das 20-50 g Kochsalz enthilt. Sehr alter Lack wird mit dieser 
FIbaussigkeit einige Minuten geweicht, sonst reibt man die zu reinigende Stelle mit Hilfe eines Watte-

usches so lange Bob, bis die jeweils frisch genommene Watte rein bleibt. 
Nach D. R. P. 268628 und 269476 reinigt man Fresken, AquareUe, Olgemilde, Stereo

C~omiebilder in Caseinfarben, oder in Tempera gemalte Bilder oder Photograpbien dur.ch 
!:lnfaches t3berstreichen der Bildfliche mit Benzylalkohol, Benzoesiurebenzylester, Chlorhydrin, 
o~urem Athyl oder zah!reichen anderen zumeist esterartigen Stoffen. Es gelingt so auch alte 
Bdder in vollstiudiger Reinheit der Farhen und in ihrem Glanz wiederherzustellen und man kann 



200 Harze, LacJte, Anstriche. 

sogar BiIdem die urspriingliche Reinheit und Klarheit der Farben wiedergeben, deren Schmutz
schicht zum Teil mit aus dem Bleiwei13 der Farben gebiIdetem Schwefelblei durchsetzt ist. 

Die Reinigung der Kaulbachschen Wandgemwde im Neuen Museum zu Berlin beschreibt 
F. Ratbgen in Umscbau 1917, 446. 

171. Lackschichtentfemnng alIgemein. ()lbehiilter-, Pinselreinigung, Lackrest
verwertung. 

Einen tabellarischen Vberblick iiber die Lackentfernungs- und Abbeizmittel auf Grund der 
Patentliteratur bringt Marscbalk in Kunststoffe 9, 19. - Vorschriften zur Entfernung von Lack
schichten finden sich auch in dem Buche von F. Polleyn, Putzbaumwolle und andere Putz
materialien, Wien und Leipzig 1909. 

Das beste mechanische Mittel zur Entfernung alter Lack- und Olfarbenanstriche ist das 
Abbrennen, das bei vorsichtiger Arbeit eine AblOsung der zusa.mmenhangenden und dann leicht 

, abhebbaren Lackschicht bewirkt. 
Man brennt mit Stichfla.mmen (z. B. mittels des in D. R. P. 200 727 beschriebenen heiz

baren Schabewerkzeuges) oder mit gliihenden Holzkohlen ab, doch bewirkt dieser Prozell, wenn 
man nicht sehr achtsam verfii.hrt, Verkohlung des Holzes. Die abgebrannten HOlzer miissen dann 
vor Aufbringung des neuen Anstriches mit Natronlauge angebeizt, abgewaschen und mit Essig
saure neutralisiert werden, um so ein besseres Haften des neuen Anstriches zu ermoglichen. 
Auch bei dieser Nachbehandlung leidet die Holzfaser ebenso wie bei Anwendung der verschie
denen, in fester, fliissiger oder teigiger Form in den Handel gebrachten alkalischen Praparaten, 
do. das Alkali trotz ausreichenden Waschens das Holz zum QueMen bringt. Am besten eignen 
sich nach Andes, Farbenztg. 19, 88, a I k a Ii f rei e wsungsmittel, die mit Wachs oder ahnlichen 
Korpem verdickt als sog. Farbenvertilger durch zahlreiche, meist amerikanische Patente ge
schiitzt, in den Handel kommen. 

Zur Entfern ung sog. Email vonDrahten (es handelt sich stets um einen bei hoher Tem
peratur aufgebrannten Emaillack und nicht um Glaser) brennt man die Schicht am besten iiber 
einem offenen Feuer ab und beizt den Draht mit Salpetersaure oder mit einem Gemisch von 
Schwefel- und Salpetersaure. Wenn man durch griindliches Waschen fiir Entfernung der Sa.ure 
sorgt, ist eine Abnahme der Drahtstiirke nicht zu befiirchten. (Tecbn. Rundscb. Un3, 326.) 

Die chemischen Abbeizmittel fiir 01- und Lackfarben Bollen schnelle und leichte Loslich
keit bewirken, mehrere Male anwendbar sein und auch empfindliche Holzer nicht nachteilig be
einflussen. Sie bestehen aus fliissigen und festen Bestandteilen, deren Mengen dem Praparat 
die Konsistenz als Pulver, Emulsion oder Salbe verleihen. Die Bestandteile der Praparate Bollen 
in verschiedenen Richtungen wirksam sein. Einige haben den Zweck, als Losungsmittel fiir die 
Harze und fetten Ole zu dienen (es sind dies die verschiedensten Alkohole, Ketone, Ather, Kohlen
wasserstoffe und ihre Chlorierungsprodukte, Phenole und Terpene), wahrend andere das schnelle 
Verdunsten des betreffenden Losungsmittels verhindern Bollen (Wachsarten, Wollfett, Talg, 
Vaselin, Paraffinol, Casein, Anilin, Sulforizinoleate u. a.). Oder man setzt Sauren zu, die den Lack
anstrich lockern (Ameisen-, Essig-, Oxal-, Palmitin- und Stearinsaure) oder man bewirkt 
schlielllich durch Zusatz von Stoffen, die aufsaugende Wirkung ausiiben; wie Pfeifenton, Kieselgur, 
Knochenmehl, Korkmehl usw. die Streichbarkeit der Massen. Meistens sind diese Lackentfernungs
mittel Gemenge von Stoffen, die allen dieser Gruppen angehoren, und man kann sie dann je 
nach dem Vorwiegen des einen oder anderen Bestandteiles entsprechend benennen. Sehr wesent
lich ist, daB, je nach dem Verwendungszweck der Lackentfernungsmittel, die bestrichene Flache 
durch diese Mittel nicht ungiinstig beeinflullt wird, dall sich also Z. B. Holz nicht braunt, Metalle 
nicht zerstort werden oder Gemalde, deren Firnisdecke man entfernen will, keinen Schaden er
leiden, man mull eben nach Art dieses Verwendungszweckes die einzelnen Bestandteile des Ge
menges entsprechend wahlen. Je einfacher die Mittel sind, um so besser ist meistens ihre Wir
kung. Das einfachst zusammengesetzte und zugleich billigste Gemenge besteht aus einem 
Brei von Atzkalk, Schmierseife und Holz- oder Bimssteinpulver, wobei man zweckmal3ig zur 
Emulgierung etwas MineralOi und zur Erhohung der atzenden Wirkung etwas Atznatron zufiigt. 
(Farbe und Lack 1912, 14.) Vgl. O. Ward, Seilens.-Ztg. 42, 31. 

Es ist hervorzuheben, dall keine natronlaugehaltigen Lackentfernungsmittel zur Entfernung 
von Olschrift auf Glastafeln Verwendung finden diiden, do. die Natronlauge das Glas angreift. 
wodurch geatzte Stellen auf dem Glase entstehen, die nicht wieder entfernbar sind. Meistens 
geniigt fiir diesen Zweck Schmierseife, die man auflegt und einige Tage einwirken lallt. Vgl. 
die Arbeit von E. J. Fischer in Farbe und Lack 1913, 14, die das Thema erschopfend behandelt. 

Schlielllich sei noch folgende eigenartige Methode der Lackentfernung erwahnt: Nach H. Ems
mann, Dlngl. Journ. 198, 164, kann man Lackiiberziige von verzinntem Blech leicht ablOsen, 
wenn man durch einen Schnitt das Blech blolllegt und Quecksilber aufbringt, das durch Amal
gambildung die Loslosung der Firnisschicht bewirkt. 

Vber die Methoden der Gefall- und Kannenreinigung in der Lack- und Farbenindustrie siehe 
Farbenztg. 1920, 1617. 
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Nach Seifens.-Ztg. 1911, 170 werden Olflaschen am besten gereinigt, wenn man sie mit 
Wasser halb WIlt, je nach der Groae der Flasche 5-20 g geschabter Quillajarinde hinzufiigt 
und schiittelt. 

Urn Gefii.ae oder Dampfapparate von anhaftenden Geriichen zu befreien (Petroleum, Leber
tran usw.), werden diese GefaJ3e nach einem Referat in Seifens.-Ztg. 1911, 1122 mit Senfmehl. 
pulver ausgebriiht. 

Zur Reinigung gebrauchter Lack- und Olbiichsen verwendet man nach Farbe und Lack 
1912, 24 am besten kochende Natronlauge, die natiirlich nachtriiglich vollstii.ndig entfernt werden 
muJ3, um die spii.ter einzufiillenden Produkte nicht zu schii.digen. Zum Reinigen gebrauchter 
OlbleiweWfii.sser ist es vorteilhaft, dieser Behandlung noch eine solche mit verdiinnter Sal. 
petersii.ure folgen zu lassen, um das Bleiweia selbst aufzulosen. 

Oder man taucht die Blechdosen zur Entfernung der Lackschicht in eine heiJ3e, 15proz. 
w8.sserige LOsung von Atznatron oder Pottasche oder verwendet nach Techn. Rundsch. 1912, 61) 
eine Mischung gleicher Teile Aceton, FuselOl, Holzgeist und Solventnaphtha. 

Das Reinigen gebrauchter Lack- und Firnisflaschen mit Atzlauge ist ferner genau beschrieben 
in Farbe und Lack 1912, 378. 

Nach E. Friedlein, Techn. Mitt. f. Mal. 1890, 8, empfiehlt es sich, zum Aufweichen von 
Olfarben, Pinseln u. dgl. und zum Entfernen kleiner Stellen aus Olbildern Chloroform 
zu verwenden. 

Urn Malerpinsel von eingetrockneten Olfarben zu befreien,legt man sie nach Brunner, 
Dingl. Journ. 11)0, 379, 12-24 Stunden in eine 60-70° warme 30proz. w8.sserige Sodalosung 
(Krystallsoda) und w8.scht die aufgeweichte Farbe nachtrii.glich mit Seifenwasser aus. 

In D. MaI.-Ztg. (Mappe) 31, 376 empfiehlt man auch Carbolsaure oder Amylacetat als Mittel 
urn hartgewordene Pinsel wieder weich Zit machen. Oder man kocht die Pinsel in Essig und w8.scht 
sie dann, wenn sie weich sind, mit Schmierseife aus. 

Zur Wiederverwertung bzw. Entfernung eingetrockneter Lack- undOlfarbenreste aus Far be n
topfen oder Pinseln weicht man die Farbreste in den Dampfen einer Mischung aus fllichtigen 
Kohlenwasserstoffen und Spiritus, erhalt die Farben so in wesentlich konzentrierter Form als 
bei der iiblichen Behandlung mit Terpentin-, Lein- oder ErdOl und kann sie nach dem Abkratzen 
direkt zur Bereitung von Anstrichfarben auf die Farbmiihle bringen. (D. R. P. 11)8310.) 

Die Reste der nach einem dieser Verfahren abgeschabten oder abgelosten Lacke oder Farben, 
die sog. Far b pe lIe n, lassen sich nach Techn. Rundsch. 1910, 1)17 mit Natronlauge oder Schmier
seife zu einer Masse verkochen, die mit 01 verdiinnt und gesiebt fiir untergeordnete Zwecke noch 
als Anstrichmasse dienen kann. 

Man kann aber auch die oligen Riickstande der Benzi!).-, Lack-, Farben-, Terpentin., Lino
leumfabrikation in Pfannen verdampfen, worauf man das Ol-Wasser-Dampfgemisch bei Hellrot
glut durch katalytisch wirkende Stoffe, Z. B. Eisendrehspane, leitet; es resultieren so hochwertige 
Kohlenwasserstoffe. (D. R. P. 362 740.) Nach dem Zusatzpatent kann man die Ausbeute an 
fliissigen Kohlenwasserstoffen bei der Destillation von Rlickstanden der Benzin-, Lack-, Farben-, 
Terpentin- und Linoleumfabrikation erhohen, wenn man die gebildeten leichten Gase, die Z. B. 
unter hohem Druck in Stahlflaschen komprimiert wurden, unter einem Druck von 1/2-1 Atm. 
wieder in das in den Retorten befindliche Destilliergut einleitet. (D. R. P. 366611.) Nach dem 
weiteren Zusatzpatent entwassert man die Rohstoffe, also die fettigen oder oligen Rlickstande der 
Benzin-, Lack-, Linoleumfabrikation usw. vor der Verarbeitung soweit als moglich. (D. R. P. 
364973.) 

Auaerdem kann man diese Lackreste, Olfarben- und Laekllaute aueh in geringen Mengen 
als Zusatz zu Glaser kitten oder Porenfiillern verwenden oder sie werden nach dem Aufweichen 
mit Natronlauge mit vegetabilischem Leim zu Rohmaterialien fiir Leimfarbenanstriche ver
arbeitet. (Malerkalender 1911.) 

In D. Mal.-Ztg. (Mappe) 31, 162 findet sich eine kurze Angabe liber Verwendung von Lack
re~ten zum Anstrich von Asphalt- und Abfallrohren und auch als Zusatz zu Kalkfarben. Meistens 
wud eine so bereitete Anstrichmasse, die spater sehr fest wird, mit Aluminiumpulver oder 
Bronzepulver versetzt und kann dann auch als Heizkorperlack dienen. 

Ein Apparat zum Reinigen gebrauchter 01-, l!'irnis- und Teigfarben ist in D. R. P. 
273718 beschrieben. 

172. Lackentfernungsmittel ohne alkalische Wirkung. 
.. Zur Herstellung eines Farbe- und Firnisentfernungsmittels lost man Wachs oder iihnliche 

K?rper nach D. R. P. 11)0881 in Benzol u. dgl, und fallt das Wachs durch einen mit dem Losungs
nuttel mischbaren Alkohol in gelatinoser Form wieder aus. Das Mittel wirkt sehr energisch, bildet 
auf <!-er der Luft ausgesetzten Seite ein Hautchen, das die weitere Verdunstung der Losungsmittel 
,:~rhllldert, und kann auch auf senkrechten Flachen angewendet werden, ohne daJ3 das Farb
losungsmittel ablauft. 

Nach A. P. 948814 wird ein Farben- und Lackentfernungsmittel hergestellt aus einem Ge
menge von Benzol, Alkohol, Aceton, Wachs, Kerosin und ErdOl. 

Zur Entfernung von Lack, Farbe oder Firnis bedient man sich nach A. P. 871 790 cines 
Gemenges von 1 Tl. Alaun und 3 Tl. eines Gemisches aus 8 Tl. Aceton, 2 Tl. Benzol und 2 Tl. 
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Toluo] oder nach A. P. 876 418 einer Suspension von Cellulose in organilSchen Lasungsmitteln 
(Alkohol. Benzol usw.) oder nach A. P. 876 682 eines Mitte1s. das BUS Benzol. Alkohol unci einer 
benzollOslichen Chlorverbindung des Antimons besteht. 

Zum Entfernen von Firnis Oder Farbe lOst man nach A. P. 878261 1 Tl. Aceton. 1 Tl. Benzol. 
etwas oIsaurefreie Stearinsii.ure und Vaselin. Beim Verdunsten krystallisiert die Stearinsii.ure 
BUS. und die l{rystalle. die von dem Vaselin verhindert werden sich zusammenzuballen. sollen 
die Lack· oder FarbsOOicht von der Unterlage Bbheben. Ein anderee Mittel wird nach A. P. 876 804 
hergestellt BUS 85 Tl. Brennspiritus. 14 TI. Aceton. 1 Tl. Amylacetat. 1 Tl. JBpanwachs und 
11. Tl. Ceresin. 

Ale Lackentfernungsmittel wird nach A. P. 878240 ein Gemenge von 1 Tl. Benzol. 2 Tl. 
Aceton und 1 Tl. Knochenmehl verwendet. 

Ein Lackentfernungsmittel wird nach A. P. 880 898 hergeetellt BUS FisOOol, Paraffin, Alkohol 
und einem lei ooten Kohlenwasserstoff. oder nach A. P. 901896 BUS 16 Tl. Propylalkohol, 3 Tl. 
Athylalkohol, 1 Tl. Benzol und 1 Tl. Wachs. 

Nach A. P. 904 260 wird ein Lack. und Farbenentfernungsmittel gewonnen BUS 75 Tl. 
Schwefelkohlenstoff. 25 Tl. Benzol unci 10 Tl. ChlorsOOwefel. evtl. unter Zusatz von 10 Tl. Schwefel 
oder Buch von 10 Tl. Ileschwefeltem LeinsamenoJ. 

Zur Entfern~ alter LackanstriOOe von Bolz und Metall verwendet mBn nach Pharm. Ztg. 
1909, 998 ein GeIDlsch gleicher TeiIe Schwefelkohlenstoff und gereinigtem Aceton unter ZUSBtz 
von 5,4% gereinigtem Erdwachs. 

Zur Entfernung alter FarbanstriOOe bedient man sich nach D. R. P. 218968 der FlUssigkeit, 
die man durch· zweimaliges Extrahieren von Goudron (DestiIlationsriickstii.nde des rohen Erd· 
oles) mit der fiinffachen Menge 94-95proz. Alkohol erhilt.· Man kocht 15 Minuten IBn~, 
filtriert, entfernt BUS dem Filtrat das Paraffin und verwendet die so erhaltene Lasung. (mit 2 bls 
3% wirksamer Beetandteile) ~ solche odar in Form ihrar wiisserigen Emulsion. VgI. Zusab 
D. R. P. 229198. 

Nach 0. P. Anm. 982/09 wird. ein zum Lasen von Lack· und Olfarben geeignetes Mittel 
hergeetellt BUS einer LOsung von NBphthalin ill paraffinhaltiger BenzollOsung unter Hinzufiigung 
von Methylalkohol; schlieJ3lich gieBt man noch langsam etwB 30% Benzin zu. 

Nach 8eUens.-Ztg. 1911, 210 beeteht das zum Abbeizen alter Farb· und FirnisanstriOOe ver· 
wendete Mittel "TBxit" BUS 5 g Paraffin unci je 50 cem Aceton und Benzol. 

Nach Norw. P. 20 706110 wird. alter Lack odar Firnis entfernt mit einem Gemisch von Benzol, 
Alkohol. Wachs, Oxalsi.ure und Alkanawurzel. 

Zur Entfernung von Olfarben· und Lackanstrichen wird. nacq D. B. P. 284 284 ein Gemenge 
von Trichlorithylen und Pentachlorithylen mit etwas Essigsiureanhydrid verwendeli. Der 
Mischung setzt man verflUssigtee Paraffin hinzu. um eine Verbindung der Lasungsmittel zu 
verhiiten. Nach den Zusatzpatenten kann man Tetrachlorkohlenstoff. Trichlorithylen, Penta.· 
chlorithan durch das noch besser 100ende Tetrachlorithan ersetzen, wobei siOO wegen dessen lang. 
samer Verdunstung in manchen Fillen auch die Verwendung des Paraffins eriibrigt. Ferner 
kann man Buch andere Halogensubstitutionsprodukte der aliphatischen oder aromatischen Kohlen· 
wasserstoffe, beeonders jene der Benzolreihe, verwenden, unci es liefern somit auch halogenisierte 
Amine, Phenole u. dgl. gut brBuchbare, nicht entziindliche und niOOt explodierende LOsungsmittel 
fUr die eingetrockneten Olfarben· und Lackanstriche. (D. R. P. 278848 und 278844.) 

Zur Entfernung des Lackes von Blechdosen verwendet man nach Techn. Rundseb. 1911, 697 
je nach der Berkunft des betreffenden Lackes entweder bloJ3 AmylBcetBt oder ein Gemenge von 
2 Tl. Wachs, 1 Tl. Amylacetat, 10 Tl. Kombranntwein unci 15 Tl. Tetrachlorkohlenstoff, wobei 
man zur Erhohung der Wirkung etwas Essigsiureanhydrid und, um zu vermeiden, da.J3 die LOsungs· 
mittel zu schnell verdunsten, etwas Paraffin zusetzt, das eine schiitzende Raut Buf der gequollenen 
Lackschicht bildet. 

Ale Lack. und Olfarbenentfernungsmittel eignet sich Buch das TetrahydronaphthBlin, 
in dem sich. wenn man das gleiche Gewicht Amylalkohol zusetzt, Linoxyn in jedem Verhiltniese 
lOst. (D. R. P. 820102.) 

N ach A. P. 1 406 IgS eignet sich als LOsungsmittel fUr Dr u c k far ben eine alkoholische 
LOsung von Kerosen. 

AlOO Anstriche entfernt man von Eisenflichen am besten mit 50-90proz. Carbolsiure, die 
die Farbe in eine leicht abwischbare, scbmierige Masse iiberfiihrt. (K. Mlekseh, Paplerfabr. 17, 78.) 

Nach A. P. 1049496 verseift man zur Gewinnung einer neutrBlen Seife, die sich zum 
AuflOsen von Minera.lOlen, Farben und Lackeneignet, ein Glycerid mit iiberschUssigem Alkali, 
versetzt den a.lkalischen Seifenleim nach dem Erkalten mit einem MineralollOsungsmittel (Benzol, 
Tetrachlorkohlenstoff) und fiigt schlie/3lich BuBer einem Fiillmittel (Kieselerde)so viel sulfoniertes 
RicinusOl zu, da/3 der AlkaliiiberschuB eben neutralisiert wird. 

173. Lackentfemungsmittel mit alkalischer Wirkong. 

Na.ch A. P. 982624 werden Farb· unci LackreAte mittels einer Masse entfernt, die BUS eineDl 
Alkaliphenolat, Alkohol, Benzol und Ammoniak beeteht. 

Nach A. P. 919148 beeteht ein Lackentfernungsmittel BUS einem Gemisch von Phenolen, 
denaturiertem Spiritus, Benzol unci Paraffin. 
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Zur Entfemung alter Lackanstriche wird in D. R. P. 80366 empfohlen, ein Gemenge von 
[) Tl. 36proz. Wasserglas, 1 Tl. wisserigl!lm Ammoniak und 1 Tl. 40proz. Natronlauge zu ver· 
wenden. 

Zur Entfem~ alter Olfarben· und Lackanstriche bedient man sich nach H. Stockmeler 
mit Erfolg einer Mischung aus 2 Tl. lOproz. Ammoniak und 1 Tl. Terpentinol. {lahr.-Ber. f. 
()hem. Techn. 1892, 1060.) 

Zur Herstellung eines 01. und Lackfarbenentfernungsmittels, das sich besonders dazu eignet, 
die Girbottiche in Brauereien durch AuflOsen des Biersteines und des Lackanstriches zu 
reinigen, ohne daQ das Holz beschidigt wird. verseift man nach D. R. P. '1'1 180 30 kg Leinol mit 
etwa 20 kg Atzkalilauge unter Hinzufiigung von 100 kg Paraffinol und 50 kg Kalkhydrat. Die 
salbenartige Masse, die das Paraffinol in feinster Verteilung enthilt, wird schlieLllich noch mit 
einem Gemenge von 500 kg 40gridiger Atznatronlauge, 25 kg Mehl, 200 kg Schlimmkreide und 
200 kg Atzkalilauge innig verriihrt. In 15-20 Minuten solI sich jeder Lackanstrich durch Be· 
handlung mit diaser Masse entfernen lassen. 

Eine Lack· und Farbenbeize wird nach D. R. P. 108060 hergestellt durch Emulgierung 
von 20 kg Atznatron, 100 I Wasser und 20 kg Mineralol, worauf man 20 kg Sigespine zugibt 
und das Ganze in einer Farbmiihle gleichmiLlig mischt. 

Nach Pharm. Ztg. 1910, 630 lassen sich alte Olanstriche miihelos mit Natronwasser. 
g I a s beseitigen. 

Ein Farbenabbeizmittel, das Holz weniger schwirzt aIs ihnliche fliissige Priparate, erhilt 
man nach einem Referat in 8elfens.-Ztg. 1912, 4'18 aus 100 kg Kalkbrei, 20 kg Schmierseife und 
20 kg starker 20gridiger Kalilauge. Ein pulveriges Priparat, das erst vor dem Gebrauche mit 
Wasser angeteigt wird, wird hergestellt aus 100 kg Kalkhydrat und 20 kg Seifenpulver. 

Nach A. P. 100'1681 erhilt man eine Seife, die sich besonders zur Entfernung alter Olfarben. 
anstriche eignet, aus einem Gemenge von 10 Tl. Erdwacbs, 20 Tl. Harz und 100 Tl. einer 20proz. 
AtznatronIOsung, dem man nach volliger LOsung in der Siedehitze 100 Tl. rohes Erdol beifiigt. 

'Ober ein Lackentfernungsmittel aus einer SeifenlOsung, die durch Zusatz von Montanwacbs 
die Fihigkeit erhalten hat groLle Mengen von RohOl aufzunehmen, siehe D. R. P. 24'1 4l'Z. 

Nach D. R. P. 204 623 verwendet man sIs Lackentfemungsmittel eine LOsung von 10 Tl. 
SaJicylsiure und 7,2 Tl. Kaliumbicarbonat in 10 Tl. Wasser. Man streicht die LOsung auf und 
solI nach einiger Zeit durch bloLles Abwaschen mit Wasser den Lack· oder Farbenanstrich ent· 
fernen kotmen. 

Zur Entfemung eines mit Bronzepulver versetzten getrockneten Goldbronzefirnisses 
von Beschligen oder Griffen behandelt man die Gegenstinde nach Techn. Rundsch. 1910, 416 
zuerst in heiLler Natronlauge, spiilt mit Verwendung einer scharfen Biirste in heiLlem Wasser nach 
und t&ucht die ~nstinde kurze Zeit in ein Gemenge von 200 g Schwefel., 40 g Sa.lz· und 20 g 
Salpetersiure, woourch das Grundmetall zwar angegriffen wird, was aber fUr die weitere Be· 
handlung des Bronzierens, Firbens usw. von Vorteil ist. 

Zur Entfernung des Lackes von Fahrradrahmen brennt man diese nach Techn. Rundsch. 
1.91~, 8'Zl zunicbst iiber gelin<1:em Feuer ab, iiberbiirstet die Stiicke mit Sodalauge, split und legt 
81e In 5proz. Schwefelsiure elD. 

Auch ein Brei aus pottasche und calcinierter Soda, gebranntem Kalk und Verdickungsmitteln 
eignet sich zur Entfemung alter Olanstriche. (D. R. P. 810480.) 

Ein Beizpulver fUr Zwecke der Dekorationsmalerei wird nach D. R. P. 106 '128 er· 
halten aus in Wasser gequelltem Leim mit ungefihr 35% Wassergehalt und 150-180% des 
Rohleimgewichtes an calcinierter Soda. Das ~ewonnene Produkt ist hart, liLlt sich leicht mahlen 
und erhilt je nach dem gewiinschten Zweck elDen Zusatz von verschiedenen Mengen Seife. Nach 
einer Abinderung setzt man dem in Wasser gelOsten und gekochten tierischen Leim statt der 
calcinierten Soda Alaun zu und bewirkt so die sofortige Erstarrung der LeimlOsung und gleich. 
zeitig die Bildung einer harten Leimmasse, die als Beizpulver dienen kann. (D. R. P. 110 '186.) 

Druckfarben. 
174. Herstellung von firnishaltigen Druekfarben. 

Deutschl. Druckerschwlrze trocken 1/. 1914 E.: '1091; A.: 1166'1 dz. 
Deutschl. RuBdruckfarbe 1/, 1914 E.: 962; A.: 16'168 dz. 
Deutschl. Buntdruckfarbe 1,. 1914 E.: 4'16; A.: 8249 dz. 

. Valenta, E., Die Rohstoffe der graphischen Druckgewerbe. Halle a. S. 1908. - Andes, E., 
Die Fabrikation der Lacke und Firnisse. Wien und Leipzig 1901. - Valenta, E., Fette, Harze. 
Firnisse, RuLl usw. Halle a. S. 1908. - Andes, L. E., 01. und Buchdruckfarben. Wien und 
LeipZig 1921. 

tiber die im Druckgewerbe verwendeten Ersatzfirnisse siehe CaJar, ij}- u. Fettind. 1, 111, 
u. H. Wagner, Chem. Ztg. 1922, 421. 

tiber verschiedene Einzelheiten aus der Praxis der Druckfarbenfabrikation, die 
Ursachen des Spritzens und des Abbiegens der Buchdruck· und Rota.tionsdruckfarben, femer 
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iiber die Fabrikation der blei. und schwefelfreien Druckfarben fUr Lebenemittelpackungen und 
fiber die Herstellung der Doppeltonfarben siehe O. PreLBer, Farbenstg. 20, 1087 u. 1110. 

Die Bindemittel fUr Buchdruckfarben unterscheiden sich nur durch ihre Diinnfliissigkeit 
unci durch ihr rascheres Trocknen von den Steindruckfarben, sonet entha.lten sie dieselben 
Bestandteile, und man kann eine Steindruckfarbe demna.ch auch in eine Buchdruckfarbe iiber. 
fiihren, wenn man jene mit dem Buchdruckerfirnis, den man zur Verdiinnung zusetzt, die Reib. 
ma.schine passieren liWt. Evtl. fiigt man auch noch zur Erhohung der Trockenfii.higkeit etw8S 
Sikkativ zu. Die von den graphischen Gewerben fUr Schnellpressendruck (Zeitungsdruck) 
verwendeten Druck. und Farbmassen geharen, mit den zugehorigen Bindemitteln vereinigt, zu 
den Kompositionsfirnissen. Sie enthalten meist Harz, Mineral. und HarzOl oder diinnen 
Leinolfirnis und Baife und aJs Farbstoff billiges Lampenschwarz mit einem gewissen Zusatz eines 
blauen Farbstoffes. AlB Druckfarben fUr Buchdruck u. dgl. werden meist bessere Sorten der 
Zeitungsdruckfatben verwendet. Der Gehalt an Harwl und Harz betriigt 1/.-I/a' die Farbstoff. 
menge 20-25% des Leinolgehaltes. Die Farha ist gutes Lampenechwarz mit einem Zusatz von 
Preu13ischblau oder Anilinblau oder einem Gemisch beider. Za.hlreiche weitere Angaben finden 
sich in der OriginaJarbeit, Referat in Farbenztg. uno, 1310 u. 1387. 

Die Verbesserung des Buchdruckfirnisses durch Zusatz von Harz oder Seife wurde schon 
in Dlngl. loom. 108, 74 empfohlen. 

Die in der Lithographie und im Buchdruck verwendeten Farbstoffe sind zum groLlten Teil 
lackartige Verbindungen von Teerfarbstoffen mit geeigneten Salzen und Substraten. 

Die hauptsi.chlich verwendeten Farbstoffe sind folgende: Excelsior.Lackponceau IN; Lack· 
ponceau R, RR und GG; Ponceau FR, EC; Brillantcrocein M und B; Crocein AZ; Bordeaux BL; 
Formylviolett S 4B; Reinblau; Wasserblau B; Cyanol extra; Lackblau CB; Sii.uregriin extra 
konz.; Lackgriin WB; Naphtholgriin B; Orange extra, ENL, RL; Indischgelb G, FF; Walkgelb 0; 
Naphtholgelb S; Echtbraun D; Naphtholschwarz B, 3 B; Eosin GGF, BN; BengaJrosa extra N. 
oder die korrespondierenden Farbstoffe anderer Firmen. Zwei Vorschriften zur Herstellung von 
Lackfarben fUr Buchdruck und Lithographie lauten: 

20 kg schwefelsa.ure Tonerde (1 : 25) mit 10 kg Soda caJc. (1 : 20) mischen. 10 kg Farbstoff 
(1 : 50) zugeben und mit 25-30 kg ChIorbarium (1 : 20) fiillen. 

150 kg Tonerdepaste IOproz. mit 10 kg Farbstoff (1 : 50) anriihren und mit 10-16 kg ChIor· 
barium (1 : 20) fii.llen. S. a. [148 ff.] 

Zur Herstellung wasserliSslicher SaIze von Farbbasen, die sich zum Farben von Wachs, 
Paraffin, Siegellack und Buchdruckfirnis eignen, da sie keine freie Olsii.ure enthalten und daher 
nicht unter R8.nderbildung durchschlagen, bringt man eine wasserunlosliche Fettsii.ure, z. B. 
100 Tl. Olsiure (Natriumricine~foleat oder Natriumricinoleat) mit einer Farbbase, z. B. 30 Tl. 
Benzylviolettbase oder 10 Tl. Viktoriagriin oder 40 Tl. Rhodamin 6 G extra und einem Alkali 
oder einem alkalisch reagierenden Salz, z. B. 20 Tl. 40grii.diger Natronlauge, im Wasserbade 
zur Reaktion. Zur Gewinnung geschonter Buchdruckfarben arbeitet man in Gegenwart von 
Buchdruckfirnis, vermischt also z. B. eine Losung von 6 Tl. Benzylviolettbase in 20 Tl. 
Olsiure mit 100 Tl. des Firnisses und verrUhrt weiter unter Erwarmen mit 4 Tl. Kalilauge vom 
spez. Gewicht 1,36. (D. R. P. 172460.) 

Vber Bereitung und Aufbewahrung bunter Druckfarben siehe Dlngl. Journ. 216, 90. 
Zur Herstellung einer, je nach der Siuremenge sepiafarbigen bis schwarzen Buchdruckfarbe 

mischt man frischgefii.lltes, gewaschenes Eisenoxydhydrat mit gleichen Teilen Gerbsiure (Tannin) 
und Gallussiure oder auch nur mit Gerbsii.ureliSsung, wischt den Niederschlag, troknet ihn 
und verarbeitet ihn wie sonet den RuLl mit Leinolfirnis. (Polyt. Notlzbl. 1870, Nr. 11.) 

Zur Vervielfiltigung von Autographien und Drucksachen arbeitet man mit einer Tinte, die 
aus einer LOsung von Firnis, Bichromat, Blutlaugensalz und einem Farbstoff besteht, ferner 
mit aus Paraffin und KienruLl erzeugten Farbstoffen, trinkt das Original mit angesii.uertem, 
verdiinntem. Alkohol, schwarzt es mit fetter Druckfarbe ein und iibertrigt es auf den Stein. 
(D. R. P. 17 616.) 

Zur Herstellung eines Druckfarbenfirnisses mengt man nach D. R. P. 87 780 16 Tl. 
Petroleum, 4 Tl. Glycerin, 4 Tl. Firnis, 1 Tl. Wasser und 1 Tl. Salmiakgeist (spez. Gewicht 0,96), 
liLlt etwa 2 Stunden stehen, schiittelt durch und setzt der Fliissigkeit so lange mit Firnis ange· 
riihrte Farbe zu, bis diese geniigend fliissig ist. Fiir Goldfarben nimmt man den etwas anders 
bereiteten Ansatz von 10 'rI. Petroleum, 10 Tl. Glycerin, 4 Tl. Firnis, 1 Tl. Wasser und 1 TI. 
SaJmiakgeist. 

Reinen KopaUa.ck zur Herstellung von Farb·, Bronz·e· und Blattgoldunterdru~k
farben oder hochglinzende Papiere erhilt man in der Weise, daLl man 12 Tl. bastes Kopalharz 
unter stetem Riihren mit 25-30 Tl. schwachem LeinOldruckfirnis verschmilzt, die Schmelze 
mit 5-8 Tl. rektifiziertem TerpentinOl verdiinnt und die Masse vorsichtig bis zum Steigen erhitzt. 
Um die mit diesem Lack berelteten Farben haltbar auf Papier zu befestigen, vermischt man fiir 
Papierfarben mit Golddruck 2 Tl., fiir Farbendruck 1 Tl. des Kopallackes, mit einer Mischung 
von 8 Tl. Mittelfirnis und 2-3 Tl. schwachem Firnis und fiigt, um das Abheben, Annehmen und 
Trocknen zu befordern, noch etwas venezianischen Terpentin, fliissiges Sikkativ und Wachs zu. 
(Paplerztg. 89, 2286.) 

Zur Herstellung eines Firnisses, der als Bindemittel dient, um Blattmetall aufzudrucken, 
vermahlt man nach D. R. P. 96408 bei gewohnlicher Temperatur ZinkweiLl und LeinOl, setzt 
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i'ergolderfirnis, gelbes Wachs, Asphalt und Terpentin hinzu, bringt die Mischung zum Kochen 
.md brennt die Masse abo 

Eine feuchtbleibende lithographische Druckfarbe erhii.lt man nach D. R. P. 169947 aus 
luftoxydiertem Firnis mit geringen Mengen von Glycerin, einem Balsam, weichem Harz oder 
natiirlichem Terpentin und etwas Arnmoniak. Man verwendet Z. B. 200-360 Tl. Glycerin, 80 bis 
200 Tl. Copaivabalsam, 80-200 Tl. schwachen und 20-.I00 Tl. mittelstarken Firnis nebst 1 bis 
5 Tl. Arnmoniak. Bei diesem Prii.parat wird die Ausscheidung des Glycerins vermieden. 

Flachdruckfarben fiir Reproduktionszwecke erhalten nach D. R. P. 170983 vorteilhaft 
einen Zusatz, der aus 100-160 Tl. Darnrnarharz, 25-30 Tl. Petroleum, 290-430 Tl. Glycerin 

. und 120-260 Tl. Leinolfirnis besteht. Die Paste ist lii.ngere Zeit haltbar, und kann, mit gewohn
lichen Druckfarben gemischt, auch fiir den Rotationsdruck Verwendung finden. 

Als Verdiinnungsmittel fUr kii.ufliche Steindruckfarbe verwendet man nach D. R. P. 
181) 749 ein Gemisch von je 5 Tl. Walrat, Venezianerseife, Stearin, gelbem Wachs, 1 Tl. Hirsch
talg, 4 Tl. LeinOi und U,5 Tl. Broncedruckfirnis. 

Um ein rascheres Trocknen der Druckfarben zu bewirken, setzt man ihnen leicht er
starrende Stoffe zU. Man verschinilzt Z. B. ein Gemenge von 15 Tl. Japanwachs, 15 Tl. Paraffin, 
18 Tl. mittelstarkem Leinolfirnis, 5 Tl. Blattgoldfirnis, 30 Tl. Naturvaselin, 7 Tl. venezianischem 
Terpentin, 6 Tl. RicinusOi zweiter Pressung und 4 Tl. weiLler Schmierseife und riihrt die erhitzte 
Masse bis zum beginnenden Erstarren, oder man setzt einer bekannten Druckfarbe, um ihr rasches 
Trocknen zu bewirken, 1-2% borsaures Mangan oder etwas helles, fliissiges Sikkativ zU. 
(C. Reichelt, Ref. in Seifens.-Ztg. 1912, 1342.) 

Nach F. P. 41)1462 erhii.lt man ein Trockenol fiir Druck- und Lithographiefarben, das 
man der Druckfarbe in der Menge von 10.-20% zusetzt, durch Verkneten von je 15 Tl. Sandarak 
und Olivenol, je 12,5 Tl. weiLlem Wachs und Stearin, je 2,5 Tl. Marseillerseife und Olein und 
40 Tl. Burgunderharz. 

175. Firl).isersatzhaltige Druckfarben. 
Nach Farbe nnd Lack 1912, 300 verwendet man an Stelle des LeinOies vorteilhaft gelbe, 

diinnfliissige MineralOle, statt des Harzes Gummiharze und ii.hnliche Ersatzprodukte und 
verzichtet auf Kosten der Billigkeit der Produkte auf lii.ngere Haltbarkeit ihrer LOsungen. Man 
versuchte auch an Stelle des Harzes Peche und Teere zu verarbeiten, doch bleiben die so erhaltenen 
BuchdruckfirniBBe natiirlich nicht farblos und haben die unangenehme Nebeneigenschaft, durch 
das Papier durchzuschlagen. Als Trockenmittel kornrnen in neuerer Zeit die Schwermetall
saIze der Perillasii.ure (aus dem PerillaOl, einem trocknenden japanischen Pflanzenol) zur 
Verwendung, die zwar nach Andes und Meister, Farbenztg. 1911. 21)17 u. 2373 keine beBSeren 
Trockenresultate geben als ii.hnliche Metallinoleate, trotzdem aber durch ihren sparsamen Ver
brauch und wegen anderer Vorziige fUr diesen Zweck geeigneter sind aIs die LeinOitrockenmittel. 

Zur Herstellung einer Druckfarbe verriihrt man den Farbstoff nach D. R. P. 109 821) mit 
einer Mischung von 10 g Glycerin, 20 g CopaivabaIsam, je 2,5 g Terpentin, SandelholzOl, Petro
leum und Fichtenbalsam, 5 g Alkohol und 25 g Braunsteinpulver. Nach innigem Vermischen 
setzt man noch 16 g Chloroform und 16 gAther und schlieLllich 31 g reines Arnmoniak zu. 

Nach D. R. P. 21)201)2 erhii.lt man Fettfarben fiir den graphischen Druck, die nicht durch 
das Papier schlagen und in Wasser unloslich sind, durch Zusatz von Kolophonium zu LOsungen 
der Basen organischer Farbstoffe (z. B. Methylviolettbase) in Olsii.ure ohne Verdiinnungsmittel. 

Vgl. auch die Herstellung von Buchdruckfarben mit einer Auflosung von etwa 40 Tl. Kolo
phonium und 25 Tl. ParaffinOi als Bindemittel nach D. R. P. 16227. 

"Ober Herstellung eines Bindemittels fiir Druckfarben aus einem in der Natur vorkom
menden "trocknenden MineralOle" (Grisee-61 auf Java) siehe D. R. P. 101068. Das gereinigte 
sii.urefreie 01 solI sich gegeniiber dem Leinol durch eine Reihe guter Eigenschaften, besonders bei 
Bereitung dieser Druckfarbenfirnisse, auszeichnen. Nii.heres im Original. 

Zur Herstellung von fett- und olloslichen Druckfarben bringt man geeignete Farbstoffe mit 
Mineralolsii.uren oder deren Sal zen zur Wechselwirkung. (Norw. P. 80 786.) 

Gebrauchsfertige Doppeltondruckfarben, die sich fiir die verschiedenen Druckarten 
verwenden lassen, erhalt man nach D. R. P. 847902 und 8M 081 durch Mischen von 25 Tl. Farb
base, derselben Menge Montansaure und 950 TI. Druckerschwarze in der Mischtrornrnel. 

Nach D. R. P. 889106 verreibt man das nach D. R. P. 287 809 aus MaschinenOi und fliissiger 
schwefliger Sii.ure erhaltene firnisartige Abfallprodukt (s. a. D. R. P. 216409: ErdOireinigung (288J) 
zur Gewinnung von Buch- und Zeitungsdruckfarben auf der Farbenreibmaschine mit RuLl. 

Zur Herstellung einer Umdruckfarbe fiir lithographische Druckplatten lOst man nach 
~. R. P. 21)2 998 Teerfarbstoffe in Essigsii.ure oder Arnmoniak und vermengt die Losungen mit 
elDer erkalteten Schmelze von Wachs, venezianischem Terpentin und Asphalt. 

Nach A. P. 1406887 setzt man Lithographenfarben ein Gemisch aus Calciumchlorid, Kalium
phosphat, Glycerin, Phenol und Gurnrni arabicum zu. 
. Naph D. R. P. 261) 902 erhii.lt man eine besonders fiir den Buchdruck geeignete Druckfarbe 
lD folgender Weise: Man versetzt eine Losung von 125 g calcinierter Soda in 6 I Wasser mit 535 g 
Albumin und verriihrt die Fliissigkeit mit 1,125 kg ricinusOisulfosaurem Natron und 500 g 
raffiniertem Harz oder Terpentinol. SchlieLllich verreibt man die Masse mit 9 kg einer 30proz. 
Paste des Naphtholschwarz-Chlorbariumlackes in der Walzenmiihle unter evtl. weiterem Zusatz 
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von ricinusolsulfosaurem Natron. Die besondera fiir daB .Tiefdruckverfa.hren geeigneten Druck
farben sind gut haltbar, zeigen keinen unangenehmen Geruch, trocknen gut, setzen nicht ab 
und sind vollkommen rakelfiiliig, lassen sich also von den erhabenen Stellen der Druckwalzen 
mit der Rakel leioht und voUkommen abziehen, so da.13 klare, auch im Detail feine Drucke ent
stehen. 

Zur Heratellung von Tiefdruokfarben gliiht man Kieselgur fiir sich oder gemischt mit 
Kohlenstoffverbindungen, die in der Ritze unter Kohle- bzw. Schwii.rzebildung zersetzt werden, 
unter Luft&bsohlu.13 und reibt daB erhaltene Produkt direkt, oder nach der Tonung mit Farbstoffen, 
die auf Kieselgur als Substrat Farblacke erzeugen, mit billigen beliebigen Bindemitteln ein. 
(D. R. P. 288879.) 

Zur Streckung von Druokfarben und zur Ersparnis von Leinol, TerpentinOi und deren Ersatz
mitte1n vera.rbeitet man die iiblichen Farben mit Wasser durch Vermittlung von Wollfett und stellt 
die durch die Streckung herabgesetzte Deckkraft durch Zusatz gro.l3erer Mengen Fii.rbemittel 
wieder her. (D. R. P. 296489.) 

Zur Beratellung einer Druckerschwii.rze verkocht man nach D. R. P.16 90645 Tl. AnthracenOl, 
5 Tl. Kupferchlorid, 40 Tl. Pooh oder Asphalt, 12 Tl. Schmieraeife, &-8 Tl. Tran und 3-15 Tl. 
eines ~oholischen Teerfarbstoffes und leitet in die Masse, um ihr den unangenehmen Geruch 
zu nehmen, bei 1000 Chlor- oder Salpetersa.uregas ein: 

Zur Berstellung von Firnissen fiir Kupfer-, Stein- und Buchdruckfarben destilliert man 
Fischole im Vakuum und treibt, jenachdem Verwendungszwook, verschiedengro.l3eMengeniiber. 
Fiir leichten Kupferdruckfirnis destilliert man 10%, fiir zii.hen Firnis 45%, fiir Stein- und Zink
druckfarben 30-40% des Tranes abo Die so erhaltenen Drucke trocknen auch ohne Sikkativ 
und ohne Riicksicht auf die Papierart schnell und gleichmil3ig ein. (D. R. P. 802644.) 

Die Druck- und Stempelf8l'ben des D. B. P. 849924 bestehen aus einer mit 40 Tl. Ru.13 ver
riebenen LOsung von 80 Tl. Nigrosin in 800 Tl. Glycerin und 80 Tl. Cyclohexanol. 

Ala Bindemittel fiir Druck- und.Stempelfarben eignen sich nach Norw. P. 88 662 wii.sserige 
Lactatlosungen mit oder ohne Zusatz anderer LOsungsmittel. 

Ein Verdiinnungsmittel fiir lithographische Farbe, daB das Abrei.l3en der Zeichnung 
von der Stein- oder Zinkplatte .verhindert, wird nach D. R. P. 218627 hergestellt aus 20 g Wachs, 
20 g Vaselin, 35 g Auswa.schtinktur, 20 g Carbolsii.ure, 20 g KreosolseifenlOsung, 35 g Schwefel
ather, 70 g Carbolineum und 780 g Petroleum. Bei Verwendung dieser verdiinnten Farbe bnn 
man die Pressen bedeutend schneller laufen lassen. 

Nach D. R. P. 240 886 wird ein Tonsch utzmittel fiir lithographischen Buntdruck, daB 
beim Drucken von diinnem Chrompapier daB Aufrupfen verhindert und die Zeichnung und die 
Farbentone rein und unverii.ndert erhii.lt, hergestellt durch LOsen von 10 g Weinsteinsa.ure.in einer 
Uisung von 150 g Kochsalz und 40 g Phosphorsii.ure in 1000 cem Wasser. Schlie.l3lich setzt man 
250 g trockenes Gummi arabicum zu und lost dieses in der Masse auf, worauf die LOsung ge
brauchsfer,tig ist und den zu verwendeten lithographischen Buntdruckfarben beigesetzt wird. 

Weitere Vorschriften zur Berstellung von Buchdruckfarben finden sich in dem Buche von 
L. E. Andes, ,,01- und Buchdruckfarben", S. 244; vgl. SeHens.-Ztg. 1912, 416. Siehe auch daB 
Buch desselben Verfassers: "Die Harzprodukte 1904", S. 276. 

176. Druckerschwarze. Besondere Vorkehrungen. 

Die gewohnliche Druckerschwii.rze fiir Zeitungsdruck wird nach Andes, Selfens.-Ztg. 
1912,720, hergestellt durch inniges Verreiben einer 800 warmen Schmelze von 40 Tl. Kolophonium 
und 25 Tl. Paraffinol mit 15 Tl. feinstem Kienru.l3. 

In Jahr.-Ber. f. chem. Techn. 1869, 641 findet sich eine Anzahl von Vorschriften zur Beratel
lung lithographischer Farbbindemittel. Masse I eignet sich zum direkten Zeichnen und Schreiben 
auf Stein, II daun, wenn der Stein geii.tzt werden soIl und III zum Reliefi!.tzen auf Metall; 

I II III 
Guttapercha oder Kautschuk. . 1 2 3 Tl. 
Stearin, Talg oder wei.l3es Wa.chs 2 2 1 .. 
Lampenschwarz . 3 3 4 

" Terpentinol. . 7 7 7 .. 
Asphalt 0 1 1 " Wei.l3er Firnis 0 0 1 .. 

Im Bayer. Kunst- u. Gew.-BI. 1862, 426 gibt H. KOsi eine Vorschrift zur Herstellung einer 
billigen Buchdruckfarbe: Man mischt 9 Tl. Terpentinol, 10 Tl. Schmieraeife, 4 Tl. Olein 
und 4 oder mehr Teite Ru.13 auf der Farbplatte oder in der Farbenreibmaschine. 

Eine Sepiafarbe zur Bereitung von Druckerschwii.rze erhiLlt man nach J. Kircher und 
E. Ebner, Ber. d. d. chem. Ges. 1870, 807, durch FiLllung der LOsung eines Eisenoxydsalzes mit 
Alkali- oder Erdalkalisalzen und Vermischen des Eisenoxydes mit Gallussii.ure. Fiigt ma.n noch 
Gerbsiure hinzu, so wird diese Farbe tiefschwarz. Beide Farbstoffe werden na.ch dem Trocknen 
mit Leinolfirnis verrieben. 



Farben, Tinten, Anstriche ohne Firnisbindemittel. 207 

Eine schwarze Buchdruckfarbe wird nach D. R. P. 9066 und 11 980 erhaJten durch Verkochen 
eines Gemenges von 40 Tl. Pech, 28 Tl. Teerol, 10 Tl. Kupferchlorid, 8 n. Teerfarbstoff und 24 Tl. 
HarzOldestillationsriickstand. 

Nach D. R. P. 12282 schmilzt man zur Herstellung von Druckerschwiirze Steinkohlen. 
teer mit 6-15% Kolophonium, vermischt mit 10% ParaffinOi und siebt. Dieser Firnis wird 
nach dem Abkiihlen zur Verdeckung des T~~eruchs mit chlorabgebenden Substanzen gemischt, 
dann mit 20-25% rohem Glycerin, 12-18% RuB und evtl. etwas Teerfarbstoff erwiirmt und 
auf der WaJzenmiihle fein gemahlen. Das Zusatzpatent D. ~ P. 12 288 enthiilt eine Modifikation 
der Vorschrift; nach diesen Angaben behandelt man 100 kg Steinkohlenteer in der Wiirme mit 
etwa 3 kg Schwefelsii.ure, riihrt nach dem ErkaJten 4 kg Soda zu, kocht auf, kiihlt rasch ab, leitet 
Chlor ein und verkocht die Masse mit etwa 3 kg Schweinefett, ~5 ~ Glycerin oder statt dessen 
mit 8-10kg Baife und filtriert. Verschiedene ZusiitZl', wie beispielsweIBe 2-5 kg Blauholzextrakt, 
ChromkaJi, Alaun, Weinstein oder auch Teerfarbstoffe, erhohen die Schonheit der Schwiirze und 
ver8.n.dern die Nuance im $ewiinschten Sinne. SchlieBlich verreibt man noch 0,1-0,2 kg RuB 
in die Masse und fiillt sie In Fiisser abo 

Zur Herstellung von Druckerschwirze aus Torf bringt man ibn nach D. R. P. 2'10 8SG 
in gereinigtem Zustande in ein Bad, das in 2,5 hl kochendem Wasser 5 kg Wasserglas yom spez. 
Gewicht 1,5 enthiilt. Man kocht nun, fiigt 3-6% einer Kohle zu, die man durch trockene Deatil
la~on von Pf1anzenstoffen erhiilt, preBt die Masse aus, verkocht sie his zur breiartigen Konsistenz, 
versetzt nach etwa 1 Stunde, nachdem man den fliissigen TeiI des Bades abgezogen hat, den 
gesiebten breiartigen Riickstand mit Lein- oder Harzol oder einem Petroleumdestillat und erhiilt 
10 einen billigen Druckerschwiirzeersatz. 

Zur Herstellung einer billigen Buchdruckfarbe verarbeitet man 4,5 Tl. venezianischen Ter
pentin, 5 Tl. fliissige (Kali-) Seife, 2 Tl. rektifiziertes (stearinsiiure£teies) Olein, 3 Tl. RuB mit einer 
LOsung von etwas Pariserblau in wiisseriger Oxalsiiurelosung. (Dlngl. Journ. 1'18, IG'1.) 

Zur Herstellung einer schwarzen Buchdruckfarbe, die nachtriiglich wieder von dem 
Papier entfernt werden kann, verwendet man nach J. KIrcher und E. Ebner, D. Ind.-Ztg. 
18'16, 206 ein Gemenge von Eisenoxyduloxyd mit gleichen Teilen Gerb- und GallussiiurelOsung, 
worauf man den blau- oder reinschwarzen Niederschlag gut auswiischt, trocknet und zur Ver
wendung mit Leinolfirnis mischt. Das mit dieser Farbe bedruckte Papier wird zur Entfernung 
der Schwiirze zuniichst 24 Stunden mit einer 10proz. AtzkaJilOsung, dann 24 Stunden mit lOproz. 
SaJzsiiure- oder OxalsiurelOsung behandelt, worauf man den Stoff fertig mahlt und aJs Zusatz 
fiir feinere Papiere verwendet. --

In D. R. P. 21408 wird der Vorschlag gemacht, zur Herstellung von Druckerschwiirze und 
S~mpelfarbe statt KienruB Mangansuperoxyd zu verwenden, um die bedruckten Papiere 
WIeder zur Herstellung weif3er Makulatur verwerten zu konnen. 

Zur Herstellung bleichbarer Buchdruckschwiirzen wird nach D. R. P. 2262'16 nicht 
RuB verwendet wie in den gebriiuchlichen Druckerschwiirzen, die man deshaJb aus dem zer
fasarten Papier nicht wieder entfernen kaIw, sonde", man stellt Lacke aus Schwefelfarbstoffen 
her, z. B. man fiillt die Sulfitverbindung von SchwefeIschwarz T Extra mit ChIorbarium auf 
Tonerdehydrat aIs Substrat aus und verwendet diese Farbe, mit der gleichen Gewichtsmenge 
Buchdruckerfirnis angerieben, aJs Schwiirze. Die Farbe lif3t sich durch ChIor entfernen. 

Nach D. R P. l'j' 462 lassen sich nachtriiglich vorgenommene Fiilschungen in Druck
arbeiten dann leicht erkennen, wenn man der aus Leinolfirnis und RuB bestehenden Drucker
schwiirze Eisenverbindungen oder metaJIisches Eisen zusetzt. Man kann dann auch nach- Ent
fernung der Schwii.rze das in das Papier eingedrungene EisensaJz leicht nachweisen. 

Farben, Tinten, Anstriche 0 h n e Firnisbindemittel. 
Bronzelacke, olfreie Kiinstlerfarben, StempeHarben. 

1 '1'1. Vergoldung. - Mordant-, nefiex-, Atlasfarben. 
Deutschl. Farben In Ristan, Tusehe 1/.1914 E.: 84; A.: 860 dz. 

Rentzsch, 0., Das Gesamtgebiet der Vergolderei. Wien und Leipzig 1908. 
Zur Erzeugung von Goldschichten kommen verschiedene Klassen von Goldfarben in Be

tracht, nimlich die echten Blattvergoldungen, Goldbronzierungen, imitiarte Goldfiirbungen und 
keramische Vergoldungen. Die erste und letzte Vergoldungsart kann nur mit echtem Gold sus
gefiibrt werden und man unterscheidet dann Glanzgoldvergoldungen und Olvergoldungen fiir 
keramische Zwecke, sndererseits Anstrichvergoldung oder gaJvanische Vergoldung fiir die Be
handIung von Metallen. Ale MaJer- und Tapetenfarbe dienen echtes Muschel- und unechtes ~~v
~old, fUr Goldbronzierungen kommen nur goldiiJmliche Legierungen in Betracht und sc~e~hch 
Bind die imitiarten Goldfiirbungen nur lackartige Erzeugnisse, die auf MetaJI aufgetragen elwger
maBen an Goldbronzierungen erinnern. (Farbenztg. U, 1942.) 
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In D. Mal.-Ztg. (Mappe) 81, 181 findet sich ein Aufsatz iiber die Ausfiihrung der Olver
gold ung nebst Angabe alter und neuer Vorschriften zur Herstellung des oligen Bindemittels. 
Diese Olvergoldung, das ist das Aufkleben von Goldblii.ttern mit trocknenden Olen als Kleb
tnittel, hat gegeniiber den iiblichen Polimentverfahren den Vorteil viel groJ3erer Haltbarkeit 
(unter giinstigen Umstii.nden sogar im Freien), wogegen wieder polimentvergoldete Gegenstande 
einen groBeren Glanz zeigen und poliert werden konnen, da das elastische Bindemittel der 01-
vergoldung eine Politur nicht gestattet. Man kocht am besten 300 g LeinOl und 20 g Bleiglii.tte 
4-5 Stunden und verdiinnt die abgekiihlte dicke Masse bis zur Streichfii.higkeit mit TerpentinOl, 
urn sie nach mehrmonatlicher Lagerung zu verarbeiten. Doch ist es ebenso zweckmaJ3ig, das im 
Handel befindliche billige und gleichmii.J3ige Mixtion (Anlegeol) zu verwenden. Ein solches 
01 soIl 12 Stunden nach dem Auftragen so trocken sein, daJ3 das Metallblatt nicht mehr einsinkt, 
es soIl aber trotzdem nach 1-2 Tagen noch Gold annehmen und festhalten. Diese Eigenschaften 
erhii.lt das 01 durch langes Kochen und verschiedene Zusatze von Harz, Zwiebeln, Knoblauch usw. 
Da eine solche Olvergoldung nicht polierbar ist, mull der Untergrund aullerordentlich glatt und 
hart sein, und es ist wichtig, auch die Untergrundfarbe (am besten hellen Ocker mit etwas Zink
weiJ3) so zu wii.hlen, daB sie dem Mixtion beigemengt, die aufgebrachte Goldschicht hebt und 
ihrem Ton mehr Wii.rme verleiht. Das wesentlichste ist der richtige Trockengrad des Binde
mittels, ehe man zur Vergoldung schreitet und nur lange Vbung und Erfahrung konnen zu guten 
Resultaten fiihren. 

Von den Goldunterdruck- oder Mordantfarben, die man als Bronzen direkt auf den klebrigen 
Untergrund aufstii.ubt, unterscheiden sich die Reflexfarben dadurch, daJ3 sie kein Metall ent
halten. 1m auffallenden Lichte zeigen z. B. die Eosine leuchtende Farbeffekte, auch gut krystalli
sierende, spritlOsliche, basische Farbstoffe hinterlassen mit HarzlOsungen verrieben beim Ver
dunsten des LOsungsmittels farbenprii.chtige, schillernde Vberziige. Als blaue Bronzefarbe 
dient z. B. Miloriblau oder Bronzeblau B der Hochster Farbwerke. Man setzt dieses Reflexblau 
hii.ufig schwarzen Druckfarben zu, urn ihre Tiefe zu erhohen. Ein Bronzeblau erhii.lt man auch 
aus Blauholzextrakt unter Nuancierung mit basischem Violett und Fii.llung mit Eisenvitriol oder 
Alaun oder mittels Rotholzextraktes. Als Bronzebraun R kommt auch ein olloslicher derartiger 
Farbstoff in den Handel. (H. Wagner, Farbenztg. 26, 18.) - Vgl. [166]. 

Zur Erzielung eigenartiger Farbwirkungen auf Materialien verschiedenster Art verwendet 
man Azofarbstoffe, die in schwerloslicher Form Metallglanz zeigen, nach den iiblichen Ver
f&bren der Fixierung von Bronzen und Farblacken. Dabei kommt auller den Lichtbrechungs
erscheinungen der metallisch aussehenden Pulver auch noch das Fii.rbevermogen der Farbstoffe 
in Betracht, so daJ3 man besonders auf Tapeten mit gepreJ3ten Mustern eigenartige Effekte 
erzielt. (D. R. P. 180680.) 

Zur Herstellung k up fer h a I t i g e r Pigmente in Substanz vermischt man geeignete Pigment
farbstoffe, z. B. 138 Tl. des aUs Paranitranilin und p-Naphthol hergestellten roten Farbstoffes in 
wii.sseriger Verteilung mit einer aus 130 Tl. Kupfervitriol hergestellten ammoniakalischen Kupfer-
10sung, erhitzt kurze Zeit mit direktem Damp! bis der Farburnschlag nach Braun seinen Hohepunkt 
erreicht hat, scheidet dann den Farbstoff wie iiblich ab, wii.scht und trocknet ihn. Man kann 
auch IOsliche kupferungsfahige Farbstoffe zuerst z. B. mit Calcium-, Barium- oder auch Kupfer
salzen verlacken und dann kupfern, ebenso wie man auch statt des Kupfers Kobalt - und Nickel
verbindungen verwenden kann. (D. R. P. 287149.) Nach dem Zusatzpatent behandelt man 
Pigmentfarbstoffe oder geeignete organische Farblacke, die befahigt sind Kupfer aufzunehmen, 
mit neutralen Kupfersalzlosungen und solchen Mitteln, die die bei der Einwirku~ der Kupfer
salze entstehenden freien Sauren neutralisieren. Man behandelt z. B. den aus Diaminreinblau 
in bekannter Weise mit Metallsalzen (Barium, Calcium, Kupfersalz) erhaltenen Lack mit 
KupfersaIzlOsungen und Neutralisationsmitteln und erzielt so in kiirzester Zeit den quantitativen 
Veriauf der Farbstoffkupferung. (D. R. P. 296 794.) 

Eine Kombination der Mordant- und Reflexfarben stellen die sog. Atlasfarben dar. Man 
erhii.lt diese Vberziige durch Aufbringen einer Mischung von Silberbronze-Metallpulver mit anderen 
Farbstoffen, die in ihrem Eigenton erscheinen und doch das Durchscheinen des Metallnulvers 
nicht verhindern. Als Bindemittel fiir Anstriche verwendet man Kopallackfirnis, fiir Druckfarben 
besten Olfirnis mit reichlichem Sikkativzusatz und Harzen, Lacken, Terpontin dar. ·WnellA. 
(H. Wagner, Farbenztg. 26, 18.) 

178. Bronzelack- und Malerfarben-Bindemittel. 
Fliissige Bronzen fiir Malzwecke, die mit der Feder oder dem Pinsel leicht auftragbar 

sind, werden nach Techn. Mitt. I. Mal. 28, 120 am besten mit einer Losung von 5--6 g eohtem 
Gummi arabicum in 45--50 oem destilliertem Wasser als Bindemittel hergestellt. Die Losung 
wird mit so viel feinster Bronze verrieben, daB bei einer Probe eine gleichmaBige Deokung dt;r 
Striche erzielt wird. Sehr anzuempfehlen ist es, der Bronzesuspension etwas Ochsengalle bel
zugeben, weil dann die Farbe auch auf sonst wenig aufnahmefii.higen Malpapieren oder Kartons 
haftet. Nach dem Eintrocknen Hil3t sich eine so hergestellte Bronze mit etwas warrriem Wass~r 
leicht wieder in malfahige Form bringen. Die Feder ist beim Zeichnen schrag zu halten, da dw 
Bronzefarbe ihrer Schwere wegen zum AusflieBen neigt. 

Als Bindemittel fiir Malerfarben eignet sich nach Norw. P. 80920 eine evtl. mit Leinol ver
mischte LOBung tangsaurer Saize. 
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Als W8sseriges Bindemittel ffir Bronzepulver eignet sich nach mmg, Technische Anstriche, 
Hannover 1908, 203, eine verdiinI\te FaSseife oder ein gequirltes Gemenge von 150gTerpentin
seife, 11 warmem Wasser und dem EiweiS von ·14 Eiern. 

Zur Herstellung fliissiger Bronze verreibt man nach D. R. P. 69 306 25 Tl. Bronzepulver 
mit einer LOsung von 10 Tl. Pyroxylin in 90 Tl. Acetessigester oder einem anderen LOsungs
mittel ffir SchieSbaurnwolle. 

Nach D. R. P. 286 881 suspendiert man zur Erzeugung von Metall- oder Farbenmustern 
auf Geweben, Papier, Holz, Glas, MetaIl usw. Goldbronze in einer 5proz. LOsung von Acetyl
cellulose und riihrt feingesiebtes Eisenpulver hinzu. Man gieSt dann die leichtbewegliche 
Fliissigkeit blasenfrei auf eine ebene Unterlage und setzt sie vor dem Erstarren der Einwirkung 
eines;Magneten aus. Die sich bildenden Figuren bleiben nach dem Erstarren in festhaftender 
Form erhalten. 

Metallischglii.nzen4e, lackartige trberziige werden ~h D. R. P. 21'7862 hergestellt durch 
Mischen von Metallpulvern mit alkoholischen LOsungen von Cellulosenitraten, die gar 
nicht oder erst nach lii.ngerer Zeit koagulieren und gleichmii.Si~ glii.nzend eintrocknen. Solche 
Nitrate erhii.lt man unter Einhaltung gewisser Bedingungen belm Nitrieren der Cellulose. 

Zur Herstellung fltissiger Bronze schmilzt man nach D. R. P. 629'78 Dammarharz unter 
Zusatz von etwa 1/ a seines Gewichtes an wasserfreier Pottasche oder Soda, erhii.lt die Masse 3 Tage 
in geschmolzenem Zustande, lii.St erkalten, pulvert die Harzmasse und setzt sie, in diinner Schicht 
ausgebreitet, wii.hrend lnehrerer Monate einer Temperatur von 50° aus. Dann lOst man das Harz 
in einem unter 150° siedenden Petroleurndestillat (Benzin), in das man vorher trockenes Ammoniak
gas eingeleitet hat, urn jede evtJ. vorhandene oder sich bildende Saure zu binden. In diesen Lack 
wird das feine Metallpulver eingeriihrt und bleibt in ihm auch bei jahrelanger Aufbewahrung 
suspendiert, ohne den urspriinglichen MetaIIglanz zu verlieren. 

Nach D. R. P. 99228 verwendet man aIs Bindemittel ffir 1000 Tl. Bronzepulver, 100 Tl. 
Neapelgelb und 100 Tl. Terra di Sienna, 300 Tl. NueOl, 300 Tl. KokosnuSol und 200 Tl. trockenen 
K nob I a u c h. Die Masse wird in der Warme verrieben. 

Ein einfaches Verfahren der Herstellung einer fliissigen Bronze besteht nach einer Notiz 
in Edelmet.-Ind. 1912, 646 darin, daS man das Bronzepulver mit einer LOsung von 1 Tl. Gutta
percha in 3 Tl. Benzol und 1 Tl. Chloroform innig verreibt. 

Siehe auch die Vorschrift tiber die Herstellung von Bronzetinktur aus 55 Tl. Bronzepulver, 
25 Tl. einer LOsung von 25 g Borax und 150 g Schellack in 1000 g destilliertem Wasser und 10 Tl. 
90proz. Weingeist in SeUens.-Ztg. 1912, 142. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 168 erhii.lt man eine Bronzetinktur durch Zusatz von Bronzepulver 
zu einem hellen Spirituslack, den man durch LOBen glei~her Teile Schellack, Sandarak und 
Mastix in der 8fachen Menge 90--95proz. Spiritus hersteIlt'. Man kann diesen Lack auch zurn 
Befestigen von Blattgold auf einer Unterlage oder zurn Vergolden von Celluloidwaren ver
wenden. 

Es sei hervorgehoben, daS Bronzefarben von Kolophonium stets angegriffen werden, 
do. die Harzsii.ure das Metall aufiOst, man mue -demnach ffir metallische Bronzefarben als 
Anreibemittel die saurefreien Abkommlinge der Harze, z. B. ihre Ester, verwenden, wenn man 
nicht von vornherein von Bronzesurrogaten, besonders von den wolframsauren Salzen, ausgeht, 
die allerdings die Deckkraft der Metallbronzen nicht erreichen. Man entsauert die Lacke ffir 
diese Zwecke am einfachsten mit Kalkpulver oder ii.hnlichen Neutralisationsmitteln, klii.rt den 
Lack durch Absitzenlassen und verdiinnt ihn statt mit TerpentinOl, das die Bronzepulver griin 
fii.rbt, mit Benzin. (Farbe nnd Lack 1912, 214.) 

Eine Suspension von Bronzepulver in der Losung von Cumaronharz in Benzin, Benzol oder 
Chlora.thylen farbt sich auch beirn langeren Stehen an der Luft nicht griin und auch die einge
trocknete Bronzeschicht ist gagen alkalische oder alkoholische LOsung best8.ndig. (D. R. P. 
381162.) 

Zur Entsii.uerung des zur Herstellung von Bronzelacken dienenden Dammarharzes lost 
!llan nach Techn. Rnndsch. 1909, 242 100 g grobgepulvertes Dammarharz und 25 g EIemiharz 
In 1 kg Benzin, fiigt 100 g gepulverte Ammoniaksoda hinzu und schtittelt die in einer stark
wandigen Glasflasche befindliche LOsung wii.hrend 14 Tagen tii.glich einmal durch. Dann gieLlt 
man die klare LOsung ab wld versetzt 100 Tl. mit 10--20 Tl. Bronzepulver. Zur Entsii.uerung 
~nn man ffir eine LOsung von 250 g Dammarharz in 1 kg Benzin auch 250 g einer 10proz. wii.sse
ngen AtznattOnlOBung verwenden, worauf man nach 10 Minuten krii.ftigen Schiittelns die obere 
Benzinharzschicht abgieSt und den Vorgang zur volligen Entsii.uerung evtI. wiederholt. 

Nach D. R. P. 2660'78 grundiert man einen Gegenstand, urn ihn zu bronzieren, zuniichst 
mit einem Gemenge von 2 Tl. geschlemmter Kreide, KaIk, Starke oder Dextrin und einer LOs~ 
Von 1 Tl. Paragummi in 50 TI. Naphtha und lii.St trocknen. Man streicht dann abermals eme 
L.osung von 1 Tl. Paragummi in 5-600TI. Naphtha auf, laSt diesenAnstrich so weit t;int~ocknen, 
bIS er klebrig ist, und streut das Metallpulver auf. Dieselbe GummilOsung wird schlieSlich evtI. 
noch aIs Deckschicht aufgebracht. 

Zum Farben von Bronzelacken kommen syritlosliche Teerfarbstoffe in Betracht, und zwar 
kann die geeignete Auswahl aus den in [878 11. [412J angefiihrten Marken getroffen werde~. 
Der Farbstoff wird in AIkohol gelOst, dem man evtI. etwas Spritlack zusetzen kann, und di9 
Losung wird dann einfach der Bronzemasse unter guter Verteilung zugesetzt. 

Lange. Chern.·techn. Vorschrlften. 3. Ann. III. Bd. 14 
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179. Fischschuppenessenz. 
Zur Herstellung einer Silbertinktur aus Fischschuppen gie13t man nach D. R. P. 

222248 das Ammoniakwasser aus der kii.uflichen sog. Perlenessenz von den abgesetzten Wei13fisch. 
schuppen ab, verdringt die Hauptmenge des Wassers mit einer fliichtigen, mit Wasser mischbaren 
Fliissigkeit und mgt eine fliichtige, mit Wasser nicht mischbare Fliissigkeit hinzu, die einen 
hoheren Siedepunkt als dieses hat, Z. B. Amylacetat. Man erhitzt nun auf 100°, so da13 das Wasser 
verdunstet, ohne da13 die Fischschuppen zusammenbacken, vermischt den Riickstand direkt mit 
einem. Celluloselack und erhalt so in Wasser unveranderliche, perlmutterartige Oberziige. 
V gl. i). P. Anm. 2566/09. 

Nach D. R. P. 215672 werden die Schuppen der Wei13fische zur Herstellung einer Silber· 
tinktur mit wasserverdrangenden und mit Lacken mischbaren Fliissigkeiten behandelt, um sie 
yom Wasser zu befreien, dann wird das Produkt, ohne vorherige Trocknung, mit einem elastischen 
Lack (Zapon- oder Celluloidlack) angerieben. Nach D. R. P. 288 648 wird das iiberschiissige 
Wasser aus der Fischschuppenessenz durch Zusatz wasseranziehender Mittel (Chlorcalci urn 
oder Kalk) oder durch Zusatz kolloidaler Stoffe beseitigt, die, wie Z. B. Agar - Agar, durch 
Aufnahme von Wasser aufquellen und dadurch das iiberschiissige Wasser binden. Bisher erhielt 
man die sog. Silbertinktur durch AblOsen der Fischschuppensubstanz in Wasser, vermischte diese 
sog. Perlenessenz mit Gelatine und trug sie in warmem Zustande auf. Die durch Aufspritzen 
iiberhaupt nicht und durch Auftragen mit dem Pinsel nur schwer erhaltbare Dberzugschicht war 
fUr biegsame Materialien nicht verwendbar, da sie infolge des Gelatinegehaltes nach dem Trocknen 
leicht absprang. 

Zur Herstellung eines kiinstlichen Perlmutteriiberzuges mischt man nach F. P. 420885 die 
Schuppen der Perlenessenz mit Fliissigkeiten, die auch Cellulose zu IOsen vermogen. Man iiberzieht 
die Gegenstii.nde mit der viscosen Li:isung und entfemt die die Cellulose li:islich machenden Korper. 

Die Herstellung der Fischschuppenessenz beschreibt ferner O. Berger in Techn. Rundsch. 
1006, 48. 

Zur Bereitung einer Fischschuppentinktur in Form von diinnen Blattchen, die in einem 
LOsungsmittel suspendiert, direkt zum Auftragen auf Gegenstande dienen kann, mischt man die 
Schuppen mit einer CelluloselOsung und la13t die in diinner Schicht ausgegossene Mischung zu 
Hii.utchen oder Blii.ttchen erstarren, die man dann nsch dem Trocknen mahlt. Vor dem Ge· 
brauch wird das Praparat dann in einem Losungsmittel fUr den betreffenden Celluloseester gelost. 
(D. R. P. 822647.) 

180. Weingeist-, Aquarell-, Gouachefarben. Bakterienfarben. 
Die Bereitung und Anwendung von Weingeist - Tuschefarben, das sind Farben, die 

in der Mitte stehen zwischen den Aquarell- und Olfarben und zum Unterschied von jenen mit 
90proz. Spiritus statt mit Wasser angerieben werden, beschreibt C. Frledlein in Bayer. Ind.- u. 
Gew.-BI. 1869, 156. Verwendet werden zur Herstellung dieser Farben die gewohnlichen Min6!'sl· 
oder Lackfarben, denen man als Bindemittel eine Losun~ von LeinO!, Kopal, CajeputOl, Mastix, 
Sandarak und venezianischem Terpentin in Alkohol beigtbt. Sie dienen in erster Linie zur Aus
fiihrung des von dem Patentinhaber aufgefundenen Verfahrens der "Cerachromie", das is~ 
ein Kolorierungsverfahren fUr Photographien, Holzschnitte, Stahl- oder Kupferstiche, die auf 
diinnem Papier abgezogen sein miissen. Man legt die Blatter auf eine 60° warme Platte, trankt 
sie mit einer Mischung von 1 Tl. Wachs, 6 Tl. Walrat und 1/. Tl. venezianischem Terpentin und 
bemalt sie in diesem transparent gemachten Zustande auf der Riickseite mit den Weingeist· 
tuschefarben. Diese Farben sind aber auJ3erdem, da sie auf einer mit arabischem Gummi be· 
strichenen Malunterlage festhaften auch zur Herstellung von Bildern in gewohnlicher Maltechnik 
verwendbar. 

Zur Herstellung von Harzfarben, die sich ii.hnlich wie feste Aquarellfarben unter Benutzung 
von Wasser, mittels fliichtiger Harzlosungsmittel verarbeiten lassen, stets geschmeidig und ge
brauchsfahig bleiben und doch rasch erhii.rten und auftrocknen, verarbeitet man Pigmente und 
Elemiharz ohne irgendein verfliissigendes Losungs- oder Bindemittel zu einer homogenen Masse. 
(D. R. P. 170646.) 

In D. R. P.68 426 wird empfohlen, statt der sonst verwandten Ochsengalle bei der Her
stellung von Aquarellfarben Taurocholsaure zuzusetzen. Man verreibt in derWalzenmiihle 
die Farbe mit dicker Gummiarabicumlosung und einer wii.sserigen, etwa 5 proz. Losun~ genannter 
Sii.ure fUr sich oder gemischt mit Taurin; fUr Tubenfarben wird auch noch Glycerin hmzugesetzt, 
wii.hrend trockene Farben durch direktes Eindampfen des Breies erhalten werden. . 

Urn mit Wasserfarben ahnliche Wirkungen zu erzielen wie mit den Mitteln der Olmalerel, 
beniitzt man nach D. R. P. 71444 abwechselnd ein wii.sseriges, aus Gemischen von geli:isten od~r 
emulgierten eiweiJ3-, fett. und seifenartigen Stoffen bestehendes Malmittel (Aq uolin) u~d em 
in Wasser unli:isliches Befestigungsmittel, das aus Li:isungen von Wachs und Harz in atherIschen 
Olen und Kohlenwasserstoffen besteht. 

Zur Herstellung eiries Bindemittels fUr Wasserfarben verkocht man nach D. R. P. 
78798 60 Tl. Wasser, 65 Tl. Gummi arabicum, 40 Tl. Leinol, 20 Tl. Glycerin, 1,5 Tl. Wachs, 
3 Tl. Talg und 3 Tl. griine Seife zu einer diinnfliissigen Masse und la13t erkalten. Die mit diesem 
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Bindemittel hergestellten Farben sollen langere Zeit haltbar sein als die gewohnlichen Eitempera
farben und die Vorteile der Wasserfarben mit jenen der Olfarben, was maltechnische Verwendung, 
Leuchtkraft und Tiefe betrifft, vereinigen. 

Nach E. P. 178179 erhii.lt man Farbentabletten aus dem Farbstoff, Dextrin als Bindemittel 
und Glaubersalz, das sein Krystallwasser unter Druck abgibt, wenn man das Gemisch unter 
sehr hohen Drucken pre13t und die Tabletten sodann trocknet. 

Zur Erhohung der Loslichkeit von Dextrin vermischt man nach D. R. P.113 686 800 g Dextrin 
und 200 g salpetersauren Kalk und erhalt so mit II Wasser einen nicht sauer reagierenden, be
sonders zur Herstellung von Wasserfarben geeigneten Klebstoff. 

Zur Herstellung von Wasserfarben vermischt man die Farbstoffe nach D. R. P. 183696 mit 
Eiwei13stofien, z. B. protalbinsauren oder lysalbinsauren Salzen. Es wiirden sich zu dem
selben Zwecke vielleicht auch die Eiwei13spaltungsprodukte von Art der Pro t a I bin - und 
L y s a I bin sa u l' e selbst eignen, die man nach D. R. P. 330 133 auch Farbflotten zusetzt, um 
das gleichma13ige Aufziehen und Durchfarben del' Farbstoffe zu bewirken. 

Urn bei der HerstelIung von Aquarellfarben das liistige Ausscheiden von Pigmenten wahrend 
des Verdiinnens mit Wasser zu vermeiden, werden den gebrauchlichen Bindemitteln, wie Z. B. 
Gummi und Dextrin, nach D. R.P. 238463 Mischungen von sulfuriertem MineralOI oder 
Tiirkischrotol mit Tetrachlorkohlenstoff zugesetzt. Die erwahnte Emulsion wird dem dicken Far
benbrei wahrend der HerstelIung in der Menge von hochstens 5% beigegeben. 

Dber Lasurfarben siehe Farbe und Lack 1913, 76. 
Zum Dbermalen technischer Zeichn ungen eignen sich nach I. May, Werkstattechn. 

1909, Referat in Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 1910, 136 nicht aIle Wasserfarben, da sie haufig die 
Tuschestriche mehr oder weniger verdecken. Zur Dbermalung diirfen daher nur Lasurfarben 
verwendet werden, die vollig durchsichtig sind, wahrend die halbdeckenden Farben nur in stark 
verdiinntem Zustande, die vollig deckenden jedoch iiberhaupt nicht zur Verwendung gelangen 
durfen. Ala Lasurfarben kommen Z. B. in Betracht fiir Blau: Saphirlack, Tiirkischblau; fiir 
Rot: Drachenblut, Japanrot; fiir Gelb: Gummigutt, Anilingelb; fiir Griin: Indigo- und Krapp
lackgriin; fiir Braun: Terra di Siena und Krapplackbraun. Als halblasierende Farben gelten 
fUr Rot: Chinesisches Rot und Satinober; fiir Blau: Berlinerblau und Ultramarin; fiir Gelb: 
Indisch- und Schuttgelb; fiir Grun: Griinerde und Ultramaringriin; fiir Braun: Sepia und 
Kastanienbraun usw. (Zahlreiche weitere Beispiele finden sich im Original.) 
. Urn Schulaquarellfarben auf einer emaillierten Blechtafel zu befestigen, verwendet man 

emen Kitt, bestehend aus 2 Tl. Roggenmehl, 1 Tl. Terpentin und etwas Carbolsaure in 6 Tl. Wasser. 
(Seifens.-Ztg. 1911, 1396.) 

Zur Ausfiihrung von Malereien mit zinkwei13empfindlichen bunten Farben verreibt 
man z. B. Calciumwolframat mit Pflanzengununi, unter Zusatz von Glycerin oder Dichlorhydrin, 
und verwendet die erhaltene Emulsion in der Aquarellmalerei zusammen mit Farblacken der 
Thioindigorot- oder Indanthrenreihe usw., die gegen Zinkwei13 empfindlich sind. (D. R. P. 260 790.) 
Nach Zusatz D. R. P. 266023 kann man an Stelle der wolframsauren Salze zur Ausfiihrung 
v~n Malereien mit zinkwei13empfindlichen bunten Farben auch die unloslichen Salze der Molyb
dansaure, der Phosphorsaure und der komplexen Sii.uren dieser Komponenten verwenden. 

Gouachefarben sind ahnlich wie die Aquarellfarben mit Gummi arabicum als Bindemittel 
unter Zusatz von Glycerin, Honig, Mastix oder Wachs angerieben und unterscheiden sich von 
den Wasserfarben nur dadurch, da13 man sie nicht lasierend, sondern deckend verarbeitet, 
so da13 man zu ihrer Bereitung entsprechend auch Korperfarben von gro13er Deckkraft verwenden 
mu13. 

Um die bisher mit Alkohol angesetzten Bakterienfarbstoffe in feste Form zu bringen, 
so da13 man zur Gewinnung der Farbstofflosung das Prii.parat nur im Wasser zu losen braueht, 
um sofort die vorschriftsmii.13ige Losung zu erhalten, verarbeitet man den Farbstoff oder das ge
bEii.uchliche Gemenge zusammen mit Zucker, vermischt also Z. B. 1 Tl. Fuchsin mit 5Tl. Carbol
saore, statt sie in 10 Tl. Sprit und 90 Tl. Wasser zu losen, mit 15 Tl. Milch- oder Puderzucker 
und pre13t das Pulver Z. B. in 2 g schwere Tabletten, die vor der Verwendung mit 10 eem 
Wasser aufgekocht werden. (D. R. P. 282 766.) 

181. Temperafarben. 
. Unter Tempera versteht man besonders pFiiparierte, gemisehte Farbenbindemittel (Emul

Sionen), die je nach ihrer Zugehorigkeit zu verschiedenen Korperklassen dem Produkte den Namen 
g~ben: Ei-, Gununi-, Leim-, Casein-, Kleistertempera usw. Die mit diesen Bindemitteln ver
rlebenen Farhen, die fruher ausschlieJ3lich zur Ausfiihrung dekorativer Malereien dienten, sind 
llach dem Trocknen in Wasser unlOslich und zeigen ein besonders eigenartig feines Aussehen, 
s? daJ3 ihre neuerdings vielfache Verwendung auch in der Olmalerei berechtigt erscheint. Zl~ 
~lUfachen HersteUung einer 01 - Eite mpera verruhrt lUan ein ganzes Ei mi~ ein~r halben EI
schale voU Leinolfirnis, sieht durch, und setzt zur Konservierung etwa 2% S~hcy~sall:re zu, o.der 
Inan verriihrt besonders zur Herstellung von Farhen fiir die Gewe be male rei. 2 Ewr III II ~Il.~h 
~de~ Casein mit Milch usW. und mischt die erhaltenen Emulsionen mit der notIgen Menge Lemol
fIrllls. 'Veitere Vorschriften zur Herstellung von Temperafarhen finden sieh in dem Buche YOIl 

E._Friedlein, "Tempera und Temperatechnik". 

u* 
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Die fabrikmi1Jig bergestellten Temperafarben enthalten, wie beispielsweise die "Syntonos
farben",noeh Gummi arabicum oder, wie die ,"pereira-Temperafarben",neben diesem auch 
noeb Leim und Harzl&ungen. 

Nach einer iUteren Vorschrift zur Herstellung von Temperafarben (K. Krlegbanm, Polyt. 
Zenv.-BL 1870, 1M1) verfihrt man wie fo1gt: Man mischt 2 Tl. Eigelb mit 1 Tl. altern, mogIichst 
dickem LeinoHirnis mittels eines mit SeifeDl&~ getri.nkten Pinsels, fiigt dann, unter sootem 
Umriihren und Quirlen, allmihIich 4 Tl. EBSig, 1/, Tl. guten Honig und soots nocb Seifenschaum 
hinzu und fiillt die Emulsion, wenn keine Olabscbeidung mehr stattfindet und die gelbe dicke 
Fliissigkeit auch mit Wasser keine Bestandteile mehr abscbeidet, in eine Flasche, in der das Binde
mittel, ohne sich zu entmiscben, jahrelang aufbewa.hrbar ist. Ein Zusatz von etwas Amrnoniak 
dient zur Konservierung. Die MalunterIage: Papier, Leinwand, Holz usw; mull vorber mit einer 
Mischung von LeinOl und Terpentinol Imlndiert werden. 

Nach mWg, Technische Antriche, Hannover 1908, Seioo 50, wird die Emulsionierung der 
Tempera.farben z. B. aus Eidotter, Essig und Leinol wesentlich erleichtert, wenn man der Masse 
vor dem Schlagen oder Riih1'6n etwas weiBe Kernseife zusetzt. 

Uber Temperamalerei siehe auch die Ausfiihrungen von Domer in Techn. Mitt. f. Mal. 28, 
181 u. 189. Au.Ber der Herstellung dar Eitempera beschreibt der Verf8Sler die Herstellung der 
Caseintempera, die Gewinnung der Emulsionen unter Verwendung von Gummi arabicum, femer 
die MengenverbiUtnisse zwischen Farbstoff und Emulsionsbindemittel, die Bedeutung des Mal
grundes und schIieBIicb das Firnissen der Temperabilder. Es sei erwihnt, daB die Mengen des 
der Farha zuzugebenden Bindemittels in waiten Grenzen schwanken; wihrend man beispiels
weise ffir je 1 kg WeiB oder Neapelgelb nur 310 hzw. 360 g Bindemittel braucht, ist es notig 1 kg 
Chromoxydgriin mit 2500, ebensoviel GrUnerde oder KObaltblau mit 2000 g der Emulsion zu 
verreiben. Ala Malgrund empfiehlt Domer das Gemenge einer LOsung von 80Tl. Leim und 10 Tl. 
Alaun mit einem Gemisch von 1 Tl. Gips, I Tl. ZinkweiB und 1/. Tl. Leim ohne jeden weiooren 
Zusatz. 

In D. R. P. 54 611 ist ein Malverfa1lren ffir Tempera- und Majolikamalerei angegeben. 
Die Farben werden mit einer Mischung aus Glycerin und Honig angerieben und mit einem Mal
lnittel aufgetragen, das aus einer lnit Essigsiure versetzten .,isserigen LOsung von Hausenblasc 
oder Leim besteht. Nach dem Eintrocknen kann direkt lackiert werden. 

Zur Herstellung eines Bindemittels ffir Kiinstlerfarben verriihrt man nach D. R. P. 
187211 gleiche GeWlchtsteile frisches Eigelb und trocknendes 01 bei etwa 50°, bis das Ei~elb an
nihernd die HiHte seines Gewichtes an Wasser verloren hat. Das Bindelnittel vercinigt die guten 
Eigenscbaften der Olarmen Eitempera mit denen des reinen Oles, hat aber den Vorzug, sich in 
dar Tube besser zu konserviaren und fiihrt zu Farbanstrichen, die sicb beim Firnissen nicht ver
indern. (D. R. P. 187 211.) 

Mit Leim und anderen Bindelnitteln hergestellte streichfertige Temperafarben trocknrn 
um so dunkler auf, je mehr lnit 01 vermischtes Bindelnittel ihnen zugesetzt ist. In Z. L Kolloide 
17, 66 beschreibt W. Ostwald die Herstellung einer Mohnol-Leimtempera ffir matte, bei gewohn
Iicher Temperatur verwendbare Farbaufstriche auf Papier. Das Mohnol mull durch Zusatz von 
etwas Manganborat und langes Stehen im Sonn.enIicht in locker verschlossener Flasche ziemIich 
weitgehend oxydiert sein. Man. setzt ihm einige Tropfen Kalilauge zu, die die vorhandenen freien 
Fettsiuren in Seife iiberfiihrt, worauf dem or konzentriert6 LeimI&ung beigemischt wird. Nach 
kurzem Umriihren bildet sich eine stabile Emulsion. Um das Etstarren des Leimes zu vermeiden, 
wird Chloralhydrat zugesetzt. 

Zur Herstellung pastoser Temperafarben in Tuben oder Biichsen verma.hlt man z. B. 
I kg ZinkweiB, lOOg Gelatinel&ung 10proz. und 70 g Fibrinineinar K.miihle, fiigt 30g 40proz. 
Fo~dehyd zu und fiillt die Paste sofort ein odar bewahrt sie in verschlossenen GefiJ3en a~If. 
Bei vollkommenem Luftabschlull Andert sich die Btreichfihigkeit der Farbe nicht, und erst ~eml 
Troeknen tritt JBrtung ein, da das Bind('mittel unlOsIich wird; die Farbe wird dadurch WIder
standsfihig gagen Luft und Feuchtigkeit. (D. R. P. 181 i04.) 

Die Beschreibung der Malweise des Greco und ihre Nachahmung findet sich in Techn. Mitt. 
f. Mal. 28, 118 (Bomer). 

182. Stempel- (Kiaaen-), Signier-, Telegraphenapparatfarben. 
Die Herstellung von Tuscb- und Stempelfarben beschreibt A. Langer in Chem.-Ztg.1920, 961. 
Eine gute StempeHarbe ffir KautschuksOOmpel soIl aus zwei Hauptbestandteilen zusammen

gesetzt sein, von denen der eine in das Papier eindringt und dar zweite das Austrocknen der FBl"be 
verhindert. Darum mUssen die Mangen dieser H&uptbestandteile, Alkohol und Glycerin, iIll 
richtigen dem Verwendungszweck ffir jedes Papier, Gewebe oder sonstiges Material angepa13ten 
VerhiUtnisse stehen. (Andh, Farbenztg. 17, 1271.) Vgl. das Buch von C. SchneU-Koch, Die Her· 
stellung der Kautschuksoompel usw. Wien und Leipzig 1910. . 

Ala Stempelkissenfarben eignen sich die Teerfarbstoffe Nr. 1-10, 14, 16, 18 und 20 der In 
l187) angegebenen Tintenfarben. Man lost zur Bereitung einer Farbl&ung ~0-15 g Farbstoff 
In 60 g Glycerin und 35 cem Wasser, worin zuvor 25 g Gummi arabicum gel&t wurden. 

Uber die Herstellung von Stempelfarben aus Farbholzern siehe D. B. P. 88047 •. Man 
dialysiert zu clem Zweck glycerinhaltige Farbstoffausz~e, behandelt die LOsungen mit emem 
Luft- oder KohlensiurE'Strom und schligt die Farbstoffe auf MetalIsalzen nieder. 
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Das G I Y k 0 I eignet mch ala dem Glycerin an Hygroskopizitat wesentlich iiberlegenes Produkt, 
besonders zur Herstellung standig feuchtbleibender Druck- und Stempelfarben. (D. R. P. 809 911.) 

Zahlreiche andere Vorschriften zur Herstellung von Stempelfarben fiir Papier und Gewebe 
finden sich in der eingehenden Arbeit von Andes in Farbenztg. 1912, 1271. Eine Stempelfarbe 
fiir Papier besteht z. B. aus einer Losung von 15 Tl. Methylalkohol, 3 Tl. Marineblau und 
10 Tl. konzentriertem Glycerin, der man fiir Gewebe noch etwa 2 Tl. Essigsaure zusetzt. Eine 
Stempelfarbe fiir Gewe be bei unausgesetzter Stempelung wird erhalten aus 21/2 Tl. arabischem 
Gummi, 5 Tl. Wasser, 5 Tl. mit 21/. Tl. Wasser versetztem Methylalkohol, 10 Tl. technisch reinem 
Glycerin, 4 Tl. Pariserviolett 4 B und einigen Tropfen Salzsaure. 

Ein Bindemittel fiir Tinten, Druckfarben und Buchdruckwalzen besteht aus mit Hilfe von 
Schwermetallsalzen oder Erdalkaliverbindungen von den Verunreinigungen befreitem Glycerin
pech, dem man nach dem Filtrieren seiner LOsung z. B. zur Herstellung einer Stempelfarbe 
die LOsung von 20% Dextrin und 4% Anilinblau in 20% Wasser zusetzt. (D. R. P. 846 141.) 

Eine waschechte Stempelfarbe wird nach Techn. Rundsch. 1910, 788 erhalten, wenn man 
1 Tl. Silbernitrat in 5 Tl. Essigsiure auflOst, die LOsung einen Tag stehenlii.f3t und sie sodann 
mit 20 Tl. KopaJIa.ck und etwas Ru13 verreibt. Die mit der Farbe hergestellten Zeichen erscheinen 
in braunem Tone, der griinlich wird, wenn man die bedruckte Stelle mit einer JodkaliumlOsung 
benetzt. Ein weniger haltbares Praparat erhii.lt man durch Verreiben einer LOsung von frischem 
Hiihnereiweil3 in dem gleichen Volumen Wasser mit Ru13 oder einem anderen Farbstoff. Nach 
dem Trocknen der mit dieser Farbe hergestellten Signierung wird die Riickseite des Stoffes heil3 
iiberbiigelt, wodurch das Eiweil3 gerinnt und die Farbe so fest bindet, dal3 sie mehrmaliges Waschen 
aushiilt. 

Eine luft- und lichtechte wasserbestandige Stempelfarbe fiir Metall und Kautschuk, die schnell 
trocknet und spurlos weder mechanisch noch chemisch entfernbar i~t, erzeugt man nach D. R. P. 
347826 durch Erwirmen von 100 Tl. alkohollOslichem Anilinschwarz, 200 Tl. gallusgerbsaurem 
Eisenoxyd, etwas Ru13 und 200 Tl. Aceton. . 

Zum Markieren oder Stempeln von Vieh verwendet man eine Stempelmasse, die aus 2 Tl. 
Steinkohlenteer und I Tl. Brechweinstein besteht. Nach einigen Tagen fallen an den gestempelten 
Teilen die Haa.re aus, und es wachsen nach einiger Zeit andere, kiirzere und andersgefii.rbte Hasre 
nach, so dal3 ein dauernd unzerstorbares Zeichen zuriickbleibt. (D. R. P. 167 778.) 

Nicht ausbleichende Fleischstempelfarbe wird na~h Techn. Rundsch. 1909, 811 herge
stellt durch Verriihren der alkoholischen Ausziige von Blauholz und Alkannawurzel mit Salicyl
saure, Gallussii.ure und Glycerin. Die Farbe ist echt und vollig unschii.dlich. 
~ Techn. Bundsch. 1907, 706 wird empfohlen, zur Herstellung einer guten, blauschwarzen 

Stempelfarbe fiir Fleisch ein inniges Gemenge von 2 Tl. Berlinerblau und 3 Tl. pulverisierter 
Pflanzenkohle mit OlivenOl zu verwenden, doch empfiehlt es sich, diese Farbe stets nur in kleinen 
Mengen herzustellen, da das OlivenOl leicht ranzig wird. 

Eine feste Signiertin te wird nach SeUens.-Ztg. 1911, 682 erhalten, wenn man 80 Tl. 
KOlner Leim 12-14 Stunden in Wasser quellen lii.l3t, die gequellte Masse auf dem Wasserbade 
zusammenmit 16 Tl. gelbem Dextrin, 6 Tl. Zucker, 22 Tl. Glycerin (roh 28° Be) und 26 Tl. Nigrosin 
(wasserIOslich) in 450 Tl. Wasser lOst, diese LeimlOsung mit 400 Tl. ausgegliihtem Flammenru13 
anteigt und auf dem Wasserbade so weit eindickt, bis eine Probe in der Kiilte hart wird. Man 
~e.tet die derartig vom iiberschiissigen Wasser befreite Masse in Formen. Durch Verwendung 
bl~ligerer Rul3sorten oder von Filllmitteln, Verringerung des Glyceringehaltes, Fortlassen des 
Nlgrosins kann das Praparat verbilligt werden. Durch Zusatz von etwas Ochsengalle verhindert 
man das Perlen der Farbe auf fetti~em Schabloniergrunde. 

Die Gewinnung einer fes~en ~igruertinte ist femer in Techn. Rundsch. 1911, 287. besc~eben. 
.. Zur Herstellung einer Slgmerfarbe verdampft man nach D. R. P. 20600 eme lDlt Salz

saure und Kaliumbichromat versetzte, alkoholische Losung von Blauholzextrakt nach Zusatz 
Von Dextrin und weil3em Bolus zur Trockne. 

Eine rote, fliissige Kistensignierfarbe gewinnt man nach Selfens.-Ztg. 1912, 61)1 durch 
Verkochen einer LOsung von 500 g Borax und 31/. kg 40griidiger Kalilauge in 401 kochendem 
~?S~er mit 8 kg weichem Manilakopal unter Zusatz von 2-3 kg Casein. Wenn die Masse gleich
n;al31g ist, liWt man erkalten und riihrt bis zur Erreichung der gewUnschten Farbintensitat vene
Zlanisches Rot oder Engliscbrot zu. Auf rauhe m Holz ist mit den mit Hilfe von Teerfarbstoffen 
he~gestellten Stempelfarben keine scharfe Schrift zu erzielen, auch leidet der Gummistempel 
bel wiederholtem Aufdriicken sebr. Es.empfiehlt sich daher, die zu stempelnden Stellen vorher 
stets abzuhobeln. 
. Nach Techn. Bundscb. 1907, 626 empfiehit es sich, zur Herstellung einer Stempelfarbe, d~e 

SIC!t zum Bedrucken von Pauslein wand eignet, nicht Druckerschwii.rze zu nehmen, da Sle 
kel~en sauberen StemJilelabdruck ljefert, ebenso ist auch gewohnliche Tusche kaum zu ve~wenden, 
da Ibr Korn zu grol3 1St, so dal3 fiir genannten Zweck nur eine mit ollOslichem Nigrosm herge
stellte schwarze Lackfarbe von guter Deckkraft und volliger Kornfreiheit in Frage kommt. Als 
Lack kann jeder diinne Ollack verwendet werden, doch mul3 der Gun1mistempel nach dem Ge
brauch stets mit Leinol abgewaschen werden, ehe die Lackfarbe antrocknet. 

Auf 8.hnlichen Prinzipien wie die Herstellung der sog. Sicherheitspapiere (Bd. II [169] und sytr?-
pathetischen Tinten [191] beruht auch die Erzeugungder unsichtbaren ~tempelfar~en, die 
erst. durch bestimmte chemische Reaktionen sichtbar werden. So gebe~, Wle bekannt, esSlgsaures 
Blel oder die LOsungen eines Eisen., Cadmium- eder Antimonsalzes lDlt Schwefelwasserstoff ver-
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schieden gefii.rbte MetalIsulfide und man kann daher, wenn man eine mit einem derartigen Metall
salz hergestellte Glycerinstempelfarbe aufgedruckt hat, durch Betupfen mit Schwefelnatrium-
100ung oder mit Schwefelwasserstoffwasser die urspriinglich unsichtbaren Zeichen hervorrufen. 
Nach einem Referat in Selfe1l8.-Ztg. 1912,~o27 lii.Llt sich eine derartige Stempelfarbe auch her
stellen durch Zusatz einer alkoholischen Phenolphthaleinlosung zu der Stempelgrundmasse; 
uberstreiclit man den Stempel auf dem Papier oder Gewebe dann mit verdunntenAlkalien, so tritt 
die gestempelte Stelle sofort in roter Farbe hervor. 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1911, 314 wird die Druckfarbe fiir Morsetelegraphen
a pparate hergestellt durch Mischen von 2 Tl. Pariserblau mit 4-5 Tl. Olsii.ure. Die Farbe ist 
unverinderlich, trocknet nicht ein, bekommt keine Haut, liLlt sich sehr diinn auftragen, ver
wischt sich nicht und ist, da sie unmittelbar in das Papier eindringt, sofort trocken. 

Nach D. R. P. 226008 wird eine Mimeographentinte, die also im Farbkissen feucht 
bleiben, aber dennoch auf dam Papier schnell trocknen solI, erhalten, wenn man ein innig ver
riebenes Gemenge von 30 Tl. Bariumsulfat, 10 Tl. eines roten Bariumsulfatlackes, 5 Tl. eines 
blauen Bariumsulfatlackes und 26 Tl. Glycerin mit 35,5 Tl. TiirkischrotOi und 18 Tl. Glycerin 
vermischt. Das TiirkischrotOi fOrdert das Eindringen der Tinte in das Papier. Lacke auf Porzellan
erde statt auf Bariumsulfat sind ebenso verwendbar, nicht aber solche auf Tonerdehydrat. 

183. Gewebe- (Vordruck-) Stempel- und Schreibbandfarben. 
Eine Druckschwii.rze zum Stempeln der Stucke in Bleichereien und Kattundruckereien er

[lilt man durch Zusammenschmelzen des dicken Satzes, der sich in Steinkohlenteerfii.ssern ab
lagert, mit 10% Kolophonium. Die so erhaltene Masse hat die erforderliche Konsistenz, haftet 
Ruch nach dem Eintrocknen vollig fest und wiedersteht allen Operationen des Auskochens, Bleichens, 
Fii.rbens usw. (D. Musterztg. 1862, 96.) 

Zum' Zeichnen und Stempeln von Baumwollstuckware und fertigen Geweben ver
wendet man nach Appreturztg. 1912 ein inniges Gemenge von 10 Tl. Steinkohlenteer, 1 Tl. Kien
ruLl und 10 oder mehr Tl. Benzin. 

Eine Stempelfarbe fiir Sicke wird nach Andes, Selfens.-Ztg. 1912, 720 hergestellt durch 
LOsen bzw. inniges Vermischen eines Gemenges von 20 Tl. Essig, 20 Tl. Eisenvitriol, 100 Tl. 
Dextrin und 30 Tl. dickem Terpentin mit 400 Tl. einer filtrierten Abkochung von 100 Tl. Blauholz 
und 60 Tl. Gallipfeln mit Wasser. 

Eine dem BleichprozeLl widerstehende Gewebestempelfarbe erhii.lt man durch Verreiben von 
1 Tl. Zinnober und 0,125 TI. Eisenvitriol mit Leinolfirnis. Zum Zeichnen der Stucke nach dem 
Bleichen dient griiner Zinnober oder Berlinerblau, ebenfalIs mit Leinolfirnis angerieben. (Journ. 
r. prakL Chern. 1887, Helt 6.) 

Als weiLle Stempelfarbe fiir d unkle wollene Stoffe verwendet man nach Techn. 
Rundsch. 1911, 417 entweder eine weiLle 01- oder Lackfarbe, wobei nach Jedesmaliger Benutzung 
der KautschukstE'mpel mit Benzin oder schwachem Seifenwasser gereinigt werden muLl, oder 
eine ZinkweiLlfarbe mit Casein oder LeimlOsung aIs Bindemittel, die den Vorteil hat, den Wollstoff 
besser zu decken, also weiLler zu wirken als die 01- oder Lackfarbe. SolI die Farbe wasserfest 
sein, so uberspriiht man die CaseinzinkweiLlfarbe mit essigsaurer Tonerdt", Formaldehyd, Tannin-
100ung oder Gallipfelabkochung, bzw. man setzt dem Leim bei Herstellung der ZinkweiLlleim
farbe Kaliumbichromat zu und belichtet nachtrii.glich in der Sonne, um ihn unlOslich zu machen. 

Zum trocknen Stempeln von Leder oder Tuch bringt man die Farbmasse aus Farbe, 
'Vachs oder Paraffin mittels angewirmter Metallstempel auf den Stoff, wobei nach Wegnahme 
des Stempels der Abdruck sofort erkaltet und nicht mehr abfii.rbt, so daLl die Leder- oder Tuch
flecken sofort aufeinandergeschichtet werden konnen. (D. R. P. 109781.) 

Zur Herstellung VOIl Vorzeichn ungen bei Spachtel-, Tambourier- und Stickereiartikeln 
trii.gt man mittels einer Schablone eine Vordruckfarbe aus 100 Tl. RubOl, 50 Tl. Kaolin oder 
einem anderen Olsaugenden Stoff und 10 Tl. Jodstii.rke auf, und entfii.rbt nach dem Besticken die 
noch sichtbaren Stell en der Vorzeichnung durch Betupfen mit einer 10proz. Natriumthiosulfat
losung. Wihlt man statt der Jodstii.rke Eisenoxyd als fii.rbenden Bestandteil, so geschieht die 
nachtrii.gliche Entfii.rbung mittels CitronensiurelOsung. Es erubrigt sich so die Entfernung der 
Zeichnungen mittels Benzins oder durch Ausbiirsten, auch hat das Verfahren gegenuber jenem 
des D. R. P. 146683 den Vorteil, daLl besser erkennbare gefarbte Korper Verwendung fInden. 
(D. R. P. 163610.) 

Zur Herstellung staubfreier trockener Vordruckfarben fiir Stickereien vermahlt man 
300 Tl. einer trockenen, giftfreien Rohfarbe mit 400 Tl. Manilakopal und 13 Tl. Paraffinol in 
Kugelmiihlen, siebt fein aus und erhii.1t so ein staubfreies, gutbindendes Produkt, das fest haftet 
ohne auf den Stickfarben abzufirben. (D. R. P. 290698.) 

Die Fabrikation der Schreibmaschinenbander und Kopierpapiere beschreibt Dr. Walther 
in Selfens.-Ztg.1921, 861. 

Als Farbstoffe fiir kopierfihige Schreibmaschinenbander kommen in Betracht: Carbon
schwarz 3260 J, Methylviolett 4 BO, Safranin S 150. Die Farbstoffe werden etwa mit der doppel
ten Menge Vaselin auf das feinste verrieben, worauf man die Bander mit dieser Paste impragniert. 
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Fiir nichtkopierfahige Farbbander kommen folgende Farbstoffe in Betracht: Nerazinbase B, 
Cerasinviolett I Base, Cerasinrot G. Diese Farbstoffe werden wie folgt verarbeitet: 50 g Farb
stoff werden mit 150g Olein durch Erwii.rmen auf 10° C gelost, worauf man noch 350 g Ricinus-
01 hinzufiigt. (Leop. Cassella & Co.) 

In Selfens.-Ztg. 1912, 870 findet sich eine einfache Vorschrift zum Farben von Bchreib
maschinenbandern: Man lOst in reinem Glycerin ohne jeden Zusatz von Beife, Alkohol, Olen 
u. dgl. auf dem Wasserbade die notige Menge des Teerfarbstoffes, verriihrt die kornige Masse 
nach dem Erkalten mit etwas Wasser bis ein gleichformiges Produkt entsteht, verfliissigt die 
dicke Masse abermals auf dem Wasserbade und farbt die Bander in bekannter Weise. Sie miissen 
nach dem Farben sofort in gut schlie13ende Dosen verpackt werden, da das Glycerin aus der Luft 
begierig Wasser anzieht. 

Eine Stempelkissenfarbe oder eine Druckfarbe fiir Sohreibmaschinenbii.nder wird nach 
D. R. P. 71 912 hergestellt durch LOsen von 2-4 Tl. Methylviolett und 2 TI. Carbolsaure in einem 
Gemenge von 4 Tl. RicinusOl und 2 Tl. CassiaOl; natiirlich lassen sich auch andere Teerfarbstoffe 
verwenden. Bei dar Herstellung sehr starker Losungen ist es ratBam, zunii.chst eine LOsung des 
Farbstoffes und der Carbolsaure mit dem Cassia61 herzustellen und nachtriiglich erst das RicinusOl 
langsam hinzuzufiigen. 

Nach D. R. P. 224637 und Zusatz 229 467 werden zur Herstellung von Eisengallusfarben 
fUr Farbbander, Stempelkissen u. dgl. die Kondensationsprodukte von ammoniumoxyferri
gallussaurem Ammonium [186J mit Aldehyden (Formaldehyd) oder Ketonen (Aceton) unter Zu
satz von 01, Glycerin oder wasseriger SchellacklOsung verrieben. Die tiefschwarzen Pulver sind ge
niigend wasserlOslich, um zur Herstellung kopierfii.higer Farbbii.nder dienen zu konnen, haben aber 
nicht die leichte LOslichkeit des Ausgangsmaterials. Man erhii.lt nach vorliegendem Verfahren 
nicht nur gagen Wasser, sondern auch gegen Sii.uren hervorragend bestandige Schriftziige, wii.hrend 
die mit ammoniumoxyferrigallussaurem Ammonium hergestellten Tinten erst nach dem Trocknen 
wasserunloslich werden, aber auch dann nicht vollig wasserfest sind. 

Wejtere Vorschriften zur Fii.rbung von Schreibmaschinenbii.ndern finden sich in einem Referat 
in Selfens.-Ztg. 1912, 722. 

Die Herstellung der Schreibmaschinenbii.nder und ihre Imprii.gnierung ist auch beschrieben 
in Techn. Rundsch. 1910, 177. 

Die Fabrikation von Schreibmaschinenfarben und -bii.ndern beschreibt schlie13lich B. Walther 
in Chem.-Ztg. 1921, 169. 

184. Litbograpbiscbe Tinte; Lack- und Reliefschriftmassen. 
Zur Herstellung lithographischer Tinte schmilzt man ,49 Tl. Wachs, bis der aufsteigende 

Dunst sich an einem· brennenden Spane entziindet, entfernt das Gefii.J3 vom Feuer, setzt 10 Tl. 
Mastix, 28 Tl. Schellack, 22 Tl. Marseiller Beife und zuletzt 9 Tl. RuB hinzu, erhitzt die Mischung 
weiter bis sie sich entziindet, loscht die Flammen und gie13t die Masse auf einen mit Seife be
strichenen Stein. Die in beliebige viereckige Stiicke zerschnittene lithographische Tinte wird durch 
Anreiben mit Wasser als eine emulsionsartige Fliissigkeit erhalten, die leicht aus der Feder 
flie13t und allen Anforderungen des Kiinstlers entspricht. (Polyt. Zentr.-BI. 1861, 372.) 

Lithographische Tinte zum Schreiben und Zeichnen wird nach F. Daum, Selfens.-Ztg. 
1912, 961, hergestellt durch Abbrennen eines hocherhitzten, geschmolzenen Gemenges von je 
5 Tl. Talg, gebleichtem Bienenwachs und frischer weicher Kernseife, worauf man nach etwa. 
1 Minute durch Auflegen eines Deckels die brennende Masse loscht, 5 Tl. gepulverten Rubin
schellack und 1 TI. Lampenru13 hinzugibt und ausgieLlt. 

Als lithographische Tinten fiir Reliefii.tzungen bewii.hrte sich eine Verkochung von hei13-
b.ereiteter konzentrierter BoraxlOsung mit geschabter Natrontalgseife und Stocklackpulver oder 
elne Mischung von Wasserglas mit der gekochten braunschwarzen LOsung von Pyrogallussii.ure 
und Lauge. Die mit beiderlei Tinten auf lithographischen Steinen ausgefiihrten Ziige widerstehen 
~llen A.tzmitteln und erscheinen nach der A.tzung als sehr scharfe Hochreliefs. (Elsners Chem.
techno Mitt. 1864/66, S. 208.) 

Eine geeignete Drucktinte wird nach D. R. P. 67848 durch Losen von Teerfarbstoffen in 
ii.therischen Olen hergestellt. 

Zur Vervielfiiltigung von Autographien und Drucksachen verwendet man nach D. R. P. 
17016 Tinten, die aus einer LOsung von Firnis, Kaliumbichromat, Blutlaugensalz und einem 
F~bstoff bestehen, oder Farbkorper, die aus Paraffin und KienruB hergestellt werden; dann 
t~ankt man das Original mit angesii.uertem, verdiinntem Alkohol, schwarzt lnit fetter Druckfarbe 
em und iibertrii.gt a.uf Qen Stein. 

Eine Schutztinte fiir Zwecke der Zinkographie besteht nach Polyt. Notizbl. 1872, Nr.4 
aus einer mit TerpentinOl verdiinnten verschmolzenen Mischung gleicher Teile Wachs, Asphalt 
und Kolophonium. 

Die Vorschrift zur Herstellung eines Schriftenlackes fiir Lackschrift bringt F. Daum in Seifens.
Z~~. 1912, 962; vgl. das Bueh voh O. Lippmann, Moderne Lack-, Tusche- und Federschriften 
(fur Reklameschilder), Dresden 1911. 
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Zur Gewinnung einer kornfreien Lacksohriftfo.rbe lOst man nach Teehn. Rundsch. 1912, 
6'16 15 Tl. Rubinschellackpulver in einer kochenden wisserigen LOsung von 4 Tl. Borax und 
fUgt 5 Tl. wasserlOsliches Nigrosin, 1 Tl. Glycerin und 2 Tl. Gummi arabicum, gelaat in 73 Tl. 
Wasser hinzu. Je nach der gewiinschten Tiefe des Tones kann man diese Farbe direkt verwenden 
oder vor dem Gebrauch verdiinnen. 

Eine gro.l3ere Za.hl von Vorscbriften zur Herstelhmg von Schreiblacken ffir Plakate ist in 
Techo. Rundsch. 1918, 29'1 angegeben. Die Kombinationen bestehen meistens aus verschiedenen 
Mengen Schella.ck, venezianischem Terpentin oder Kopal und Nigrosin in Spirituslaaung, denen 
zur Erzielung schwarzer Mattlacke 3-15% feinster amerikanischer GasruJ3 zugegeben werden. 

Na.ch einem'Refero.t in SeUens.-Ztg. 1911, 10, wird eine Reliefschreibmo.sse her~estellt 
durch inniges Verriihren von 1 kg Schl8mmkreide, 80 kg weiLlem Dextrin, 5 kg Glycenn und 
Wasser zu einem Brei, dem man, urn ein reines WeiLl zu erzielen, evtl. einen geringen Ultramarin
zusatz beigibt. Zur ErhOhung der Haltbarkeit wird die Masse mit etwas Salicylsiure versetzt. 

Die Reliefschreibmassen, wie man sie beispielsweise o.uch aus Roggen- oder Weizenmehl
kleister mit 10% Gelatine, 40% Natronwasserglas, etwas Ter.J?6ntin oder geschlagenem Eiwei13 
erhilt und die zur Vermeidung der SprOdigkeit zweckmiLlig JDlt etwas Glycerin versetzt werden, 
diirfen nicht auf starken geglitteten oder la.ckierten Kanon aufgebracht werden, do. sie~,sonst 
leicht o.bspriIlHen. Stete empfiehlt es sich, die ausgetrockneten Reliefschreibmassen nach vor
heriger Grundierung mit Lemolfirnis mit einem Ema.illa.ck zu iiberzieben. 

Eine Zusammenstellung der hiufigst angewendeten Methoden der Reliefmalerei bringt 
H. BUIlg in Techn. Rundsch. 1906, 669 und beschreibt kurz die einzelnen Verfo.hren und ihre 
technische Ausfiihrung nach der Schnurenplastik und durch Scho.blonierung unterVerwendung 
der iiblichen Reliefschreibmassen. 

Zur Ausfiihrung von Reliefmalerei mit dauerha.fter, nicht abspringender, erhabener Kontur 
tr~ man ein mebr oder weniger heiLles Gemisch von 100 Tl. Wachs,' 75 Tl. Speckstein und 25 Tl. 
Kofophoniurn mit der notigen Carnaubauwa.chsmenge zeichnerisch mittels Malkinnchen oder 
Rohrchen auf eine geeignete Unterlage auf. (D. R. P. 8188'17.) 

Tinte. - Anhang: Bilder, Sehriften reinigen, fixieren. 

180. Literatur und Allgemeines tiber Tinte. 
Deutschl. TIote(-pulver) 1/.1914 E.: 338; A.: 49'18 dz. 

Schluttig und Neumann, Die EisengaIlustinten. Dresden 1890. - Hinrichsen, F. W., 
Die Untersuchung der Eisengallustinten. Stuttgart 1909. - Lehner, S., Die Tintenfabrikation. 
Wien und Leipzig 1909. - Andes, E., Schreib-, Kopier- und andere Tinten. Wien und Leipzig 
1906. 

Zur Geschichte der Tinte findet sich ein Bericht von P. MarieD in Chem.-techn. Ind. 1916, 
Nr. 16/16, 10. 

Eine umfassende Abhandlung von C. B. Vledt iiber die Herstellung der schwarzen Schreib
tinten, der Alizarintinten, Blauholztinten, der so~. schwarzen Anilin- und der Kopiertinten ebenso 
wie iiber die E'rzeugung der Tintenpulver und Tintensteine findet sich in lingerem Auszuge mit
geteilt in .Jahr.-Ber. f. chem. Techn. 18'16, 998. 

Die Anforderungen, die man an Teerfarbstofftinten stellen muJ3, sind von A. GauswlDdt in 
Pharm. Zentrh. 1898, 240 zusammengestellt. V gl. aber E. Dietrich, Pharro. Zentrh. 1898, 821. 

Ober Beschaffenheit und Herstellung von Krie~tinten siehe W. Herzberg, MItt. v. Materlal
priifungsamt 1916, 286. 

tlber Tintenfabrikation siehe die Arbeit von B. Walther in Chem.-Ztg. 1921, 431. 
Ober die Einwirkung von Tinten auf metalliscbes Eisen zwecks Festetellung des geeignetsten 

St&blfedermateriales siehe die Arbeit von O. Bauer und W. Mecklenburg in Mitt. v. Material-
priifungsamt 3'1, 68. ' 

Salzssure- und besonders AIDlnoniakdlimpfe ebenso wie Schwefeldioxyd iiben, wenn sie in 
konzentrierter Form vorliegen, in geschlossenen Riumen bedeutenden EinIluJ3 auf die Haltbar-
1i.eit von Eisengallustinten aus. (F. W. HIDrlchsen und R. Kempf, Mitt. v. Materlalpriifuogs
amt 82, 686.) 

Materialpriifungsamt und Tintenfabriken sind neuerdings damit beschaftigt eine Tinte, 
die frei von Fasern angreifenden Stoffen ist und bei lingerer AuIbewahrung der Schriftetiicke das 
Po.pier nicht angreift, herzustellen. (Mitt. v. MaterlaJprtlfuDgsamt 1922, 90-96.) 

Die urspriinglich durch Versetzen wisseriger Gallipfelausziige mit Eisensalzen hergestellten, 
Bchon im Mittelalter verwendeten Eisengallustinten wurden erst urn Mitte des 19. Ja.hr
hunderts durch die Blauholztinten aus BlauholzextrRkt und chromsaurem Kali (RUDge) 
und bald darauf durch eine neue Art von Eisengallustinten ersetzt, die heute noch unter dam 
Namen Alizarintinten (LeoDhardt) verwendet werden. Na.ch diesem letzteren Verfahren wird 
der eigentliche Tintenfarbstoff nicht in der Tintenfiiissigkeit selbst, sondern erst nach Ausfiihrung 
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der Schriftziige in diesen an der Luft gebildet. Man verwendet eine aus w8.sserigem Gallapfel. 
auszug und reinem Eisenoxydulsalz (Eisenvitriol) zubereitete, mit etwas freier Saure versetzte 
farbl08e Fliissigkeit, die in diesem Zustande kIar filtrierbar ist, jedoch um lesbare Schriftzeichen 
zu liefern Elinen fii.rbendeD Zusatz, z. B. von Krappwurzelextrakt - daher der Name Alizarin· 
tinte - erhalten mul3. In den folgenden Vorschriften findet sich eine Anzahl von Beispielen 
zur Herstellung solcher Tinten; sie werden jedoch immer mehr durch Schreibfliissigkeiten er. 
setzt, die man mit Hilfe von Teerfarbstoffen herstellt, und sie wiirden heute vollstaDdig ver. 
driingt sein, wenn nach den in den Kulturstaaten aufgestellten Grundsatzen fiir amtliche Tinten
priifung nicht Bedingungen gestellt wiren, die zurzeit nur von wenigen Teerfarbstoffen erfiillt 
werden. Statt der trockenen Gallapfel, die man frillier in Millilen zerkIeinerte, worauf man ihren 
alkoholisch iitherischen Auszug zur Trockne dampfte, werden heute entweder die im Handel 
befindlichen fertigen Gerbstoffausziige oder auch Gallussaure und Tannin unmittelbar verwendet. 

Bei der Herstellung im GroSen arbeitet man nach SeHens.-Ztg. 1913~ 160 in der Weise, daB 
man in groJ3en Bottichen Wasser, Gallussaure, 'fannin und den Klebstoff lOst, direkten Dampf 
einleitet und nach etwa 1/. Stunde unter fortgesetztem Riihren eine wii.sserige LOsung von Eisen· 
vitriol langsam zuflieJ3en laSt, worauf man Bach weiteren 30 Minuten die mit der zehnfachen 
Menge Wasser verd1innte Salzsiiure portionsweise eintriigt und 30 Minuten weiterkocht. Man liiSt 
dann erkalten, gibt in der dem verdampften Wasser entsprechenden Wassermenge gelOst, die 
Carbolsiiure (ala schimmelverhiitendes Mittel) zu und erh8.lt so die fertige Eisengallustinte. 
. Gewohnliche Tinten, wie sie frillier hergestellt wurden, griffen die Feder wegen ihres Gehaltes 

an freier Siure oder sauer reagierenden Sa.lzen stark an, und es setzten sich Krusten auf der Feder 
ab, die aus Oxydationsprodukten der Garb· und Gallussaure und aus Verunreinigungen bestandeD. 
Eine weitgehenden Anforderungen geniigende Normaltinte wird nach Schluttig und Neumann 
(vgl. Untersuchungen iiber Eisengallustinten, F. W. Hinrichsen, Mitt. v. Materlalpriifungsamt 
31, 370) hergestellt aus 13,4 g Tannin, 7,7 g Gallussaure, 30 g Eisenvitriol, 10 g Gummi arabicum, 
10 g 25proz. Salzsiiure, 1 g Carbolsaure und evtl. etwas Teerfarbstoff (zur Nuancierung der Fliissig. 
keit) gel<ist in 11 Wasser. Wenn auch diese Tinte die Bedingung nicht ganz erfilllt, die Feder 
nicht anzugreif~n und keine Krusten abzusetzen, so geniigt sie doch den meisten Anforderungen. 

Eine in jeder Hinsicht zweckentsprechende Tinte erhiilt man durch AuflOsen von ammo
niumoxyferrigallussaurem Ammonium, einer schwarzen, glanzenden sprOden Masse, die 
man durch Fillung einer ammoniakalischen LOsung von 7,5 g Eisenchlorid und 7 g Gallussaure 
mit Alkohol aIs komplexe Verbindung , 

(OH) • (COONH,) , C,H.<8)FeONH, 

gewinnt. Statt der Gallussii.ure kann man alIe Stoffe verwenden, die zwei Hydroxylgruppen oder 
eine Hydroxyl. und eine Carboxylgruppe in Orth08tellung' enthalten, also z. B. Salycilsaure, 
Tannin, Brenzeatechin oder Pyrrogalol. An Stelle des Ammoniaks konnen auch Alkalicarbonate 
und organische Basen, an St~lle des Ferrieise~ andere mehrwertige Elemente der Eisengru~pe 
oder auch ~esium und Kupfer treten Die 7proz. wii.sserige LOsung des Prij.parates ist tIef· 
violett. leichttIiissig, setzt nicht ab, bleibt in offenen und verschlossenen Gefii.Sen unverii.ndert 
und liefert zuerst violettschwarze, bald grauschwarz und nach einigen Stunden schwarz werdende 
Schriftziige, die nach etwa einer halben Stunde vollig wasserunlOslich sind. (T. SlIbermann und 
H. Ozorovltz, Ref. in Chem. Zentralbl.I908, IT, 1024.) 

In Pharm. Zentrh. 1912, 1407 findet sich ein Referat iiber die Behandlung von Tinte zur 
Erhaltung ihrer Diinnfliissigkeit und Haltbarkeit und zur Vermeidung der Krustenbildung. 
Es wird auch darauf hingewiesen, daS sogar die besten Stahlfedern, wenn sie zum Schreiben 
stark benutzt werden, nicht lii.nger halten ala eine Woche, und daS sie dann umgewechselt werden 
miissen. Es finden sich ferner Hinweise iiber die Behandlung der Kopiertinten und iiber das 
Kopieren der mit Tinte geschriebenen Schriftstiicke mit der Plattenkopierpresse und mit der 
Walzenkopiermaschine. 
. Der wichtigste Trager der Tintenschrift ist das Papier, und es ist seltsam, zu sellen, daS 
sI~h die schwere Papierindustrie he ute noch vollig nach der mit einfachen Mitteln arbeitenden 
Tintenindustrie richtet und bemillit ist, tintenfeste Schreibpapiere zu erzeugen. Wiinschenswert 
w!ire as daher, umgekehrt zu verfahren, und Tinten herzustellen, die auch auf billigen, wenig ge· 
lmmten Papieren nicht flieDen. (B. Haas, Wochenbl.r. Paplerfabr. 47, 2088.) 

186. Tintenherstellungsbeispiele. 
Eine blaue Galluskanzleitinte wird nach E. Dieterich, PharOl. Zentrh. 1889, 367 und 

1890, 209 hergestellt aus einer LOsung von 60 g Tannin in 540 ccm Wasser, der man ein Gemisch 
Von 40 g EisenchloridlOsung, die 4 g Eisen enthii.lt, ferner 0,5 g Schwefelsii.ure und 400 ccm Wasser 
zusetzt. Man kocht 5 Minuten, setzt 10 g Zucker zu, gieSt nach einigen Tagen yom Bodensatz 
a~ und vermischt schlieDlich mit einer LOsung von 5 g Anilinwasserblau 1 B in 25 ccm Wasser. 
DIe Eisenoxydtinten sind jedenfalls besser aIs die Oxydultinten, wenn die Mengenverhii.ltnisse so 
gewii.hlt werden, daS auf 1 TI. Eisen 15 TI. Tanmn kommen. Bei weniger Gerbstoff lagert sich 
bald Bodensatz ab,die Schriftzii~ewerden gelblich, und das iiberschiissige Eisen kann das Papier 
z~rstoren. Nach obiger VorschrIft erh8.lt man rasch, intensiv blauschwarz eintrocknende, gut
flIeCende Tinte, die scharfe, anfanglich blaue, bald schwarz werdende Kopien liefert. 
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In Dlngl. lomn. 101, 468 findet sich ein Hinweis auf die Verwendbarkeit der Beeren von 
Sambucus ebolus (Zwergholunder oder Erdholler, in Mittel- und Sfuieuropa bis Nordafrika 
und Persien vorkommend) statt der Gall~pfel zur Herstellung einer dauerhaften schwarzen 
Tinte. Der mit Eisenvitriol und Holzessig wie iiblich angeriebene Saft der Beeren liefert violett. 
rote, nach dem Trocknen tiefblauschwarze Schriftziige 

Eine billige, gute Schreibtinte wird nach aIterer Vorschrift (Ind.-Bl. 1882, 268) her
gestellt durch LOsen von 100 Tl. Campecheholzextrakt in 800 Tl heiJ3em Kalkwasser, unter Zu
satz von 25 Tl. Salzsii.ure und 3 Tl. Phenol (wobei die rote Farbe in eine braungelbe iibergeht) 
und Vermengen der etwa 1/. Stunde gekochten und dann erkalteten Fliissigkeit mit 30 Tl. ara· 
bischem Gummi und 3 Tl. Kaliumbichromat (jedes fiir sich in der notigen Me~e Wasser ge· 
lOst). SchlieJ3lich fOOt man mit Wasser auf 1800 Tl. auf und erhii.lt eine rot schrelbende Tinte, 
deren Farbe bald in Schwarz iibergeht. 

Das Verfahren zurHerstellung einerBlauholztinte ist inSelfens.-Ztg. 1912, 310 beschrieben. 
Eine Vorschrift zur Herstellung einer tiefschwarzen neutralen Tinte findet sich in Dlngl. 

loum. 188,468, jene zur Herstellung einer blauen Tinte aus Berlinerblau und Oxalsii.ure in 
DlngL loum. 189, 232. 

Verschiedene andere Vorschriften zur Herstellung von Ale p po -(Gallipfel. )tinte, insbesondere 
als Ersatz fiir Alizarintinte sowie Vorschriften zur Herstellung von Kopiertinten und von Tinte 
in Tafelform finden sich in DlngL loom. 189, 441; 142, 141; 18, 161; und in Polyt. Zentr.-BI. 
1866, 102 und 1861, 418. Siehe auch die aIten Tintebereitungsvorschriften in Polyt. Notlz-BI. 
1849, 108. Diese veralteten Vorschriften konnen von Interessenten in jeder gro13eren Bibliothek 
aufgesucht werden. Sie haben heute keine Bedeutung mehr. 

trber die zum ersten Male von Berzenus hergestellte Vanadintinte (aus vanadinsaurem 
Ammoniak und einer Gallii.pfelabkochung) und iiber ihre Bestindigkeit gegen Siuren und ver· 
diinnte AIkalien siehe lahl'.-Ber. r. chem. Techn. 1880, 611. VgI Polyi. Zentr.-BI. 1818, 1301. 
Eine tiefschwarze, gutfliissige Vanadintinte erhii.lt man Z. B. aus 1 Tl. Pyrogallussiure mit 3 Tl. 
feingepulvertem'und gesiebtem arabischen Gummi und 3 Tl. neutralem vanadinsaurem Ammoniak, 
unter Zusatz einer entsprechenden Menge kalten Regenwassers. ' 

Diese Berzenussche Vanadintinte ist nicht haltbar. C. Appelbaum empfiehlt fiir gewisse 
Zwecke ein einige Zeit brauchbares LOsungsge!nisch von 10proz. wii.sseriger Tanninlosung und 
von 4proz. wii.sseriger LOsung von vanadinsaurem Ammoniak. (Dlngl. lomn. 211, 428.) 

Zur Erzeugung von Schriftziigen auf Papier iiberstreicht man diese nach D. R. P. 106185 
mit einer alkoholischen LOsung von 2-4% !nilchsaurem Eisenoxydul und 2-4o/a'vanadinsaurem 
Ammoniak. Die dazu gehorige Tinte besteht aus einer 10--20proz. wii.sserigen TanninlOsung, 
der man einige Tropfen Schwefelsii.ure beifiigt. Der Papierstoff erhii.lt zweckmi13ig einen Zusatz 
von 20 Tl. Zinkoxyd. Durch Zusammentreffen der Gerbstofflosung !nit den Metallsalzen bilden 
sich augenblicklich die sichtbaren Schriftziige. 

tJber Herstellung einer Chromtinte aus Blauholzextrakt und ChromaIaun, !nit der man 
sofort tiefschwarze, sehr widerstandsfii.hige Schriftziige erhii.lt, siehe C. Puscher, D. Ind.-Ztg. 
1881, 18. Man setzt z. B. zu 100 Tl. fein gepulvertem Blauholzextrakt 10 Tl. Indigokarmin und 
verriihrt !nit einer wii.sserigen LOsung von 1 Tl. Kaliumbichromat. 

Eine andere Vorschrift zur Herstellung von Chromtinte aus einer w8.sserigen Blauholzextrakt· 
100ung und chrOlnsaurem Kali findet sich in Dingl. loum. 101, 80. Diese Chromschreibtinte 
gelatiniert im Gebrauche leicht, und man setzt ihr deshalb nach R. Bottger, lahl'.-Ber. r. chem. 
Techn. 1889, 848, pro Liter Fliissigkeit (enthaltend 15 g Campecheholzextrakt und 1 g Kalium· 
bichromat) 4 g Soda zu. 

Die Herstellung einer schwarzen Tinte mit wolframsaurem Natron statt des Chrom
salzes der Chromtinten, ist in D. Ind.-Ztg. 1881, Nr. 46 beschrieben. 

187. TeerfarbstoHtinten. 
Teerfarbstoffe fiir Tinte. 

Namen der Farbstoffe 
(Leap. Cassella &: Co.) 

1. Diamantfuchsin Ia 
2. Neufuchsin 0 
3. Solidgriin Krystalle 0 
4. Brillan t~riin Krystalle extra 
5. MethylVlolett BB Nr. 83, 

3 BD Nr. 0, 3 R Nr. 0 
6. Krystallviolett 5 B bliulich 
7. Rhodamin B extra 
8. Juteschwarz 09624 N, 9375 
9. Eosin GGF, L 

10. Eosinscharlach B 

I L(lslichkeit 
in heillem 

Wasser 

1 : 50 
1 : 25 
1 : 25 
1 : 25 

1 : 25 
1 : 25 
1 : 25 
1 : 50 
1 : 25 
1 : 25 

Namen der Farbstoffe 
(Leap. Cassella &: Co., 

11. Brillant Cochenille 2 R, 4 R 
12. Cyanol extra 
13. Tetracyanol V 
14. Siuregriin extra konz., desgl.B 
15. Cyanolechtgriin G 
16. Naphtholschwarz L 115 
17. Naphtholblauschwarz 
18. Remblau 
19. Wasserblau RB 
20. Nerazin G 

LOsliehkelt 
in heillem 

Wasser 

1 : 25 
1 : 15 
1 : 15 
1 : 20 
1 : 20 
1 : 20 
1 : 25 
1 : 25 
1 : 25 
1 : 6 
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Man lOst die Farbstoffe durch tlbergieBen mit heiBem Kondenswasser und filtriert die Lo
sungen. - Die Farbstoffe 1-10 und Farbstoff 20 werden durch Metallsalze und Sauren verandert 
und eignen sich daher nur zur Herstellung von Anilintinten, Stempelfarben und Hektographen
tinten. - Die Farbstoffe ll-19 hingegen sind gegen jene Mittel bestandig und konnen daher 
auBer fiir reine Anilintinten auch zum Nuancieren von Gallustinten und sog. Alizarintinten (in 
Mengen von 1/10-1/10%) Verwendung.finden. 

Vorschrift flir reine Anilintinte: 15-20 g Farbstoff werden nebst 4-5 g Gummi 
arabicum in II Wasser gelOst und mit 5 ccm alkoholischer Salicylsaurelosung I : 10 versetzt. 
SoIl die Tinte kopierfahig sein, so gibt man noch 10 g Gummi arabicum und 50 g Glycerin hinzu. 

Eine unzerstorbare, die Stahlfedern nicht angreifende Tinte erhalt man nach R. Bottger, 
Poly'- Notizbl. 1872 Nr. 24, durch Verreiben von 4 g AniIinschwarz mit 60 Tropfen konzen
trierter Salzsaure, 24 g Alkohol und einer heiJ3en Losung von 6 g arabischem Gummi in 100 ccm 
Wasser. 

Zur Bereitung einer Anilinschwarztinte lost man 8,52 T1. Chlorkupfer, 10,65 T1. chlorsaures 
Natron und 5,35 T1. Chlorammonium in 60 Tl. destillierten Wassers, ferner 20 T1. salzsaures Anilin 
(in 30 Tl. Wasser gelOst), 20 T1. GummilOsung (I TI. Gummi und 2 Tl. Wasser), sowie 10 T1. Gly. 
cerin, und mischt zum Gebrauch einen Teil der ersten und vier Teile der zweiten Losung. Zuerst 
schwach griin erscheinend, wird die Farbe allmahlich schwarz. (Pharm. Zentrh. 1868, Nr. 36 
und 1869, Nr. 22.) 

Die Vorschrift zu einer ahnlichen aus Anilinschwarz hergestellten Tinte bringt auch E. Jacob
sen in Dingl. lourn. 183, 78; siehe auch die Rezepte fiir rote und anders gefarbte Anilintinten 
von J. Fuchs in Dingl. Journ. 181, 335. 

Dber Herstellung einer billigen Aleppotinte aus Tannin, Eisenvitriol, Dextrin und Teer
farbstoff (Reinblau der Bad. A. U. S. F.) siehe Seifens.-Ztg. 1912, 1396. 

Die Farbtinte des A. P. 1 422 957 besteht aus einer mit Teerfarbstoff gefarbten alkoholischen 
Schellac kltisung. 

Eine ausgezeichnete, die Feder nicht angreifende Tinte wird nach J. J. Pohl, Journ. f. prakt. 
C.hem. 81, 45, erhalten sus einer Losung von Indigocarmin in Wasser, Gmnmi arabicum und 
emigen Tropfen einer Losung von arseniger Saure. 

Zur Herstellung einer Tinte, die unvertilgbare Schriftziige liefert, verknetet man je I g Rua, 
Gummi arabicum und Indigo zu einer Kugel, die man trocknen laJ3t und in einer Losung von 
30 g gepulvertem Schellack in 500 g Wasser lmd 8-10 g Borax langsam bewegt bis die Fliissig
keit eine schone blaulich schwarze Tinte bildet. Die mit ihr ausgefiihrten Schriftziige sind gUi.n
zend und feuchtigkeitsbestii.ndig. (Polyt. Zentr.-BI. 1867, 612.) 

Zur Herstellung einer lichtechten, die Stahlfeder nicht angreifenden Tin te verwendet man 
den zum Farben nicht brauchbaren kolloidalen Indigo, den man in der Weise bereitet" daB man 
13 g Indigoteig von 20% Trockengehalt, verteilt in 200 ccm Wasser, mit 4 g Atznatron und 10 g 
fe~tem Natrimnhydrosulfit in 100 ccm \Vasser im Wasserbade erwarmt, die reduzierte Fliissig
kelt nach dem Abklihlen mit einer schwach alkalischen wsung von 4 g Lysalbinsaure ver
setzt, in einer Leuchtgasatmosphare filtriert, auf 0° abkiihlt und mit 80 ccm kauflichem Wasser
stoffsuperoxyd vermischt. Die kolloidale Losung ist unbegrenzt haltbar, wird durch Sauren, 
~lkohol, Aceton oder Pyridin gefaIlt, laJ3t sich jedoch in unverandertem Zustande zur Trockne 
emdampfen und bildet dann eine dunkelblaue, amorphe in Wasser leichtlosliche Masse. (Mohlau, 
V. Kongr. f. angew. Chern. 1903.) 

Nach A. Fiechter, Chem.-Ztg. 1911, 115, erhalt man durch Behandlung gewisser Benzol
derivate, wie Anilin, Nitrochlorbenzol, Nitrobenzoesaure usw., mit Schwefel und Schwefel
saure in der Hitze Korper, die die Eigenschaft zeigen, mit Alkalien oder Soda oder Ammonium
carbonatlosung oder Kalkwasser Tinten zu bilden. Man fallt die Korper durch Verdiinnen mit 
Wasser, koliert, wascht die dunklen Massen, filtriert, trocknet, lost sie in verdlinnten Alkalien 
und verwendet die Fliissigkeiten direkt als Tinte oder nach Chem.-Ztg. 1911, 1066, als Schuhglanz
und -putzmittel, als tiefschwarze Spritlacke fiir Holz, Metall und Leder, sowie als Druckerschwarze. 

188. Kopiertinten. 
. Jede Tinte laJ3t sich durch Zusatz hygroskopischer Substanzen, die ihr Eintrocknen yer

hm~ern, in eine Kopiertinte verwandeln. Die meist verwendeten derartigen Stoffe sind Chlor
calCIum, Zuckerarten, Dextrin oder Glycerin. 
. Eine altere Vorschrift zur Herstellung einer mit Glycerin und Honig bereiteten Kopiertinte 

fmdet sich in Jahr.-Ber. f. chern. Techn. 1859, MO. 
. Nach einem Referat in Jahr.-Ber. f. chern. Techn. 1881, 893 wird cine Kopiertinte auf sehr 

e~nfache Weise dadurch erhalten, daB man gewohnliche Schreibtinte auf etwa 2/3 ihres Volumens 
erndampft und mit Glycerin auf das urspriingliche Volumen auffillit. 

Die Herstellung einer anderen Kopiertinte, die ohne Anwendung einer Kopierpres~e ~.urch 
hloJ3es Aufstreichen eines befeuchteten Kopierpapieres auf die mit ihr hergestellte Scllflft uber
tragbar ist, schildert R. Bottger im Polyt. Notizbl. 1869, 1. Man lOst 64 T1. Blauholze.xtr~kt l~nd 
16 T1. Soda in 270 TI. Wasser, fiigt 641'1. Glycerin, 16 T1. Gummi arabicum .~nd schl~.eJ3.hch eme 
konzentriert wasserige Losung von 2 T1. einfach chromsaurem Kali zu, schuttelt kraft~g du~ch 
U?d erhalt so eine Schreibfliissigkeit, die ohne Presse durch bloJ3en Handabdruck drm Koplen 
hefert. 
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Zur Bereitung einer vorziiglichen Kopiertinte, die zuniichst blasse, jedoch nach kurzer 
Zeit tiefschwarzblaue Schriftziige und Kopien liefert, kocht man na.ch Bottger, Dlngl. lourn. 
161, 431 1 TI. Alaun, 2 TI. Kupfervitriol, 4 TI. Campecheho1zextrakt und 48 TI. destilliertes 
Wasser und filtriert die LOeung durch dicke Leinwand. 

Eine wt>itere Vorschrift zur Herstellung einer Kopiertinte findet sich in Ber. d. d. chern. 
Ges. 1818, 108. 

Zur Herstellung einer der Pariser Kopiertinte ihnlichen Schreibfliissigkeit fiiJIt man nach 
Glntl, Chem. Zentr.-BI. 1811, 464, eine mit 1 %Alaun versetzte 10griidige BlauholzextraktlOsung 
mit Ka.lkwasser, fiigt eine schwache Chlorkalkliisung bei bis mch der Brei blauschwarz fii.rbt und 
setzt dann bis zur Erzielung einer roten LOsung trollfenweise verdiinnte Sa.lzsiure zu. Diese Lo
sung gibt mit etwa 0,5% Glycerin un.d Oummi arablcum versetzt die Tinte, die gelbrot erscheint, 
auf dem Papier sich rasch bliut und blauschwarze Kopien liefert. 

Zur Herstellung einer Sohreib- un.d Kopiertinte bereltet man nach B. Kayser, Mitt. d. bayer. 
Gew.-M08. 1884, 118, eine frische Abkochung von Bla.uholz mit weichem Wasser, dunstet die 
FlUssigkeit bis auf das spezifische Oew. 1,028 ab und versetzt 10 I dieser Bla.uholzabkochung mit 
100 g 5Oproz. Essigsii.ure, einer heHlen, wisserigen LOsung von 10 g Kaliumbichromat, 100 g 
krystalIisierter schwefelsaurer Tonerde, 200 g Glycerin und 100 g Kandiszucker. Nach einer 
Woche gieJ3t man die klare Tinte ab. Sie flieJ3t braunrot aus der Feder, wird in kurzer Zeit 
violettschwarz und besitzt ain gbtes Kopierverm~en. 

Nach einem Referat in 8elfens.-Ztg. 1911, 682 Wlrd eine Trockenkopiertinte erhalten, 
wenn man 5 TI. essigsaures Uran in 10 TI. destilliertem Wasser liist, mit 5 TI. Alkohol und ~O Tl. 
weiJ3em Stiirkesirup versetzt und die Mischung nach 24stiindiger schwacher Gii.rung bei ca. 150 

mit SOTI. Wasser verdiinnt. Oefii.rbt wird: Veilchenblau mit Methylviolett, Violett mit 
Bla.uho1zextrakt und etwas Alaun, Schwarz mit Blauholzextrakt und chrnmsaurem Kali. 

189. UnverlOsehbare und Sieherheitstinten. 
'Ober unverliischliche Tinten siehe auch den heute noch sehr interessanten Aufsatz von 

D. B. BroWD, DlngL lourn. 166, 226. Nach dem Verfasser ist der Kohlenstoff das einzige zur 
Herstellung einer unverinderlichen Schrift geeignete Material un.d es wil.re da.her vorzuschlagen, 
a.ls primitivstes Mittel durch eine elektrisch erhitzte Feder die Schriftzeichen derart auszufiihren, 
daJ3 man das Papier oberflii.chlich verkohlt oder da.J3 man den Kohlenstoff der PapierIJ!.8BS6 ver
ii.ndert und sichtbar macht, indem man mit Schwefelsiure schreibt. 

Auch Lucas, Polyt. Zentr.-Bl. 1888, 16111 beschii.ftigte sich mit der Hervorbring~ einer 
unzeraWrbaren Schrift und ka.m zu dem ResUltat, daJ3 es besser sei, statt der konzentrlerten 
Schwefelsiure eine LOsung von 20 TI. Zucker in 30 TI. Wasser mit einem Tropfen konzen
trierter Schwefelsiure· versetzt a.ls unzerstorbare Tinte zu benutzen. ZweckmiJ3ig wird die ge
ringe Schwefelsiuremenge durch Nachbehandlung des beschriebenen Papieres mit einer schwachen, 
alka.lischen Lauge entfernt. Die Schrift ist nur durch Radieren mit dem Messer, nicht aber durch 
chernische Agentien entfembar. - Vgl. [191J. 

Unvertililbare Tinte zur Anfertigung von DOkumenten: 1 TI. Honig, 14 TI. Wasser, 2 Tl. 
engl. Schwefelsiure mit so viel in Schwefelsiure geliistem Indigo gemischt, daJ3 die Fliissigkeit 
hinI~lich gefiirbt erscheint, um auf Papier eine sichtbare Schrift zu liefern. Die mit dieser Tinte 
geschriebene Schrift (natiirlich mit Ginsefeder geschrieben) wird beim Erwii.rmen des Papieres 
vollkommen schwarz. Die Schrift wird n.ach der Erwii.rmung, um die ZersWrung des Papieres 
zu verhfiten, mit Salmiakgeist benetzt oder das Dokument in einem Kasten den Dilmpfen von 
kohlensa.urem Ammoniak ausgesetzt,. (Kindt, DlngL loom. 182, 216.) 

Eine unverlaschbare Tinte (I. Levrault) wird nach Dlngl • .Joom. 1860, IV, 168, hergestellt 
aus 50 TI. KienruJ3, ie .1~,~ TI. Zucker un.d Weinrebenkohle, 50 TI. Lumpenkohle, 50 Tl. Leim, 
6 TI. Indigo, 100 TI. lSalmiaJcgeist und 120 Tl. 11/~griidiger Salzsiure. Die Tinte soIl wiederholten 
Waschungen und den kriftigsten chemischen ElDwirkungen widerstehen. 

Eine sog. unvertilgbare schwarze Tinte wurde auch aus 1 TI. ~penruJ3, 12 TI. Kaliwa.si3er
g1a.s, 1 TI. AmmoniakfliissigJ,ceit und 38 TI. destilliertem Wasser hergestellt. (D. Ind.-Ztg. 1876, 8.) 

Eine unverliischbare Tinte erhilt man na.ch Dlngl • .Joum. 1-60, 289, durch Verriihren einer 
LOsung von Schella.ck un.d Borax in Wasser mit Lampenschwarz mit oder ohne Zusatz von Chrom
oxyd; die mit dieser Tinte her~estellte Schrift ist auch durch 6-8 Stunden lange Behandlung 
mit Konigswasser nicht zerstOrbar. Nach Dullo, D. Ill. Gew.-Ztg. 1882, Nr. 88, liJ3t sich diese 
Tinte. a.llerdings nicht mit Siuren entfernen, wohl aber mit Wasser oder noch besser mit einer 
schwachen Sodaliisung, besonders wenn das Papier, auf dem geschrieben wurde, stark geleimt war. 

Nach Fr. Storer, .Jahr.-Ber. r. chem. Techn. 1888, 828, ermoglicht ein Zusatz von griinem 
Cbromoxyd zu einer Druckfarbe oder Drucktinte den Nachweis einer versuchten Filschung zu 
erbringen, da nur verseifende Mittel, die das olige Bindemittel dieser Druckfarbe angreifen, den 
Farbstoff abl3sen; in demselben Binne wirken diese Mittel aber auch auf die gewohnliche Drucker
schwArze ein, die zugleich mit verwendet wird, so daJ3 eine Filschung unmoglich ist, besonders 
wenn man die griine Schrift fiber die schwarze druckt. Vgl. Dlngl. lourn. 178, 899. 

Nach Dullo, D. Ill. Gew.-Ztg. 1882, Nr. 88, verwendet man als SchreibOiissigkeit, die durch 
chemische :Mittel nicht zerstorbar ist, eine ~ute starke, aisenvitriolreiche Ga.llustinte, der m~n, 
um ihr Gelbwerden zu verhindern, etwas chinesische Tusche beisetzt. Am zweckmiJ3igsten wlrd 
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ein Papier a.ls Schreibmaterial verwendet, das mit einer Mischung von Ultramarin und chrom
saurem Bleioxyd schwach griin gefirbt ist. 

Nach Dullo, D. DL Gew.-Zig. 1882, Nr. 88, hestand eine unverlOschbare Tinte, mit der z. B. 
frillier die Nummem in die preuOischen Staatspapiere eingeschrieben wurden, aus Tuschen, 
die num mit schwach saurer Gallustinte und saJpetersaurem Silberoxyd anrieb. 

Nach Merget, D. Ind.-Ztg. 18"'2, 226, stellt man UDauswaschbsre Schriftziige mit einer Tinte 
her, die aus den Chlorverbindungen der Edelmetalle besteht (z. B. eine konzentrierte ammonia
ka.Iische LOsung von Silbemitrat); die Schrift setzt man nachtrii~lich der Einwirkung von Que c k
silberdiimpfen aus. Da das Quecksilber schon bei niedrigen Temperaturen merklich ver
dampft, kann man die Reduktion zum Edelmetall leicht dadurch vollziehen, da.13 man das be
schriebene Papier in einen gut schlie.l3enden Kasten legt, in dem sich Quecksilber befindet. 
, Eine Sicherheitstinte, die zur Ausfiihrung von Schriftziigen dient, die auf chemischem 
W~ nioot Spurl08 entfemt werden konnen, erhiilt man nach N. Nissen, Ber. d. d. chem. Ges. 
18 ... 1, "1, durcli Vemllschen einer be1iebigen guten Tinte mit einer LOsung von Ferrocya.nkaJium. 
Tintenentfemungsmittel, beispielsweise Oxalsiiure oder andere Chemikalien, bewirken dann 
die Bild~ von Ber1inerblau, wodurch sich die versuchte Fiilschung verriit. Siehe Sicherheits
papiere (lid. n rUS9)). 

Eine auch cfen ki'iftigsten chemischen Agentien widerstehende rote Tin te erhiilt man nach 
R. Bottger durch Verreiben von Carmin mit Wassergla.sIOsung und folgendes Verdiinnen mit so viel 
Wa.sserglasl&ung, da.13 die Konsistenz ein~ gut aus der Feder flie.l3enden Schreibtinte erreicht wird. 
Die mi.t der Tinte erzeugten Schriftziige trocknen au.l3erordentlich schnell und erscheinen dann 
spiegelgli.nzend. Die Tinte muO vor dem Zutritt der atmosphirischen Luft sorgsam geschiitzt 
und bmm Nichtgebrauch in einem mit einem goolten Kork versehenen, gut verschlossenen 
Glasa aufbewahrt werden. (Dlngl. loom. 209, 818.) 

Eine durch Chlor nicht zerstorbare Tinte besteht nach D. Ind.-Ztg. 1871, 89, aus einem mit 
1/. Tl. Leinolfirnis verriebenen verkochten Gemenge von 8 Tl. Blauholzextrakt, 1/. Tl. gelbem, 
chromsaurem Ka1i und 1/. Tl. chromsaurem Kupferoxyd in wiisseriger LOsung. 

'Ober Herstellung einer wasserbestiindigen Tinte siehe E. P. 48 ... 9/190 .... 
Zur Fixierung von Tintenschrift wird das Papier vor oder nach Ausfiihrung der SchriftzUge 

mi!r1:lbem Blutlaugensalz, das sich in einem Mullbeutel befindet, iiberpudert. Das Ferri
cy ium verbindet sich mit der Tinte zu einem unauswaschbarem Korper. (D. R. P. 828 ... 8 .... ) 

Auch nach D. R. P. 881822 solI eine gewohnliche Schreibtinte durch Zusatz von Blutlaugen· 
salz chemisch unzersWrbar werden. 

190. Wisehesigniertinten. 
Zur Herstellung einer unverl&chbaren Wiischestempelma.sse mischt man II Tl. Hallenstein 

(salpetersaures Silber), 22 Tl. SaJmiakgeist, 22 Tl. krystaJIisiertes kohlensaures Natron, 50 Tl. 
Gummi arabicum, 2 Tl. Saftgriin und 13 Tl. de~tilliertes Wasser. Die damit bedruckte Leinwand 
mu.13 mit einem hei.l3en Pliitteisen 80 lange gebiigelt werden, bis die Schrift die gewiinschte Schwirze 
erlangt hat. (Dlngl. loom. 188, 284.) 

Eine Wiischezeichentinte erhiilt man nach Kuhr, Dlngl. lourn. 186, 828, aus einer LOsung 
von 1 Tl. salpeWrsaurem Silberoxyd und 6 Tl. Gummi arabicum in 6 Tl. destilliertem Wasser. 
Man schreibt auf die Wiische, nachdem man sie vorher mit einer Losung von 1 Tl. unterphos
phorigsaurem Natron und 2 Tl. arabischem Gummi in 16 Tl. destilliertem Wasser bzw. nach 
Pharm. Zentrh. 1884, Nr. 29, mit einer alkoholisch-wiisserigen Pyrogallussiiure getrankt hat. 

Naoh H. Strunk, Referat in Sellens.-Zig. 1911, "'28, erhiilt man eine Wiischezeichentinte durch 
Vermisohen einer ammoniakaJischen Silbemitratl&ung (10 : 5 g) mit einer LOsung von 5 g ara
bischem Gummi und 7 g krystaJlisiertem, kohlensaurem Natron in 10 g destilliertem Wasser; 
man erhitzt vorsichtig bis die Fliissigkeit schwarz wird. Eine andere Tinte, die mit Anilin
sohwarz hergestellt wird, macht die bedruckte oder geschriebene Faser briichig. Man verwendet 
daher trotz der hoheren Kosten fiir militirische Zwecke die ~enannte Silbertinte unter Zusatz 
von 0,04 Tl. Rosolsli.ure. Die Wii.schestiicke miissen, damit dIe Tinte unveriindert bleibe, einen 
Monat liegen, ehe sie getragen werden. Vgl. Pharm. ztg. 1002, Nr. 01, 1904 Nr. 67, 1910 Nr. 46. 

Die Vorsohrift zur Herstellung einer Wiischezeichentinte aus salpetersaurem Silber, Soda, 
Ammoniak und Gummi arabieum sta.mmt von I. Gulller und wurde in Dlngl. lourn. 1801, IV, 70, 
veroffentlicht. 

Die Silbemitrat·Wiischezeiohentinte aus 8 Tl. AgNOa, 3 Tl. CuO, 4 Tl. Na.COa, 100 Tl. NHa 
und etwas Gummi arabicum wurde erstmaJig von Soubelran (Dingl. lourn. 108, 16 ... ) empfohlen. 

Nach Siidd. Apoth.-Ztg. 1890, 180, setzt man einer 80lchenSilbernitrattinte noch Cadmi.um
s ulfat zu und zeichnet die gestirkte Wiische demnach mit einer AuflOsung von 2 g Silbernitrat, 
2 g Cadmiumsulfat, 5 g Ammoniumcarbonat, 3 g Gummi arabicum und 0,5 g Indigoca.rmin in 
20 g destilliertem Wasser. 

.. Zur Herstellung von Wiischezeichen s t if ten werden 8 Tl. Tonerde, 2 Tl. Bra~tein und eine 
L<;'Bung von 3 Tl. HoHenstein in 5 Tl. Wasser a.ls Teig zu Stengelchen geformt, die, getrocknet,_ 
tells in dieser Form, teils in Holz gefa.l3t, wie Bleistifte verwendet werden. (Polyt. Zentr.-BI. 
1880, 4 ... 8.) 

Eine Wiischezeichentinte von gro.l3er Widerstandskraft gegen verdiinnte Siiuren und Seife 
erhiilt man na.ch Roder, Polyt. Notlzbl. 1868, 112, durch Aufloson von 5 Tl. Molyb~anoxyd 
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in Salzsaure und Hinzufiigen einer Losung von 6 Tl. arabischem Gwnmi und 2 Tl. Zuckersirup 
in 240 Tl. Wasser. Die mit dieser Tinte hergestellten Schriftziige werden nach dem Eintrocknen 
mit Zinnchloriirlosung befeuchtet, wodurch sie eine blaue Farbung annehmen. 

Zur Herstellung einer waschechten schwarzen Merktinte lOst man 30 Tl. Manganphosphat 
in 60 Tl. Salzsaure. Zugleich lOst man 7,5 Tl. doppeltchromsaures Kali in 20 Tl. destilliertem Wasser 
und gibt 15 Tl. Anthrazen zu, mischt dann beide Losungen, verriihrt mit Glucose und schiittelt 
alles ttichtig durch. (Sellens.-Ztg. 1917, 881.) 

Zwn Zeichnen der Wii.sche eignet sich auch ein mit LeinO! verriebenes Gemisch gleicher Teile 
Eisenvitriol und Zinnober. (D. Gewerbeztg. 1870.) 

Nach Bancroft, Neues Engl. Farbebuch, Niirnberg 1817,417, Bd. I, bedient man sich in Indien 
zwn Signieren von Wii.sche und Geweben alIer Art der Samen von Anacardi um orien tale, 
die den Namen Merkn uJ3 fiihren und absolut bestandige unauswaschbare Schriftzeichen er
zeugen sollen. Die Verwendung einer aus diesem Anacardiumsafte bereiteten Tinte wurde spater
hin von Zecklin, Polyt. Zentr.-BI. 1862, 960, abermals empfohlen. Die mit dieser Tinte herge
stell ten Schriftzeichen sollen sich nach der Wii.sche eher verstarken und an Schwarze zunehmen; 
eine vollige Entfernung solI ganz unmoglich sein. 

Eine andere Notiz tiber die aus den Samen von Anacardiwn orientale bereitete Wii.schezeichen
tinte von G. C. Kindt findet sich in Dingl. Journ. 163, 398. Die Anacardiumniisse werden 
zur Herstellung der schwarzen unauswaschbaren Wii.schetinte oder Stempelfarbe in grob zer
stoLlenem Zustande mit Petroliither (Ather und Alkohol) einige Zeit digeriert, worauf man 
das LOsungsmittel verdunstet und den Riickstand, mit einem geeigneten Bindemittel versehen, 
aufdruckt. Die braungelben Schriftziige erscheinen mit Salmiakgeist befeuchtet sofort in schwarzer 
Farbe, sie widerstehen zwar gesiittigter Chlorkalklosung, Siiuren, Atzalkalien usw. sehr gut, ver
schwinden jedoch durch Behandlung mit schwarzer Seife und Benzin oder verseifenden Agentien 
vollstandig, so daJ3 es sich empfehlen wfude, diesen Anacardiumsaft durch geeignete chemische 
Behandlung gegen verseifend wirkende Stoffe widerstandsfiihiger zu mach'ln. (D. Ind.-Ztg. 1872, 
388.) 

Die Anacardiwntinte ist giftig und auch die mit ihr ausgefiihrte eingetrocknete Schrift er
zeugte zuweilen Hautausschliige. (D. Ind.-Ztg. 1870, Nr. 20.) 

Auch Anilinschwarz liefert eine bestandige Wii.schezeichentinte. Man verwendet 4Tl. einer 
LOsung von salzsaurem Anilin mit Zusatz von Glycerin und Gwnmi arabicwn und 1 Tl. einer 
Kochsalz und Salmiak enthaltenden KupferchloridlOsung, die man kurz vor dem Gebrauche 
mischt. Die Zeichnung erscheint blaJ3griin, wird aber bei langerem Liegen an der Luft schwarz, 
was sofort eintritt, wenn die Zeichnung iiber heiJ3e Wasserdampfe gehalten wird; es bildet sich 
Anilinschwarz. Nach dem Dampfen wii.scht man die Stelle mit warmem Seifenwasser, wodurch 
die Farbe schon blauschwarz wird. Die Farbe widersteht Sauren und Laugen und verblaJ3t in 
der Wii"che nicht, wenn sie das Gewebe vollig durchdrungen hat. (Chem.-techn. Repert.1866,I, 2.) 

A1s tyrische Purpurtinte kam eine Wii.schesignierfliissigkeit, bestehend aus Ammonium
nitrat und Carmin, in den Handel. Als Beizflfu!sigkeit fiir die Leinwand bediente man sich einer 
Mischung von essigsaurer Tonerde und Zinnsalz. Das vorher mit dieser Fliissigkeit behandelte 
Leinwand. oder Bawnwollgewebe wurde nach dem vollkommenen Austrocknen mit der Carmin
tinte gezeichnet. (Pharm. Zentrh. 1876, 173.) 

Eine dauerhafte rote Zeichentinte fiir Wii.sche erh81t man mit 25proz. wii.sseriger Platin
chloridlOsung als Schreibfliissigkeit. Wenn die Schriftziige vollig trocken sind, iiberfii.hrt man sie 
mit einem feinen Haarpinsel, der mit 50proz. wii.sseriger JodkalilOsung getrankt ist. Infolge 
der Entstehung von rotem Jodplatin nehmen die vorher kawn sichtbaren Schriftziige eine schone, 
dauerhaft rote Farbung an. (Polyt. Zentr.-BI. 1867, 361.) 

Zur Herstellung einer Platin mer ktin te stellt man 1. eine Losung aus 60 Tl. Soda und 
Gummi arabicwn in 240 Tl. destilliertem Wasser, 2. eine LOs~ aus 10 Tl. Platinchlorid in 100 Tl. 
destilliertem Wasser und eine 3. Mischung aus 10 Tl. Zinnchlond und 100 Tl. destilliertem Wasser 
her. Alle 3 LOsungen sind nach dem Absetzen gesondert abzufiillen. Mit der ersten Fliissigkeit 
werden die zu beschreibenden Wii.schestticke befeuchtet und getrocknet, mit der zweiten Losung 
wird die Schrift ausgefiihrt und mit der dritten wird die getrocknete Schrift iiberstrichen. Es 
entsteht eine dauerhafte Schrift von lebhafter purpurroter Farbe. (Polyt. Notlzbl. 1862, Nr. 12.) 

Eine Wii.schezeichentinte, die den Vorzug hat in der gewohnl~chen Wii.sche unauswaschbar 
zu sein, die man jedoch im Bedarfsfalle leicht en tferne n kann, erhalt man nach einem Referat 
in Sellens.-Ztg.1912, 986, aus 2 Losungen, und zwar: einer Losung von je 200 g Tannin und Blau
holzextrakt in 2 I kochendem Wasser und 400 g Kupfervitriol oder Eisenvitriol in 11/a I kochendem 
Wasser, eingestellt auf 151 mit Zufiigung von 50 g 21grii.diger Salzsaure und 500 g 6grii.diger Essig
saure und einer zweiten Losung, die in 20 I Wasser, 500 g Naphtholschwarz Lund 200 g alkoho
Hsche Salicylsaurelosung 1 : 10 enthiilt. Die Losungen werden gemischt und filtriert und man er
halt eine Tinte, die, wenn sie auch nicht vollkommene Echtheit gegen Sam'en, Laugen und Chlor 
besitzt, doch fiir die meisten Zwecke geniigt. 
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191. Sympathetische Tinten, wetteranzeigende Bilder. 

Zur Geschichte der sympathetischen Tinten siehe L. Vanino, Arch d. Pharm. 258, 505. 
Die Herstellung aller sympathetischen -Farben oder Tinten beruht entweder auf der 

Verii.nderung gewisser Stoffe durch Erwii.rm ung oder auf wechselseitigen che mischen Reak. 
tionen unter den zur Verwendung gelangenden Metallsalzen. 

Die erste sympathetische Tinte war bereits 230 Jahre vor Chr. bekannt, sie bestand 
aus einem Gallii.pfelabsud und wurde durch Betupfen mit einer Losung eisenhaltigen Kupfersalzes 
lesbar gemacht. 

Eine Mitteilung in Polyt. Zentrh. 1804,121, enthii.lt eine Eusammenstellung der verschiedenen 
Losungen, die bis dahin als sog. sympathtische Tinten in Anwendung gebracht worden waren 
und zwar: 

Als Geheimtinte kann eine aus Reisbrei oder verdiinntem Stii.rkekleister hergestellte Fliissig. 
keit dienen. Die mit ihr beschriebenen Blii.tter werden in eine Jodl5sung gelegt, worauf die Schrift 
in violetter Farbe erscheint, nur darf hierzu kein mit vegetabiIischem Leim geleimtes Papier be. 
nutzt werden, weil sonst das ganze Papier sich fii.rbt. Stii.rkemehlhaltiges Papier gibt bei Beriih. 
rungen mit Jodtinktur blaue Zeichnungen. Dber Herstellung eines Papieres, auf dem man durch 
Schreiben mit 'Vasser leserIiche Schriftziige hervorrufen kann siehe D. R. P. 8148. Vgl. 
Bd. II [170]. 

Blutlaugensalz gibt mit Kupfer oder Eisenoxydsaleen braunrote oder blaue Dessins. Kach 
F.G. v. Schaffgotseh, Dingl • .Journ.160, 289, schreibt man mit einer sehr verdiinnten sauren Eisen
chloridlOsung und entwickelt die unsichtbaren Schriftzeichen mit den Dii.mpfen von Rhodan
wasserstoffsiiure (HeNS) oder durch Dberstreichen mit einer wii.sserigen Losung ihrer Salze, 
wodurch die Schrift blutrot zum Vorschein kommt. Durch Behandlung mit Ammoniakgas werden 
die Schriftziige wieder unsichtbar. Man kann das Verfahren beIiebig oft wiederholen. Eisenoxyd
salz mit Gallussii.ure gibt braune Ziige. Schwarze Schriftziige erhii.lt man durch Schreiben mit 
einer Eisensesquichloridlosung, wenn man die Schrift nach dem Trocknen mit Gallii.pfel
tinktur oder Tanninlosung bestreicht. Eisenvitriol mit einem Alaunzusatz wird in Wasser auf
gel5st; befeuchtet man eine mit dieser LOsung ausgefiihrte Niederschrift, so erscheint sie schwarz. 
Wird ein mit reinem Berlinerblau beschriebenes Papier mit griiner Vitriollosung angefeuchtet, so 
kommt die Schrift blau zum Vorschein. 

Salpetersaures Quecksilberoxyd mit Alkalien gibt orange Konturen. 
Kupferoxydsalz mit Alkalien gibt blaue Fii.rbungen. 
Schwefelsaures Manganoxydul mit Chlorkalkl5sung gibt braune Fii.rbungen. 
Kobaltchloriir gibt beim Erwii.rmen blaue, beim Erkalten wieder verschwindende Fii.rbungen. 
Bleisalze und Schwefelcalcium geben brii.unliche Fii.rbungen. 
Papier mit Bleisalzlosungen (Bleizucker) getrii.nkt und der Einwirkung von Spuren von 

Schwefelwasserstoffgas ausgesetzt wird hellgelb und strohgelb; eine der empfindIichsten Reak
tionen auf mit Metallosungen imprii.gnierte Papiere. 

In Techn. Rundsch.1906, 600, sind ferner Angaben gemacht iiber Gewinnung sympathetischer 
Tinten, die gelbe (salz- und salpetersaure Kupferlosung), rote (Goldchloridnatrium), blaue und 
griine Schriftziige Iiefern. Zur Herstellung einer derartigen Schreibfliissigkeit, die zur Ausfiihrung 
von Schriftziigen dient, die am Sonnenlichte dunkelblau, beim Erwii.rmen schwarz werden, lOst 
man in einer kochenden, kalt gesii.ttigten, wii.sserigen Losung von Oxalsii.ure Molybdii.nsaure 
ebenfalls bis zur Sii.ttigung. 

Nach R. Bottger, .Jahr.-Ber. d. Frankl. physik. Ver. 1876/77, 21, ist die einfachste sog. sympa
thetische Tinte stark verdiinnte Schwefelsii.ure (1 : 50); man schreibt mit dieser vollig farb
losen Fliissigkeit mittels eines Gii.nsekieles auf rauhes, gelbliches Postkartenpapier und erhalt 
so zwischen den Zeilen der mit gewohnlicher Tinte geschriebenen Schrift unlesbare Schrift
zeichen, die beim vorsichtigen Erhitzen iiber einer Spiritus- oder Gasflamme oder durch Auflegen 
a~f eine heiJ3e Of en platte in tiefschwarzer Farbe zum Vorschein kommen [189]. Auch Schriftzeichen, 
dIe mit gelOstem Kochsalz, Salmiak, Alaun, Vitriol, Gold, Essig, Citronensiiure, Milch, 'Vein, 
Urin usw. angefertigt wurden, werden durch Erhitzen iiber einer Flanune sichtbar. 

Eine erst durch Erwii.rmen auf dem Papier sichtbar werdende Tinte wird nach D. R. P. 
9~ 288 hergestellt durch Verkochen einer wii.sserigen L5sung von 100 g Alaun mit 100 g weiJ3em 
Knoblauchsaft. Der erkalteten Losung werden fiir je 15 g 15-20 Tropfen Schwefelsii.ure zugesetzt, 
Ill? das Braunwerden des Papieres bei Hervorbllngen der Schrift zu verhindern. 1m iibrigen 
WIrd die Fliissigkeit in derselben 'Veise verwendet wie gewohnliche Tinte. 
. Nach einem Referat iiber eine Arbeit von H. Schmid in .Jahr.-Ber. I. chem. Techn. 1888, 1077, 

eIgnet sich eine etwa 20-25griidige mit etwas Gummi oder Zucker verdickte Aluminium
chloratlosung als sympathetische Tinte, die gegeniiber den bekannten Praparaten den Vorteil 
besitzt, daJ3 die unsichtbaren Schriftziige mit Teerfarbstoffen beliebig gefiirbt werden konnen. 
Das Aluminiumchlorat bewirkt namIich die Bildung von Oxycellulose, die sich beill1 nachfolgen
den Fii.rben des getrockneten Papieres Z. B. mit Methylenblau dunkelpurpurblau anfii.rbt. 
. Zur Herstellung einer sympathetischen Tinte verwendet man als Schreibfliissigkeit eine alka

hsche Losung von gelbem Blutlaugensalz, fein pulverisiertell1 Graphit wld MagnesiunlCalbonat 
und als Entwicklungsfliissigkeit eine Losung von Ei~enalaun neben einell1 sauren Alkalisalz. Dip 
Alkalitat der Schreibfliissigkeit ist die Verbesserung gegeniiber den iilmlichen Yerfahren, dn 
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sie auf Papieren minderer QualiW mit groBerem Eise~t die Bildung von Berlinerblau und 
damit das Bichtba.rwerden der SchriftzUge verhindert. (D. B. P. 118178.) 

Zu den sympathetischen Tinten kann man schlieBlich auoh die fartilosen Llisungen von 
Chininsulfat, Aesoulin oder alkoholischem Teeauszug zihlen, die UDSiOOtbare, im FlU01'tl8OeBzlicht 
oder bei photograpbisoher Behandlung der Schrifttrliger iedooh sofon siOOtbar werdende Schrift
zeichen liefern. Die praktisohe Verwendung dieser als Photographie de l'invisible bezeichneten 
Erscheinung auch zur ErhOhung der Lichtechtheit der Farbml gefirbter Gewebe beschreibt Glad. 
stone in DIDIfI. loom. 1ii, 800. 

Die Eigenscbaft der Quecksilberjodiddoppelsalze (mit Silber und Kupfer), ferner, wenn auch 
in geringerem MaBe, anderer, beeonders manoher Kobaltsalze (siehe unten), beim Erwil'men die 
Farbe zu wechseln, worde zur Erzeugung 808. Zauberbilder beniitzt_ Niheres in Pbotogr. Arehlv 
1871, ne. 

Zur Priparierung eines Papieres fiir besondere Zweoke (geheime Mitteilungen) beetreicht 
man es nach D. B. P. 108 101 mit einer LOsung von 1 Tl. Kob8Jtohloriir, 121/. Tl~ Glycerin und 
2 Tl. Gummi arabicum in 80 Tl. Wasser, satiniert und behandelt weite1' wie iibliOO. 80hreibt 
man auf dieses Papier mit einer essighaltip.KoohsalzlOsung (siehe unten), so treten die UDSicht
baren Schriftziige beim Erwirmen in blaUgriiner Farbe auf, am beim Erkalten wieder zu ver
schwiBden. Nach Zusats 11i 446 wird das Papier, um auch nach lingerer Zeit das Auslaufen 
und Verwischen der Schriftziige zu verhiiten, nach dem Bestreichen mit der Kobaltchloriirliisung 
in eine LOsung von Natriumbioarbonat. gelegt; 

Um eine unbefugte Kenntnisnanme von Mitteilungen feststellen zu kOnnen, die mit 
sympathetischer Tinte geschrieben worden, bedient man siOO einer anderen Tinte, mit der Kontroll
marken auf dem mit obiger Kobaltohloriirtinte geschriebenen Papier angebracht werden. Diese 
Tinte wird nach D. B. P. 111808 hergestelIt durch LOsen von etwas Paratoluidin oder Resorcin 
in Schwefelsiure und Wasser. Die mit dieser Tinte geschriebenen Zeichen sind von blaBroter 
bis ge!blicher Farbe, sie treten jedoch beim Erwirmen braun bis aehwarzbraun hervor und bleiben 
zum Unterschied von den mit Kobaltohloriir. Jl88Chriebenen Schrift~n dauernd beetehen. 

Zur HerstelIung wetteranzeigender Birder beetreicht man ein La.ndschafts.Diapositiv 
mit mo.dichst viel Himmel nach Pbarm. ZeDtrh. 1878, Nr.8; val. 1810, 88, mit einer LOsung von 
10 Tl. itobaltohloriir, 6 Tl. Kochsalz und 0,6 Tl. Glycerin Und 1 Tl. Gelatine in 30 Tl. warmem 
Wasser. Die Kobaltohloriirliis~ ist feuchtigkeitsempfindlich und zeigt in der DurohsiOOt bei 
trockener Luft blaue, bei FeuchtiRkeit und Regen rosarote FiLrbung. Dorch eine Kombination 
von Salzen erhiLlt man besondere E!ffekte; so IUt sich z. B. duroh Anwendung der Kobaltohloriir
liisung zur Firbung des Himmels, einer LOsung aus 10 g Gelatine und 1 g Chlorkupfer in 10 cern 
Wasser fiir Kolorierung der Felder und StraJ3en, einer LOsung von 1 g KobaJtohloriir, 0,25 g ChIor
kupfer, 0,75 g Nickeloxydul und 20 g Gelatine in 200 oem Wasser fiir Biume und Wiesen, ein Bild 
herstellen, das bei schonem Wetter bla.uen Himmel, gelbe Felder und Stra.Ben, griine Blume und 
Wiesen, bei triibem Wetter jedoch graue Farben zeigt. :Man kann das Verfa.hren aucb auf Brom
mlberbilder in der Aufsicht anwenden, wenn man sie in einer 10proz. FormaIinlOsung hiirtet und 
die Bildseite mit einer Kobaltchloriirliisung beetreioht. 

192. 8pezialtinten. 
Zur HerstelIung einer Tinte zum Sohreiben auf Celluloid liist man die geeigneten Farb

stoffe nach D. B. P. 84 886 in Essi~urea.nhydrid, das gegeniiber der bisher verwerideten Essig
siure den Vorzug haben soIl, daB die Farben nicht verflie.Ben und atm08phlrische Einfliisse keino 
Einwir~ auf die SchreibflUslligkeit ausiiben. . 

Zum S"chreiben auf Pergament eignet sicb nacb TeebL Bundseb.1808, 6, am beeten ein 
Zaponlack, den man mit Teerfarbstoffen oder beeser noch mit Chromrot oder Zinnober fiir 
Rot und mit NilP.'osin fiir Schwarz fiLrbt, doch muB man mch bei Ausfiihrung der 8chrift wegen 
der Zihfliissigkeit des Mittels eines Pinsels statt einer Feder bedienen. 

Zur Verbesserung von Tinte, Ausziehtusohe nod anderen wiisserigen Farbfliissigkeiten setzt 
man ihnen kleine )lengen organisch.aliphatischer, fliichtiger Verbindungen zu, die mindestens 
4, Atome Kohlenstoff im Molekiil enthalten und in Wasser mindesten8 etwaslOslloh sind. Sauren 
Tinten setzt man freie FettsiLure (Valerian-, Capronsiure usw.) zu, neutralen Schreibfliissig
keiten einen Alkohol oder Ester. Die Mangen des Zusatzes schwanken je naoh der Tintena.rt und 
dem Verwendungszweok zwischen 0,01 und 0,001 %. Diese Stoffe bewirken ebenso wie der Zu
sats von Galle oder Saifen das bessere Haften der Tinte an gewissen Ol>erfllchen (Pergament, 
Elfenbein, Wachspapier), bilden jedooh nicht wie jane Niedersohlige mit der betreffenden Farb
fliissigkeit. (D. B. P. 218081.) 

Zur Herstellung weil3er Schrift auf dunklen Kartons bedient man moh einer weiBen Tinte, 
die man dur:Jh Mischung gleioher Teile von BaritweiB, Wasserglas, Wasser und ein wenig Spiritus 
erhiLlt. (Pharm. Zentrh. 1810, 9i8.) . 

Eine weiSe Ti n te, die beim Eintrocknen ein weiBes Pigment hinterllBt, beeteht aus emer 
LOsung (zum Unterschied von den sonst iiblichen Suspensionen) von 5 Tl. Zink· oder Magnesium
Ilydroxyd in 10 Tl. Atzalkalilauge oder 5-10proz. Ammoniak oder Ammonsalz. (D. B. P. 
188140.) 
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'Ober die Herstellung von Gold- und Silbertinten siehe C. H. V.led&, DlngL loam. 116, 
067; lUI, 468 und ill; 117, 78 n. 148. Ala Bindemittel ffir die verschiedenen Bronze- oder Metall
pulver verwendet man nach dem Verfasser 3-4 Tl. einer LOsung von 1 Tl. KaliwassergIas und 
1 Tl. Gummi arabicum in 4 Tl. destilliertem Wasser. Besonders bei Anwendung echter Blatt
meta11e liLSf siob der Glanz der Meta11schriftzeichen durch schwaches Polieren mit dem Stahl 
noob erbbDen. Man zerreibt die ganzen Gold- oder SilberbUi.tter oder die ldLuflichen Bro~wver 
mit ~ Honig, so daB ein diinner Brei entsteht, spiilt den feinzerriebenen Schlamm In ein 
Becbergl8s, kocht ibn mit etwas Alkali versetztem Wasser lingere Zeit unter ofterem Umriihren, 
lii.Bt absitzen, dekantiert, wiischt ~t mit heiJJem Wasser aus und trocknet bei gelinder Wli.rme. 
Durch ADsieden dieses Pulvers Dllt schwefelsiure-, salzsiiure- oder salpetersii.urehaltigem W8BBer 
ka.nn mail ibm verschiedene Nuancen geben. 

Ems schOne und dauerha!te Goldtinte enthilt ala Pigment das aus Jodkalium und essigsaurem 
Bleioxyd m gleioben Teilen mit k.ochendem W8BBer aus dem Filtrat in schonen gold$.lii.nzenden 
Schiippohen erhaltba.re J 0 d b lei, das man filtriert und mit wenig Gummischleim vemnbt; soIl die 
Tinte einen° dunklen Ton haben, so setzt man dem obigen Salzgemisch, vor Beginn der Arbeit, 
ein ~ Jod hinm. Die Tinte muB vor jedesma1igem Gebrauch gut umgeschiitteltr werden und 
erbilt sicili auf dam Papier oder im GIase jahrelang unveri.ndert. (pharm. Zentrb. 18M, Nr. Do) 

Zur HerstellUDg einer Tinte fUr Fiillfederhalter lOst man nach einem Referat in der Pharm. 
Zentrb. 1810, -. 90 g Tannin, 30 g GaIlussi.ure, 60 g Ferrosulfat, 30 g Eisenchloridl8sung, 45 g 
Indigotin, 3,8.g Gummi arabicum °und 3,6 g Carbolsiure in 4,51 Wasser. Nach etwa 2wOchigem 
Stehen wird filtriert. 

EiDe nicht eintrocknende, diinnfliissi~, haltbare Tinte ffir Registrierapparate erhii.lt 
man nach Teehn. Rundseh. 1908, 618, aus eIner Grundl8sung die 4 Tl. Gummi arabicum und 4 Tl. 
Glycerin in 3-10 Tl. W8BBer enthii.lt und die man mit der entsprechenden Menge Indigo, Chrom
gelb, Mennige, griinem Ultramarin oder Teerfarbstoffen firbt. Zu demselben ~weck eignet sich 
auch eiue Tinte aus 100 Tl. Blauholzextrakt, 4 Tl. Eisenvitriol, 1 Tl. chromsaurem Kali, 8 Tl. 
Indi~n, 10 Tl. Glycerin und 500 Tl. Wasser, die auBerdem den Vorteil besitzt nooh diinn
fliisSlger zu sein. 

Eine blaue Hektographentinte erhii.lt man nach Dletrlehs Pharm. Manual, Berlin 
1913, durch LOsen von 10 g Resorcinblau in einem Gemenge von 85 g destilliertem W8BBer, 1 g 
30proz. EssigsiLure, 4g Glycerin und 109 9Oproz. Weingeist. FUr griine Tinte nimmt man 
statt des Resorcinblaus 20 g Anilingriin B, wibrend ffir Rot 30 g Eosin und 5 g Glycerin in 65 cem 
destilliertam W8BBer und ffir Violett 10 g Methylviolett 3 B in 10 g 90proz. Weingeist und 90 g 
destilliertem Wasser gel8st werden. ~ 

Nach D.:a. P. Anmeldong W. 86481, ID. n g, werden schwarze Tinten, daren Flecke 
sich durch Ammoniak, Soda u. dgl. Hausmittel leicht entfernen lassen, hergeste11t unter 
Verwenciung von Farbstoffen (z. B. Gemenge von Sii.urefuchsin und Sii.uregriin), die in saurer 
LosUllg eine haltbare Tinte geben, aher mit Alkalien entfirbt werden. 

Vgl. auob die Herstellung der seinerzeit in Schwen eingefiihrten Indulintinte, die sich durch 
Wascben mit gewohnlichen Waschmitteln entfernen liWt, nach Dlngl. loun. 207 DO. 

193. Tusche. 
Menzel, F., Bereitung der chinesischen Tusche usw. 1857. 
"Ober dio Geschichte der chinesischen Tusche siehe das Referat iiber eine kbeit von )I. la

metet in lahr.-Ber. 1888, 1180. 
Eiue gute, der chiuesischen iihnliche Stangentusche darf bei feuchtem Wetter nicht ldebrig 

werden und moB an den Bruchflichen glatt, glii.nzend und tiefschwarz sein. Mit einer LOsung 
dieser Tusche ausgefiihrte Pinselstriche sollen gleichmiBig decken und ein je nach Konzentration 
der LOs~ he1leres oder dunlderes Schwarz ergeben, daB nach dem Trocknen leicht glii.nzend wird 
und ffir die Dauer unveri1l1dert bleibt. Die Tusche vor Feuchtigkeit geschiitzt aufbewabrt wird 
mit den Jahren immer besser, me soIl aoch erst einige Jahre nach ihier Herste11ung verwendet 
werden. 

Nach Polyt. Notllbl. 1861, Nr. U: dampft man zur Herste11ung von Tusche eine LOsUDg von 
HOrnspiLnen in Atzkalilauge zur '!'rockne, lOst die Masse in dem doppelten Gewicht kochenden 
W8BBerB auf, filtrier't, und verBetzt das Filtrat mit einer Alaunl8sung, dIe einen schwa.rzen Nieder
SChlag erzeugt, der gewaschen, getrocknet und mit eiuem Bindemittel in Formen gepreBt eiDe 
ausgezeichnete Tuscbe liefem soll. 

Zur Herste11ung von chinesiscber Tusche preBt man nach Behrens, Dlngl. loun. 100, 218, 
eine kittartir. Masse aus KienroB, Catechutinktur und einigen '!'ropfen Moschus zuerst kalt und 
dann bei geJinder WiLrme zwischen eisernen Platten so stark &Is mOglich. 

In Techno Rund8ch.1808, 298, beschreibt A. Serbin die Herstellung der chinesische n T uBche 
und bringt s. B. folgende Originalvorschrift: Mit Hilfe von Leim formt man aus einem innigen 
Geml!Jlge von 78 Tl. TannenholzruB mit dickem Lack unter Zusatz von etwas M08Chus und 
Ge~lchen einen Stab, den man bei hOOerer Temperatur trocknet, worauf man eine nach 
einem Monat gebrauchsfiLbige Masse erhii.lt, daren AufbeWldlrung jedenfalls sum mindesten die
selbe Vorsicht erfordert wie die Zuhereitung. Die fertigen Stii.be werden zweckmiWig in mit 
Kalk oder Asche behandelte Wermutblii.tter verpaokt, oder in einem Gazesiickchen an luftigen 

L.u18, Chem.-teclm. Vonchrlfteu. 3. Aun. m. Bd. 15 
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Orten aufgehingt. Wenn man dem RuJ3 wiihrend des Mahlens ein wenig· trockene Ochsenzunge 
zusetzt, erhilt die Tusche eine violette Farbe, wii.hrend ihr ein Zusatz von Pfefferbaumrinde 
einen bliulichen Ton ~erleiht. 

Oder man kocht zur Herstellung einer glanzenden, rasch trocknenden Tusche nach Kohler, 
"Die Fabrikation des RuJ.les und der Schwarze", 40 g gegliihten Kienru13 mit 1/,1 Wasser, fiigt 
60 g fein pulverisierten Indigo zu, dampft ein, verkocht die Masse mit 40 g arabischem Gummi, 
20 g tierischem Leim und 10 g Cichorienextrakt und streicht den eingedickten Brei in gut einge
fettete Holzformen. Oder man lOst den aus Gelatine und Gallipfeltinktur erhaltenen Niedt>r

.schlag in Ammoniak, verriihrt die LOsung mit RuJ.l, fiigt noch etwas konzentrierte, stark einge
kochte GelatinelOsung als Bindemittel hinzu, parfiirmiert mit einigen Tropfen Moschustinktur, 
formt in Stiicke und bestreicht diese, um ihnen den eigentlichen Glanz der chinesischen Tusche 
zu geben mit dem Saft der Farbedistel. 

tiber Tusche und die versohiedenen Arten von Bindemitteln (Schellack, GelatinE', Leim usw.), 
die bei ihrer Herstellung dienen, siehe auch Techn. Rundsch. 1910, 478. 

Heute wird die chinesische Tusche ausschlieJ3lich aus GasruJ3 und nicht mehr aus mit Sauren 
und Laugen prapariertem Flamm- oder LampenruJ.l dargestellt. Die Bindemittel Fischleim, 
Hausenblase, Gelatine, Gummi arabi cum usw. sind dieselben geblieben. Es werden z. B. 10 kg 
mehrmals in kaltem· Wasser gewaschene Abfii.lle von Hausenblase mit 2 I Spiritus und J51 Wasser 
begossen und ca. 24 Stunden etcheD gelassen, worauf die gequollene Hausenblase unter Zusatz 
von noch ca. 10 I Wasser in einem Doppelkessel so lange gekocht wird, bis sie sich gelOst hat. Nun 
wird das Ganze in einen Bottich koliert, worauf man unter krBftigem Riihren nach und nach 15kg 
raffinierten FlammenruJ.l eintrii.gt, bis eine dicke, kittartige Masse entsteht, die in einem Poch
oder Stampfwerk 4-6 Stunden fang gestampft wird. Man geht mit der Masse nun 2-3mal durch 
eine Zweiwalzenmaschine und laJ3t sie leicht bedeckt ca. 12 Stunden stehen, worauf sie gepreJ3t, 
getrocknet und wiederum gepreJ3t wird. 

Fliissig bleibende Zeichentusche erhiilt man durch Zusatz von 10% Glycerin zu einer heW
bereiteten wisserigen TuschelOsung. (Polyt. Zentr.-Bl. 1872, 472.) 

Zur Bereitung einer guten, fliissigen und nach dem Trocknen wasserbestindigen Tusche als 
Ersatz ffir Chinatusche werden 125 g frischgebleichter Schellack durch Mahlen oder ZerstoJ3en 
gepulvert, sogleich in 71/,1 kochendem Wasser mit einem Zusatz von 600 g Borax aufgelost, 
worauf man die LOsung nach dem Auskiihlen durch Papier filtriert, mit 1/. kg feinstem Flamm
ruJ3 versetzt, mit etwas Moschustinktur parfiimiert und auf der Farbreibmaschine feinst mahIt. 
Zur Herstellung einer biIligen schwarzen Schultusche wird eine 8 proz. KordofangummilOsung mit 
5% Lampenschwarz und einigen Tropfen CampherOi versetzt und feinst verrieben. (K. Robag, 
Farbenztg. 1918, 1776.) Vgl. Selfens.-Ztg. 1912, 962, und O. Prager, Selfens.-Ztg. 1917, 78 u. 101. 

Um die mit schwarzer Tusche hergestellten Zeichn ungen unverwischbar zu machen, 
setzt man der RuJ3farbe nach G. Relsenblchler, D.Ind.-Ztg.1876, 468, etw& 1 % Kaliumbichromat 
zu und reibt mit Leim an; durch Belichtung wird die Tusche dann unlOslich. Nach D.Gewerbez. 
1868, Nr. 49, 288, reibt man Tusche mit Galle ein. 

194. Feste (teigige) Tinten. Tinten- (Kopier-), Asphalt-, Lichtpausstifte. 
Zur Gewinn~ pulvriger oder teigiger Tintenkorper vermischt man das wasserlOs

liche VerdickungsIDlttel z. B. Gummi arabi cum mit dem eigentlichen Farbstoff derart, daJ3 dieser 
von dem Klebstoff mantelartig iibe1'zogen, luftdicht ei~ekapselt wird. Die Neuheit de:! Verfahrens 
hesteht darin, daB man die Verdickun~mittel nicht, WIe es bisher geschah, den gerbsauren Eisen
tinten direkt zusetzt, wodurch sich Vlele MiBstande ergaben, sondern die wirksamen Stoffe mit 
diesan Verdickungsmitteln iiberzieht. Man schlieBt also den Tintenfarbstoff z. B. mit einer Gummi 
arabicumschicht luftdicht ab, verhindert so seine Zersetzung und erreicht, daB der Tintenkorper 
die feuchten Hande nicht farbt und erst nach einiger Zeit, wenn das Pulver in Wasser eingetragen 
wurde, wirksam wird, nachdem die schiitzende Schicht sich abgelOst hat. (D. R. P. 280841.) 

Eine konzentrierte fhissige Tinte, die vor dem Gebrauch durch Wasserzusatz verdiinnt wird, 
erMlt man aus dem betreffenden Farbstoff, einem antiseptischen Mittel, Gummi arabicum oder 
Dextrin und sehr wenig Wasser. (D. R. P. 866120.) 

Zur Herstellung von Tintentafeln setzt man den gebrauchlichen Stoffen z. B. Benzolgriin 
und Safranin M vor der Pressung Magnesiumsulfat, Natriumbisulfat oder ahnliche Salze zu, 
die keine aussalzende Wirkung auf den verwendeten Farbstoff a.usiiben. (D. R. P. 818682.) 

Zur Herstellung von Tintentabletten setzt man Tintenpulvern oder Farbpigmenten oder 
Teerfarbstoffen chemische Stoffe zu, die sehr Ieicht 100lich sind oder bei Benutzung mit Wasser 
Gase entwickeln. Man kann z. B. basische Farbstoffe in stark sauer reagierende Salze oder saure 
Farbstoffe in basisch reagierende Salze iiberfiihren und diese Farbstoffsalze mit dem Salzgemenge 
von entgegengesetzter Reaktion vermischen oder man kann den Farbstoffpulvern auch Alkali
percarbonate zusetzen. (D. R. P. 328188.) 

Den friiher auf Reisen mitgefUhrten Tintentabletten reiht sich das von Bottger in einer Sitzung 
des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. vorgelegte Tin ten pap i e ran, das aus kleinen 
Abschnitten zusammengeklebten, innen mit einem Teerfarbstoff iiberzogenen weiUen FlieJ3papieres 
hestand und mit Wasser befeuchtet die Tinte ergab. 
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Nach Faber, D. Ind.-Ztg. 1879,69, stellt man schwarze Tintenstifte, deren Schrift sich 
in der gewohnlichen Kopierpresse leicht kopieren liU3t, unter Ver\Vendung von Chromnitrat 
her. Man fiillt eine hei13e LOsung von Chromalaun mit Soda, lOst den gewaschenen Niederschlag 
bis auf einen kleinen Rest, der verbleiben mu13, weil seine Gegenwart die Anwesenheit sehiidlieher 
freier Saure verhindert, in verdiinnter Salpetersaure und setzt diese ChromnitratlOsung einer 
Blauholzabkochung so lange zu, bis der zuerst gebildete bronzefarbige Niederschlag sich mit 
tiefblauer Farbe wieder lost. Zu viel Chromsalz versehlechtert die Sehrift, zu wenig verursaeht 
geringe Losliehkeit der schwarzen Substanz. Dann dampft man im Wasserbade zurn Sirup ein, 
versetzt mit etwa 30% Ton und etwas Tragant und pre13t in Formen. Die Schrift wird weder 
von Oxalsaure noch von atzenden Alkalien angegriffen, auch Salpetersaure rotet sie nur ohne 
sie zu zerstoren. Vgl. F. Wirth, D. Ind.-Ztg. 1876, 4. 

Vber Kopiertintenstifte und ihre Herstellung in 4 verschiedenen Hartegraden aus Teer
farbstOff, Graphit und Kaolin (z. B. 46 : 34 : 24) siehe auch v. Faber, D. Ind.-Ztg. 1871), 177. 
Vgl. auch Dingl • .Journ. 210, 190 u. 216, 96. 

Zur Herstellung von Stiften fiir Asphaltzeichnungen auf feuerbestandigen Unterlagen 
gie13t man eine Masse aus 6 ccm warmem Wasser, 2 g arabischem Gummi, 1 g venetianischer Seife 
0,5 ccm Glycerin, 1 ccm Alkohol, 1 g gepulvertem, syrischem Asphalt in eine 3-4 mm hohe, vier: 
eckige Porzellanforml und laJ3t sie an einem warmen Ort austrocknen, worauf man die Stifte sellnei
det und in Stanniol einhilllt. Mit diesen Stiften zeichnet man auf die erwarmten Unterlagen und 
brennt bei 1500 ein. Mit solchen Zeichnungen werden unglasierte, einmal gebrannte Tonwaren, 
ferner mit wasserigen SaurelOsungen angerauhte Metalle oder Glaser, die mit einem Metallack aus 
125 cem Ather, 10 g pulverisiertem Sandarak, 3 g Dammarharz, 50 ccm Benzol und 10 Tropfen 
Alkohol iiberzogen sind, verziert. (Keram. Rundseh. 1910, 228.) 

Nach D. R. P. 69'(1)4 werden rote Zeichenstifte, die sieh zurn waschechten Zeiehnen 
der Wasche sowie auch zurn Drucken und Farben ohne Beize eignen, hergestellt aus einer Mi
schung von 5 g Kongorot, 1 g Alizarin und 1 g Pyrolusitpulver. Das Gemenge wird mit ver
diinnter Salzsaure iibergossen und mit 8 g Glaubersalz, 10 g TiirkischrotOl etwas Gallusaure 
und Wasser verkocht. Nun fiigt man noch 4 g Seife und evtl. 3 g Ammoniak, 6 g Glycerin und 
etwas Gipsmehl zu, formt aus der Masse nach dem Erkalten Stifte und verwendet sie naeh dem 
Trocknen in der Art, da13 man die Stoffe mit der Zeichnung oder Signierung versieht, dann in 
kaltes Wasser bringt und, urn den iiberschiissigen Farbstoff, Gips usw., zu entfernen, mit der 
Hand iiberstreicht. Die Zeichen solleli> vollig waschecht sein und konnen mit jeder Seife oder 
Lauge 1:ehandelt werden. 

Nach G. Sehwanhiiuser,Bayer. Ind. u. Gew.-BI. 1878, 71, stellt man einen roten Kopier
stift her durch Vermischen von 1 kg rotem Teerfarbstoff, 3 kg HarzseifenlOsung und 2 kg ge
mahlenem Zinnober mit Gummi.Tragant oder Eiwei13 ala Bindemittel. Die Harzseife erhaIt man 
durch Verkochen von 20 Tl. Kolophoni urn , 80 Tl. PalmOl und 4 Tl: Schellack mit Atznatron. 
In iihnlicher Weise werden unter Zuhilfenahme anderer Farbstoffe blaue, schwarze usw. Kopier
stifte erhalten. Sie werden zur Erhohung ihrer Widerstandsfabigkeit gegen Feuchtigkeit mit 
einem fetten Lack iiberzogen. 

Eine weitere Vorschrift zur Herstellung roter Kopiertintenstifte findet sich in Seifens.-Ztg. 
1912, 962. 

Als Teerfarbstoffe ZJlIll Farben der Tinten· oder Kopierstiftmasse kommen hauptsiichlich 
Methylviolett BB 83 0, 3 BDO und 3 RO zur Anwendung. Der Farbstoff wird einfaeh mit Kaolin 
vermahlen, worauf man die Masse in Formen pre13t. (Leop. Cassella & Co.) 

Vber Herstellung bunter, schwer entfernbarer, Sehriftziige auf prapariertem Papier mit 
Eisensalzschreibstiften siehe A. Tolhausen, London. Journ. 181)6, 297. Man iiberstreicht 
Papierbogen ganz oder ortlieh (auch in Streifen oder Mustern) mit der farblosen Losung eines 
Stoffes, der, wie z. B. gelbes Blutlaugensalz oder auch morphin-, coffein-, meconin-, pyrorneeon
sa.ures Salz, mit Eisenchlorid oder salpetersaurem Eisenoxyd eine gefarbte Verbindtmg liefert. 
~e Schreibst.ifte werden aus Gemischen eines dieser zerflie13liehen Eisensalze und Kaolin gepreLlt, 
n;lt Wachs iiberzogen und in Holz eingebettet. Statt eines zerflieLllichen Eisensalzes kann aueh 
em nichtzerflieLlliehes, z. B. weinsaures Eisen in Verbindung mit Glycerin angewendet werden. 
Man kann auch mit Starke prapariertes Papier verwenden, um mittels eines Jod enthaltenden 
chernischen Griffels blaue Schriftzii~e zu erzeugen. 

Zur Herstellung einer zeiehenstlftartigen Masse, die unverwischbare Linien liefert und sieh 
besonders zur Ausfiihrung von Zeichnungen fiir Lichtpausverfahren eignet, setzt man naeh 
D. R. P. 242088 der Bleistift- oder Kreidemasse (z. B. je 50 g Graphit und Ton) unter Zugabe 
Von Wasser eine losliche Metallverbindung zu (z. B. 100 g Ferroammoniumsulfat), die mit Schwefel
ammonium ein unlosliches Sulfid bildet. Man preLlt dann die Masse wie iiblich in Stiftforrn, troek
ret, erhitzt und bettet sie in Holzhiillen ein. Man setzt die ausgefiihrten Zeichnungen zUllachst 
e~chten Essigsaure- oder Salzsiiurediirnpfen aus, um die beirn Brennen der Schreibrnasse teil-

weIse verlor~ngegangene Saure des Eisensalzes wieder zu ersetzen und behandelt dann mit 
Schwefelammoniumdiimpfen urn das Metallsalz in ein farbiges, festhaftendes Sulfid zu ver
Wandeln. 

15* 
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196. Blei- (Metall-, Graphit-), Spezialschreibstifte. Kreide. Zeichenkohle. 
Deutschl. Blei-(Farben-, Kohle, Kreide-)stlfte 1/81914 E.: 647; A.: 12886 dz. 
Deutschl. Graphit geformt 1/81914 E.: 108; A.: 44 dz. 

Ala Bleistiftmasse dienten urspriinglich Legierungen von Blei, Zinn, Wismut und etwas 
Quecksilber, der Graphit wurde ala solcher aUein erst von etwa 1560 an bis in die zweite Halfte 
des 19. Jahrhunderts fast ausschlie1.lliches Ausgangsmaterial. 

Meta.llschreibstifte bestanden z. B. aus 70 Tl. Blei, 30 Tl. Wismut, 8 Tl. Quecksilber. Ein 
gro1.lerer Zusatz von Blei und Quecksilber bewirkt eine gro1.lere Dunkelheit in der Farbe und 
Weichheit. (Polyt. Zentrh. 1862, 1046.) 

Nach E. P. 879/1877 steUt man Blei • Silberstifte her durch Verreiben von 1 TI. Graphit, 
8-10 TI. Ton und 1 Tl. Silbernitrat, gelost in moglichst wenig Wasser; das Gemenge wird in 
Formen gepre1.lt. 

Zur HersteUung von Bronzefarbstifteri zum Schreiben und Malen pre1.lt man na.ch D. R. P. 
66126 ein Gemenge von Bronzepulver, fein geschlemmtem Ton, sii.urefreiem Fettstoff und einen 
gllllllpiarabicumartigen Bindemittel in Formen. ' 

Nach D. R. P. 101988 pre1.lt man zu demselben Zweck ein verschmolzenes Gemenge von 
4 TI. Bronzepulver, 2 Tl. Stearin, 1 Tl. Paraffin und etwas mit Sprit angefeuchtetem Tannin 
in Formen. Das Tannin wirkt hii.rtend auf die Masse und itzt die einzelnen Bronzeblattchen 
etwas an, so da1.l das Bindemittel besser greift, die Stifte nicht leicht zerbrookeln, und nicht nur 
fiir Glas, sondern auch zum Schreiben auf Papier verwendbar werden. 

Vber die Markierbarkeit von gewohnlichem und mit einer mit 20p~z. Gummi arabicunl. 
oder 10proz. LeimlOsung und Zinkoxyd oder anderen Metalloxyden uberzogenem Papier mittels 
verschiedener Metallstifte siehe das kurze Referat in Zentr.-BI. 1919, IV, 682. 

Seit 1761 brachte Faber in Niirnberg Mischungen von Graphitpulver mit Schwefel, Harz, 
Gummi oder anderen B'estandteilen in den Handel und 1795 verwendete Conte in Paris erstmalig 
Pasten aus geschliimmtem Ton und Graphit, die er zu diinnen Faden auspre1.lte und diese dann 
trocknete und gliihte. Die Zusammensetzung zahlreicher Bleistiftsorten, namentlich amerika· 
nischen Ursprunges bringt C. A. Mitchell in J. Soc. Chem. Ind. 1919, 3SS. Ein Faberbleistift (unter· 
sucht wurden 4 Proben) setzte sich z. B. zusammen aus 22 bis 64% Graphit mit 35-76% Asche, 
die 26-63% Silikate und 2-7% Eisen· und Aluminiumoxyd enthielt. 

Nach Dingl. lourn. 127, 286, stellt man Stifte, die sich zum Schreiben auf Glas eignen, 
her durch Verschmelzen von 4 Tl. Walrat, 3 Tl. Talg, 2 TI. Wachs, 6 Tl. Mennige und 1 Tl. Pott· 
asche. Die Masse wird nach dem Schmelzen noch 1/. Stunde erwiirmt und hierauf in Glasrohren 
von der Starke eines Bleistiftes gegossen. Nach dem Erstarren lasseI:\ sich die Rohren leicht heraus· 
schieben, fein zuspitzen und als Schreibstifte auf Glasfliichen verwenden. (Dingl. lourn. 127, 
286.) 

Zur Herstellung von Farbstiften. die auf G las, Porzellan, Metall usw. schreiben, vcr· 
wendet man nach Faber, D. Ind.-Ztg.1879, 69, Gemenge von 20-40 Tl. wei13em Wachs und 10 TL 
Talg, denen man fiir Schwarz 10 Tl. KieIll'uLl, fiir WeiLl 40 Tl. Kremserwei1.l, fiir Blau 10-15 TL 
Preu13is~hblau, fiir Gelb 10 Tl. Chromgelb zusetzt, ,worauf die Massen in Formen gepre13t werden. 

Buntstifte die sich zum Signieren rauher Eisenteile eignen, erhilt man nach Techn. 
Rundsch. 1911, 720 durch Verkneten einer Schmelze von 28 Tl. Hammeltalg und 22 Tl. Paraffin 
mit 50-80 Tl. Farbkorper, den man aus einer Grundmasse von Schlemmkreide, Gips und der 
notigen Menge der gewiinschten Erd· oder Mineralfarbe herstellt. SolI das Bindemittel nicht 
fett sein, so kann man auch LOsungen von Starke oder Gummi arabicum oder eine wii.sserige 
Schellack-Boraxlosung anwenden. 

In D. R. P. 24416 ist ein Schreib· und Zeichenstift angegeben, der zum Schreiben auf rauhen 
Fliichen dienen solI und dessen wirksame Masse aus einem Gemenge von Kautschuk mit 
Farbe besteht. 

Die sog. Forsterstifte, die dazu dienen auf feuchten, harzigen Holzflachen Zeichen an· 
zubringen, werden na.ch A. Buchwald (Bleistifte, farbige Kreiden usw.) aus Gemengen von Ton 
oder Speckstein ala Grundsubstanz mit 15-20% Wachs oder Talg, der notigen Farbstoffmenge 
und etwas Talgseife hergestellt. Das Gemenge wird wie ublich unter starkem Druck in Formen 
gepre13t und in Holzhiilsen eingebettet. 

Uber Herstellung von Zeichenstiften aus keramischen Farben zur Dekoration von Glas, 
Email, Porzellan usw. aus den fein getnahlenen Farben, die mit etwa 3% einer Mischung 
von 2 Tl. arabischem Gummi und 1 TI. Marseiller Seife in Formen gepre13t werden, siehe M. RosIer, 
Sprechsaal 1878, 286. 

Uber Herstellung von Farbstiften aus einer beliebig gefii.rbten Grundmasse, die Casein und 
Seife enthiilt, siehe D. R. P. 60982. 

Zur Herstellung der gewohnlichen Stangenkreide pre13t man einen dicken Brei von 
Schlemmkreide und dunner, etwa 2proz. Gummi· oder Dextrinlosung durch passende Mund
stucke in Stabform. (Techn. Rundsch. 1907, 66.) 

Die Herstellung einer lithographischen Kreide ist in Selfens.-Ztg. 1912, 962 beschrieben. 
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Mit dem Namen BoJogneser Kreide bezeichnet man eine Kreide von reinwei13er Firbung 
die eine iihnliche Zusammensetzung hat wie die bekannte Champagnerkreide. Der Name stammt 
von dem bei Bologna gewonnenen Naturprodukt her, doch kommen heute auch kiinstliche, mit 
Hilfe von Gips, Ton und tonhaltigen Materialien hergestellte Kreiden von derselben Qualitii.t 
unter diesem Namen in den ~ndel. Zum Firben der mit der Kreide erzeugten Farbstiftmasse 
dienen: Ffir Blau Pariserblau, ffir griine Stifte Kalkgriin, ffir rote Oxydrot, ffir braune Umbra, 
ffir schwarze Kreideschwarz usw. Die Farben werden der Masse in feinpulverisiertem Zustand 
zugesetzt. (Farbenztg. 1918, 2000.) 

Die 8Og. Pate n tkre ide wurde aus dem bei der Kohlensiuregewinnung aus Kalk und Schwefel
siure erhaltenen Gipsbrei einerseits und aus dem Kalkschlamm der friiheren Atziaugeherstellung 
(aus Soda un4 Kalkmilch) andererseits durch Schlibmnen und Pressen der gemischten Schlimme 
erzeugt. (D. Ill. Gewerbeztg. 1874, Nr. 3.) 

Die Herstellung der Schneiderkreide aus ~efirbtem, mit Wasser ausgeschlimmtem und 
in Formen gepreBten Pfeifenton beschreibt Man m D. Gewerbeztg. 1872, Nr. 81 und 39. 

Zur Herstellung einer Schneiderkreide, die sich scharf anspitzen liiBt und festhaftende 
Striche liefert, die beim Biigeln mit lauwarmem Eisen verschwinden, bzw. bei gefirbten Produkten 
leicht abbiirstbare Farbreste hinterlassen, verschmilzt man 90 Tl. Carnaubawachs mit je 5 Tl. 
gebleichtem Kolophonium und Harz. Ffir helle Stoffe setzt man den entsprechenden Farbstoff 
zu. (D. B. P. 162 870.) 

Die Bereitung schwarzer Kreide durch Pressen und folgendes Gliihen von KienruB be
schreibt Behrens in Dingl • .loom. 100, 218. Vgl. Dlngl • .lourn. 216, 190 und 216, 96. 

Nach Dlngl • .loum. 227, 416 stellt man die Zeichenkohle aus Stibchen weichen, astfreien 
Holzes oder aus Korkstreifen, neuerdings auch aus gepreBten Holzstoffcylindern durch Ver
kohlen her. Buchwald erhii.lt Zeichenkohle auf die Weise, daB er trockene Stii.bchen von Linden
oder HaselnuBholz dick mit Tischlerleim bestreicht, sie in feinem Sande wii.lzt, trocknen liBt 
und sie dann ebenso, wie es mit den anderen Stoffen geschieht, in luftdicht verschl08senen Eisen
biichsen, die ein kleines Loch besitzen, in starkem Feuer gliiht. Die von der Kruste befreite Kohle 
Iiefert Schriftziige oder Zeichnungen, die sich durch Semmelkrume von Papier oder Geweben 
leicht entfernen lassen. 

Oder man legt in Form von Zeichenstiften zersigte Holzkohlenstiicke 30 Minuten in ge
schmolzenes Wachs und trocknet sie auf LOschpapier. Fiihrt man mit solchen Stiften Schriftziige, 
Zeichnungen auf Papier aus und erwii.rmt das Papier hierauf auf der Riickseite, so werden die 
Ziige UDauslOschlich. (polyt. Zentr.-BI. 1869, 1300.) 

196. Pastellstifte (-malerei). 
B u c h w a I d, A., Bleistifte, Farbstifte, farbige Kreiden und Pastellstifte, Aquarellfarben, 

Tusche. Wien und Leipzig 1904. 
"Ober Herstellung der 'Kreide-, Farb- und Pastellstifte siehe Farbe und Lack 1912, 47 u. 168. 
Zum Firben von Pastellstiften werden im allgemeinen dieselben Teerfarbstoffe und Ver

fahren angewendet wie die in [187J ffir Tinten empfohlenen, doch ist in diesem Fall als 
Substrat Kaolin zu verwenden. - V gl. [148 J. 

In W. Ostwalds Buch iiber monumentales und dekoratives Pastell (Leipzig 1912) finden sich 
~gaben iiber die beste Methode der Herstellung von Pastellstiften. Die Grundlage des Pastell
stIftmaterials ist die weiBe Kreide, die mit Farbstoffen und Bindemitteln versetzt ist. Als Binde
mittel kommen in Betracht: Stirke, Tragant, Leim, Gummi, Dextrin usw., denen zur HaItbar
machung ein Antisepticum beigegeben wird, z. B. eiDige Tropfen einer 10proz. LOsung von 2-Naph
thol in Weingeist. Als Farbstoffe werden vor aUem Erdfarben verwendet. 

Die Herstellung der Pastellstifte ffir die Ostwaldsche monumentaIe Pastelltechnik'ist auch in 
Farbe und Lack 1912, 162, beschrieben. Als Bindemittel ffir die aus reinem Pigmentfarbstoff und 
S~hlemmkreide oder anderen Fiillstoffen bestehenden Stifte dient in erster LiDie die Stir ke , 
die man ala l/. proz. KleisterlOsung mit der Schlemmkreide zu einem festen Teig vermahlt. Nach 
fS.~ 189 desselben Jahrganges wird auch reiner, wei.l3er, moglichst sandfreier Ton als Bindemittel 
... ~ Pastellstifte vorgeschlagen, billige Stifte, die aus Gips, Bolus und iihnlichen fein verteilten 
.luaterialien bestehen, bedfirfen iiberhaupt keines anderen Bindemittels. 

Ober die Vorziige der von Ostwald angeregten Einfiihrung der Pastelltechnik in die Dekorations
malerei und ihre Nachteile gegeniiber den iiblichen Verfahren siehe D. Mal.-Ztg. (Mappe) 81, 106. 
T Nach E. P. 2493/1877 pre.l3t man zur Herstellung von Farbstiften ein Gemenge von 20 TI. 

alg, 1 Tl. Harz und 1 Tl. Farbstoff (LampenruB, Berlinerblau usw.) in Formen. 
Nach Chem. Ind. 1878, 123, vermischt man zur Herstellung von Pastellstiften 1 kg Farb

~tof~ mit 10 kg Alaun und verriihrt 100 g einer Mischung von PI. Tl. Wachs und 1 Tl. Paraffin 
In dl~ Farbmasse, dann pulverisiert man, mgt 150 g einer Mischung von MohnOl, Petroleum und 
BS ~IlZln zu, verknetet die Masse mit Tragant zu einem Teig und preBt in Formen. Die mit diesen 

tlften hergestellten Zeichnungen lassen sich mit Benzin wieder abwaschen. 
Nach D. B. P. 14 718 erhii.lt man Gemische ffir Zeichenstifte durch Zusanmlenschmelzen 

Son Schwefel mit Kohle oder Silicaten, Metalloxyden, unlOslichen MetaIlsalzen, pulverisiertem 
chmi!gel, Asbest, Schlackenwolle u. dgl. Metalle und Metallsulfide gelangen nicht zur Anwendung. 

Elne andere formbare Masse zur Herstellung von Farbstiften erhii.lt man nach D. R. P. 60932 
aus dem Gemenge einer LOsuog von Casein in einer konzentrierten Fett- oder HarzseifenlOsung 
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und den notigen Farb- und Fiillstoffen; nachtraglich setzt man, um die Gerinnung des Gemenge.~ 
zu bewirken, die LOsIIDg eines Metall- oder Erdmetallsalzes (Zinksulfat oder Alaun) zu, lal3t abo 
sitzen, wascht aus und trocknet. 

Bei der Herstellung von Farbstiften werden die Farbstoffe nach D. R. P. 148 214, um ihre 
Impriignierung mit den harzigen Bindemitteln (Kolophonium, KOplll, Mastix) zu vermeiden, 
mit Glycerin angefeuchtet. Man verarbeitet z. B. ein Gemenge von 1 Tl. Harz, 1 Tl. Talg, 
0,5 Tl. Eosin und 0,2-0,4 Tl. Glycerin. Oder man mischt 15 Tl. Graphit mit 0,8-5 Tl. Glycerin, 
setzt diesem Gemisch den von der nassen Vermahlung noch feuchten Prel3kuchen aus 7 Tl. 
Kolophonium und 3 Tl. Kopal zu, trocknet das Gemenge an der Luft lIDd preLlt es in Stiftform. 
Infolge des Glycerinzusatzes wird die Durchsetzung des Graphits mit dem Harz verinieden. Bei 
stark saugenden Farben setzt man der Stiftmasse. die um so weicher ist, je mehr Glycerin sic 
enthalt, noch Talkum zu. 

Ahnliche Farb-, Zeichen- oder Schreibstifte erhalt man nach D. R. P. 246120 aus den iib· 
lichen Pigmenten mit Eigelb oder anderen durch Gerbmittel tmloslich werdenden Stoffen als 
hauptsachliches Bindemittel. 

Wahrend durch Zusatz von Hiihnereigelb nach vorstehendem Verfahren die Pastellstifte nicltt 
die geniigende 'Veichheit erlangen, kann man nach D. R. P. 261669 das aus frischem Ochsenbilit 
nach Entfernung der roten Blutkorperchen gewonnene Fibrin zur Herstellung eines Binde· 
mittels fiir die Pastellstiftfarbstoffe verwenden. Man mischt z. B. 36 Tl. F i bri n mit 5 g Eigelb 
oder 140 g Fibrin mit derselben Eigelbmenge. Diese mit Fibrin gebundenen Pigmente werden 
mit Formaldehyd besonders gut fixiert, ohne daLl die Farbnuancen sich irgendwie verandern. 

197. Erkennung, Wiederherstellung, Nachweis verJ,lla8ter (ktinstlich entfernter) Schrift. 
Dber den Nachweis von Schriftzeichen auf verkohltem Papier siehe I. Habermann, Zeitscbr. 

f. analyt. Chern. 1909, 730. 
Nach Untersuchungen von F. Klfz ist Tin tenschrift dem Einflusse des Meerwassers 

gegeniiber recht bestii.ndig. Schriftstiicke bleiben besonders dann lange Zeit leserlich, wenn sie 
in ruhig stehendc, yom offenen Moor getrennte Wasserstellen gespiilt werden, wo sie sich mit 
einer Salzkruste iiberziehen, die eine weitere Einwirkung des Moorwassers verhindert. (Prometheus 
26, 742.) 

Die Wiederherstellung verblaLlter Tintenschrift ist nur dann moglich, wenn die che· 
mische Zusammensetzung der verwendeten Tinte eine Auffrischung gestattet, und die Unterlage 
auf der die _Schrift ausgefiihrt wurde, sie nicht verhindert. Eisenhaltige Tinten lassen sich demo 
nsch leicht regenerieren, wahrend Schriftziige, die mit Teerfarbstoffen ausgefiihrt wurden, nUf 
in den seltensten Fallen wiederherstellbar sind. So kann man z. B. die Init Methylviolett aus· 
gefiihrte Schrift, wenn sie auch stark verblaLlt war, durch Ammoniakdampfe voriibergehend wieder 
sichtbar machen. Ganz besonders aussichtslos sind die Versuche bei Kopierabdriicken, die mit nich t 
eisenhaltigen Kopiertinten ausgefiihrt wurden. Fiir eisenhaltige Tinten liegen in den Losungen 
von Tannin, Schwefelammonium, Blutlaugensalz, Rhodanammonium lIDd Salicylsii.ure geniigend 
wirksame Verstarkungs-Reagenzien vor. Am besten verfahrt man in folgender Weise: Das zu be· 
handelnde trockene Papier wird zwischen reines Schreibpapier gelegt und mit einem nicht iiber 105 0 

erhitzten Platteisen beschwert. Es kommt des ofteren vor, daLl hierbei die Schrift mehr oder weniger 
deutlich hervortritt. 1st auf diesem We~e nichts erreicht worden, so tragt man an einigen verschie
denen Stellen des Blattes mit einem welChen Pinsel eine filtrierte Losung aus 1 Tl. Tannin in 19 Tl. 
~V asser oder aus 1 Tl. gelbem oder rotem Blutlaugensalz in 19 Tl. Wasser oder 1 Tl. Rhodanammonium 
In 19 Tl. Wasser oder aus 1 Tl. Salicylsaure in 10 Tl. Alkohol auf, IaLlt trocknen und erwarmt 
wiederum wie oben das Papier mittels eines Platteisens. 1st nach Anwendung einer oder der an
deren Losung ein Erfolg eingetreten, so behandelt man das ganze Blatt in gleicher Weise. Zu 
beac?ten ist, daLl die mit Tannin, Schwefelammon und Blutlaugensalzen wiederhergestellten 
Schriftziige sehr haltbar sind, dagegen die mit Rhodanverbindungen oder Salicylsaure hervor
gerufe~en sich bald wieder zersetzen. Cam p e c h e tinten werden haufig wieder dunkel, wenn 
man SIe der Einwirkung des Sonnenlichtes aussetzt, auch konnen sre durch Eisenvitriol und 
Kupfervitriol wiederhergestellt werden. (I. Cracau, Sellens.-Ztg. 1910, 1)71, 607 u. 681.) 

Vgl. die Originalarbeit von J. Trapp im Polyt. Zentr.-BI. 1870, 1643 (Oxalsaure- und Blut
laugensalzmethode ). 

Urn gelb und unleserlich gewordene alte Handschriften wieder lesbar zu machen, iiberzieht 
man die Schriftziige nach D. Gewerbeztg. 1869, Nr. 24 entweder mit Gallustinktur oder mit einer 
gesattigten und mit Salzsaure wenig angesauerten Auflosung von blausaurem KaIL In beiden 
.Fallen kommt die urspriinglich dunkle Farbe der Tinte wieder zum Vorschein. . 

Oder man iiberstreicht die durch Seewasser oder andere Unfalle unleserlich gewordene Schr!ft 
zuerst mit Salzsaure und hierauf mit einer gesattigten Losung von Blutlaugensalz, bildet also Inl 
Raum der Buchstaben Berlinerblau. Die Schriften werden zuletzt mit Wasser gut gewaschen, 
zwischen wciLlem FlieJ3papier gepreLlt und an der Luft getrocknet. (Polyt. 'Zentr.-BI. 1860, 144.) 

Urn erloschene Schriftziige in alten Biichern, Pergamenten uSW. wieder sichtbar zu mache~, 
weicht man z. B. das Pergamentblatt, ohne es zu reiben, in Wasser, legt es feucht 5 Minuten In 
1 proz. Oxah,aurelOsung, wascht schnell aus, legt das Blatt in 3 proz. wasserige Gallussaurelosung, 
wii-scht es in viel Wasser aus und trocknet zwischen FlieLlpapier. Zur Bearbeitung einzelner Stellen 
bedient man sich eines Pinf;els. (Journ. r. prakt. Chern. 91, 446.) 
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Die mit Gallustinte geschriebenen unleserlich gewordenen Schriftstiicke lassen sich nach 
E. v. Blbra, Journ. f. prakt. Chem. 11, 88 wieder herstellen durch tlberpinseln der Schrift mit 
Schwefelammoni urn und Waschen und Trocknen des Papieres zwischen Fliel3papier oder 
noch besser durch Uberstreichen mit einer w8sserigen, konzentrierten Tanninlosung, Abspillen 
mit Wasser und Trocknen bei 60-70°. 

Zur Riickfirbung abgeblal3ter oder erloschener Schriftzeichen von Eisentinten auf 
Papier, Pergament oder anderen Schreibstoffen behandelt man den Schrifttriger zuerst mit dem 
bekannten Ebertschen PaIimRSestenreagenz und einem Oxydationsmittel, und bildet sodann in 
den Schriftzeichen eine der urspriinglichen Tintensubstanz ihnIiche Eisenverbindung durch eine 
fermentierte Losung von Gallussiure aHein oder in Verbindung mit Gerbsiuren oder Gerbstoffen 
neu, worauf man diese Eisenverbindung durch eine Beize in Form einer basischen Aluminium
verbindung stabilisiert und evtI. gleichzeitig den Schrifttriger z. B. das Pergament durch Pflanzen
schleime mit oder ohne Formaldehydzusatz festigt. (D. B. P. 266 448.) Durch die Vorbehandlung 
der Schriftstiicke mit Ebertschem Reagenz wird jede Spur von Eisen aus den Schriftziigen gefii.llt, 
so dal3 dieses sich nicht mehr zu IOsen vermag und das Flie13en der Schriftziige vollkommen be
seitigt wird. Durch die folgende Oxydation der entstehenden Eisen-Schwefelverbindung erhii.lt 
man dann durch Umsetzung mit den Fii.llungsmitteln sehr haltbare Tintenschriftziige, die sich 
auch durch starke Reagenzien nicht verindern lassen. Dber das Ebert~che Palimpsestenreagenz 
siehe Ebert, Zur Handschrlftenkunde 1826, 84. 

Die vor Jahrzehnten zu verschiedenen betriigerischen Effekten angewendete Tinte aus 
Jodstirke, die nicht haltbar ist, lil3t sich auch nach volligem Verschwinden durch Behandlung 
des Papiers mit Joddii.mpfen oder auch mit einer LOsung von Jod in Jodkalium wiederherstellen. 

Zur Sichtbarmachung einer kiinstlich entfernten Schrift, die lnit einer freie Schwefel
saure enthaltenden Tinte geschrieben wurde und eine gewisse Altersgrenze nicht iiberschritten 
hat, bestreicht man die radierte Stelle vorsichtig mit einer 4 proz. wiisserigen Silbernitratlosung, 
trocknet bei 50° vollstii.ndig ein und beobachtet nun im Sonnenlicht den fortschreitenden Briu
nungsvorgang. An den Stellen, die radiert wurden, tritt schnelle Zersetzung des Silbernitrates 
ein und die Schrift kommt zum Vorschein und zwar geschieht dies unter dem Einflu13 der kata
lytisch wirkenden Schwefelsii.ure, die tiefer eindringt als die Rasur gehen kann. Die Fii.lscher 
iiberstreichen daher radierte Stellen mit verdiinnter Kalilauge, wodurch jede Spur der Schrift 
verloren geht. Unter den genannten Bedingungen kann man auch Schriften nachweisen, die lii.ngere 
Zeit mit einem anderen Papier, z. B. einem Briefumschlag, in Beriihrung gestanden sind und selbst 
in Verlust gerieten. Auch in diesem FaIle trii.nkt man den unsichtba.ren Abdruck der mit 
schwefelsii.urehaltiger .Anthracen-, Alizarin- oder EisengaHustinte ausgefiibrten Schriftziige, wenn 
sie nicht zu alt waren, also den Briefumschlag mit 4 proz. Silbernitratlosung und setzt ibn nach 
raschem Trocknen dem Sonnenlichte aus. Die geringen Spuren Schwefelsii.ure, die in dem auf
gelegten Papier zur Wirkung gelangen, beschleunigen den photochemischen Proze13, so da13 die 
Schriftziige wieder lesbar werden. (Ed. u. Ed. 1920, 19.) VgI. W. Halnlklrsch, Z. z. Unters. 
d. Nahr. u. GenuBm. 1917, 74. 

In einer interessanten Arbeit beschreibt F. Carr~, Dingl. Journ. 193, 260 die Mittel zur Er
kennung des annii.hernden Alters einer mit gewohnlicher eisenhaltiger Tinte geschriebenen Schrift. 
Man kann nach dem Verfasser durch Auflegen ungeleimten, mit etwa 8proz. Salzsii.ure getrii.nkten 
Papieres auf die zu untersuchende Schrift durch blol3es Kopieren in der Presse feststellen, ob die 
Schrift etwa 10 Jahre oder 30 Jahre alt ist, da in ersterem Falle wegen der noch nicht weit fort
geschrittenen Verii.nderung der Eisensalze gute Kopien erhaltbar sind, wii.hrend alte Schrift kaum 
mehr Spuren an das salzsii.urehaltige Papier abgibt. UIngekehrt wird eine bis zu 10 Jallren alte 
Schrift durch \Vaschen mit verdiinnter Salzsiure verschwinden, wii.hrend eine 30 Jahre alte Schrift 
noch nach 14 tigiger Behandlung mit Salzsiure lesbar bIeibt. 

Bei Schreibmaschinenschrift sind Identitii.tsnachweise nur sehr schwer zu fiihren, da ein 
und dieselbe Type, wie aus mikrophotographischen Aufnahmen hervorgeht, je nach der Struktur 
des Farbbandes und des Papieres sehr verschiedene Abdriicke liefern kann (F. Hansen, Err. u. 
Ed. 1919, 471.) 

198. Tintensehrift-, StempeHarbfleekenentfernung. Radiergummi (-ersatz). 
"Ober Tintenfleckentfernung am G ewe ben siehe Bd. II [843]. 
Die Schrift eines Schreibmittels Iii.13t sich um so Ieichter und spurloser vom Papier en t

fernen, je kriftiger die Oberflii.chenleimung und je dichter demnach die Papieroberfliche ist. 
Aus diesem Grunde empfiehlt es sich fiir die Anfertigung wichtiger Scllriftstiicke nur schwach
geleimtes Papier zu beniitzen, in das die Tinte besser eindringen kann. Anders ist es bei Perga
~entpapier von dessen s~llr dichter Oberflii.che die Schriftziige ohne Zerstorung des Papieres 
liberhaupt nicht entfernt werden konnen, da die Tintenschrift auf dem Pergamentpapier nur sehr 
langsam trocknet und daher Zeit hat, tief in sein Inneres einzudringen. Sclu:eibmaschinenschrift 
li13t sich im allgemeinen ebenso schwer, hiufi~ noch schwerer entfernen als Tinten'clll"ift. Das 
tJberziehen von Schriftstiicken mit Zaponlack 1st nicht geeignet, Schriftziige gegen Filschungen 
wirksam zu sichern. (H. Frederklng, Mitt. d. MBterlalpriirungsamtes 81, 196.) 

Nach A. Vogel (Polyt. Zentr.·BI. 1862, 414) eignet sich eine alkoholische Zinnsalzlosung 
(100 Tl. Sprit IOsen 120 Tl. des Salzes) mit iiberschiissigem SaIz als milchige Fliissigkeit zur volIigen 



232 Harze, Lacke, Anstriche. 

Entfernung auch sehr alter R08t· und Tintenflecke aus Papier und Geweben. Vgl. Hiirmann, 
ebd. 1861, 106. 

Um zu Verschleierungs- und Fiilschungszwecken erzeugte Tintenflecke so zu entfernen, daB 
die darunterliegende Schrift wieder lesbar wird, bestreicht man den Fleck mit diinner Oxalsaure. 
l&ung, his er so blaB wird, daB die unter ihm befindlichen Zeichen hervorzutreten beginnen 
wiischt dann mit reinem Wasser und trocknet das Schriftstiick. (I. Trapp, Polyt. Notlzbl. 1870; 
Nr. 18.) 

Nach A. P. 878689 mischt man zu demselben Zweck 1 Tl. Leino" 8 Tl. Alkohol, 2 Tl. Glycerin, 
1 Tl. Oxalsiure, 3 Tl. Wasser und 1/15 Tl. Kreolin. 

Ein fUr alIe Gallus- und Campechetinten verwendbares Radierwasser besteht nach einem 
Referat in SeHenl.-Ztg. 1912, 478, aus einer LOsung von 80 g Oxalsiurt" und 20 g Natriumhyposulfit 
in II Wasser. Man liBt die Fliissigkeit mehrere Sekunden einwirken, wiederholt die Behandlung 
evtl. und trocknet schlieBlich mit reinem FlieBpapier abo Ein anderes Radierwasser besteht 
aus einer filtrierten LOsung von Chlorkalk in Wasser. 

Antifer, ein Mittel zum Entfernen von Tintenflecken oder Rostflecken wird nach Hager, 
Pharm. Zentrh. 1886, 84, hergestellt durch Verschmelzen von Oxalsiure und Alaun bei 120°; 
man gieBt aus der Masse Stangen, die man mit St&nniol umhilllt . 

. Zur Herstellung eines Radiermittels von Art des Hande1sproduktes "Tintentod" versetzt 
man nach einem Referat in SeHenl.-Ztg.1912, U18, 30 g Chlorkalk, der mit 200 cem Wasser an· 
geschlemmt wurde, mit 25 g calcinierter Soda, fiigt noch 10 g Oxalsiure hinzu um die Wirkung 
zu verstirken, filtriert und bewahrt die Masse in braunen Flaschen auf. Encrivore, ein Mittel 
zum Entfernen von Gallustintenflecken besteht aus einer LOsung von 3 Tl. OxaJsaure in 20 Tl. 
Wasser und 50 Tl. Alkohol. 

Ein Tintenentfernungsmittel wird nach A. P. 878662 aus 70Tl. Essigsiure, 29Tl. 
Salpeterither und je 1/. Tl. Glycerin und Schwefelkohlenstoff hergestellt. 

Zur Entfernung von Zeichentusche aus Pausleinen bedient man sich einer aus Alkohol, 
Salicylsiure und Chlor bzw. Hypochloriten bestehenden Mischung mit der man die Zeichen be
tupft, worauf man die Stellen, solange sie noch feucht sind, mit Watte oder einem Schwimmchen 
abreibt, bis die Tusche vollstindig verschwunden ist. (D. R. P. 289906.) 

Zur Entfernung von Tintenflecken aus farbigen Zeugen, deren Farbstoffe durch ChIor
kalk oder Oxalsiure. also durch die gewohnlichen Tintenentfernungsmittel zerstort werden, 
bedient man sich nach R. Bottger, DlngL loum. 200,176, am besten einer LOsung von pyrophos
phorsaurem Natron. 

Zur Beseitigung von mittels Oxalsaure unter Zusatz von Citronensiure. oder Zinkstaub nicht 
entfernbaren Flecken von Eisengallustinte erster Klasse aus Baumwollgeweben iiberpinselt man 
die Flecke mit Normalpermanganatlosung, wiischt nach einigen Minuten aus, entfernt den 
Braunstein mit Natriumthiosulfat und Citronensiure und wiischt abermals. (Gerhardt, Zeltschr. 
f. angew. Chem. 83, 32.) 

Dullo beschreibt in D. Ill. Gew.-Ztg. 1862, Nr.36, seine Versuche zur Entfernung von mit 
Tinte geschriebenen Schriftzeichen von Papier, so besonders die Bleichung mit Ozon, mit unter
chlorigsaurem Natron (besonders fUr Alizarintinte geeignet) usw. 

Zur Entfernung jeder Art Tintenschrift kann man sich einer 3 proz. Wasseatoffsuperoxyd-
100ung bedienen, wihrend Schreibmaschinenschrift gegen diese ~t der Oxydation bestindig 
ist, wohl aber durch Reduktionsmittel, wie z. B. schweflige Siure, entfernt werden kann. Unver
anderliche Schriftstiicke konnen demnach nur mit einer Tinte geschrieben werden, die fein
verteilten Kohlenstoff enthiilt. (D. L. Dott, Referat in Zeltsehr. f. angew. Chem. 30, 02.) 

Zur Entfernung von Schreibmaschinenfarbflecken aus den grauen Segeltuchdecken 
von Bureaubiichern lOst man das Fett aus der Farbe nach Techn. Rundlch.19U, 99, durch Auf· 
legen einer Paste aus Benzin und gebrannter Magnesia, behandelt den. Fleck dann mit ERu de 
Javelle und wiischt die verblichene Farbe mit etwa 1 proz. Essigsiure und schlieBlich mit einer 
wiisserigen LOsung von unterschwefligsaurem Natron aus. Simtliche LOSungen dUrfen nur stark 
verdiinnt angewendet werden, ds sonst das Gewebe leidet, auch empfiehlt as sich hier, wie in 
allen Fiillen der Fleckenreinigung, ii.hnliche Flecke erst kiinstlich zu erzeugen und die Wirkssm· 
keit der LOsungen an ihnen zu erproben. - Vgl. Bd. II [342). 

Das Entfernen der Stempelfarben ist je nach dem verwendeten Farbstoff mit mehr oder 
minder gro.l3en Schwierigkeiten verkniipft. 1m allgemeinen verfahrt man nach Techn. Rundscb. 
1908,378, in ihnlicher Weise wie bei der Entfernung von Schreibmaschinenfarbflecken. (Siehe 
oben.) 

Ober Speckgummi und die Fabrikation dieser weichen, zum Radieren besonders geeig. 
neten Masse siehe Gummlztg. 27, 1094. 

Den fUr Radierzwecke dienenden wei.l3en Faktis [01] erhiilt man nach Gummlztg. 26, 240, aus 
Riibol und der notigen Menge Chlorschwefel ohne Zusatz von Benzin. Urn dem so erhaltenen 
Produkte, das Bleistiftstriche ausgezeichnet entfernt, die Porositit zu nehmen (die Porenbildung 
wird durch die abgespaItene Salzsaure verursacht), setzt man ,dem Riibol vor der Verarbeitu?g 
1-2% Magnesia usta oder gebrannten Kalk zu. Um dem Radiergummi ferner groBere Fest!g' 
keit und hohere Schirfe zu geben, fiillt man die Masse mit Schwerspat oder Kreide bzw. Bimsstem. 
Auch aus reinem, weiBem Faktis und 6% Schwefel wiid ein guter Radiergummi erhalten. tJber 
die Unschii.dlichkeit von Radiergummi aus Faktis siehe Gummlztg. 29, 881. 
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Nach SelleDs.-Ztg. 1911, 8, erhilt man kunstlichen Radiergummi durch Vermischen 
von 10 Tl. Talkum, 70 Tl. Bimsstein, 10 Tl. Sandarak, 6 Tl. Dextrin, 5 Tl. Tragant und so viel 
Gummischleim, daB eine formbare Masse entsteht. 

Nach D. B. P. 201966, wird ein Radiermittel hergestellt durch Vermischen von 3 Tl. russi
schem Leim, 4: Tl. Glaspulver, 3 Tl. Schwerspat und 15 Tl. Faktis. Die getrocknete Masse wird 
bei 120° in Formen geprellt. 

Zur raschen Beseitigung von Tintenflecken verwendet man nach D. B. P. 22 018 Papier
blitter, die zuerst durch eine alkoholische LOsung von Oxalsiure und dann durch geschmolzenes 
Paraffin oder Wacbs durchgezogen werden. 

Zur Herstellung eines Radiermittels verknetet man mit Magnesiumchlorid., Calcium
ehlorid- oder Zinkchloridlauge aufgeschlossene Starke unter Zusatz irgendeines Schleifmittel
pulvers (Glasmehl, Sand) mit Holzschliff zu einem Teig, den man in Formen prellt. (D. R. P. 
301968.) 

U"ber Verwendung von Radiergummiabfillen aus Kautschuk und aus einem Gemenge 
von Kautschuk mit weif3em Faktis aIs Fiillmaterial fiir Vollgummiartikel, DichtungskIappen, 
Schniire, Schliuche usw. siehe Gummlztg. 26, 1819 u. 1971. 

Zur Herstellung wa.schechter Stempelfarben fur Radiergummi verwendet man nach 
Techn. Bundscb. 1908, 4:69, entweder eine wiisserige LOsung von Silbernitrat oder man bildet 
durch Aufpressen eines Gemenges von salzsaurem Anilin und Kaliumbichromat oder Kupfer
sulfat Aninilinschwarz, wohei sich die Intensitit der schwarzen Firbung in heiden Fillen erst an 
der Luft und im Lichte entwickelt, doch kann man auch LOsungen von Teerfarbstoffen in Wasser 
unter Zusatz von Glycerin, Alkohol, Essig- oder Oxalsiure awdrucken. 

199. Wasser· (Stock· )fleckenentfemung. Kupferstiche reinigen. 
Wasserflecken, die auf dem Papier eingetrocknet sind, beheben die Leimung dieser Stelle 

ebenso, wie die Entfemung von Tintenflecken mit einem Radierwasser verursacht, dall die nach
triglich aufgebrachten Schriftziige auf diesen Stellen verlaufen. Es empfiehlt sich nach Techn. 
Rundsch. 1906, 24:6, so verindertes Papier mit stark verdiinntem Spirituslack zu bestreichen und 
trocknen zu lassen, wodurch das Papier wieder eine Art Harzleimung erhiiJt, so dall ein Verfliellen 
der Tinte an diesan Stellen verhindert wird. 

Das Entfemen von Wasserflecken von Bildern auf Gipswinden ist sehr schwierig aus
fiihrbar. In D.MaI.-Ztg. (Happe) 81,86, wird empfohlen, die Flecken mi~ reinem, spiritusha.ltigem 
Wasser abzuwaschen, trocken zu reiben oder durch Auslegen von LOschblittem zu trocknen 
und mit 9a.seinfarben auszubessem. Auch ein Gemenge von geschlagenem Eiweill und destilliertem 
Wasser soIl sich zu diesem Zwecke eignen. Oder man reibt die Flecke mit reinem Wasser ab, 
liU3t evtl. eine Nachbehandlung mit Lack und Spiritus folgen und uberdeckt die Stellen mit einer 
mageren Lackf8l'be. 

· Nach D. Mal.-Ztg. (Happe) 81, 112, reinigt man Stahlstiche vom Staub durch Abreiben 
nut weichem Brot, wii.hrend man gelbe Flecke oder Wasserrinder mit Chlorwasser befeuchtet 
und in diesem Zustande die Blitter einige Stunden dem direkten Sonnenlichte aussetzt. Zuletzt 
wiiBcht man sie mit reinem Wasser und trocknet sie zwischen ungeleimtem Papier. 

Oder man giellt eine filtrierte LOsung von 180 g Chlorka.lk in 1/,1 Wasser auf eine glatto 
P~atte, legt den zu reinigenden Kupferstich mit der Bildseite nach unten auf und bringt das 
BIld Mch etwa 1/. Stunde in eine LOsung von 30 g Schwefelsiure in 11 Wasser, worauf man ab
split, gut neutral wischt und das Blatt zwischen Flie13pa.pier trocknet. D. Mal.-Ztg. (Mappe) 
31,406. 

Wasserfleckige Kupfer--oder Sta.hlstiche werden vor der Chlorka.lk- oder Hypochloritbleiche 
8n jenen Stellen mit 20proz. Oxa.lsiurelOsung getrinkt und dann ausgewaschen. Die weitere 
Behandlung mit ChlorkalkIOsung und Sa.lzsiure beschreibt Hayes in Dingl. loom. 189, 272. 

· Um aus Kupferstichen oder Lithographien Stock- und Fettflecke zu entfernen, legt man sie, 
~t Wasser befeuchtet, Druck nach oben, auf eine gleichmillig auf LOschpapier ausgebreitete 
M~schung von Kreide, weillem Bolus und Bleiweill, bedeckt die obere Seite des Kupferstiches 
nu~ feuchtem LOschpapier, siebt obi~e Mischung im trockenen Zustande auf, bedeckt mit starkem, 
welllem Papier, befeuchtet es mit emem Schwamm und plittet das Ganze mit einem Plitteisen 
trocken; hierauf wird der Kupfers~ich, die Lithographie oder das Druck- und Schriftwerk mit 
Wasser ab~esplit und, fast trocken, einigemal mit etwas Schwefelii.ther behandelt. Wenn die 
ganze Manipulation richtig ausgefiihrt wurde, ist der vorher stock- und fettfleckige und vergilbte 
Druck von einem weillen, neuen nicht zu unterscheiden. (Polyt. Zentrh. 1861, Nr. 42.) 

· Das Bleichen von stockfleckigen Kupferstichen oder Dokumenten mitteIs der aus zwn Teil 
nut Wasser iibergossenem Phosphor entwickelten ozonhaltigen Dii.mpfe ist 'in Polyt. Zentrh. 
1880, 80 beschrieben. 
Z Zum Reinigen von Kupferstichen iiberstreicht man die Vor. und Ruckseite nach D. Mal.
t~. (Happe) 81, 121, wiederholt mit einer wiisserigen 4proz. LOsung von kohlensaurem Ammon, 

Sp~t jedesmal mit kIarem Wasser ab, bringt dann die Bogen in Wasser, dem man etwBS Weinks'g beigeset.zt hat, split abermaIs und bleicht schlieLUich in einer AuflOsung von etwas Chlor
. alk in Wasser. Die in der Sonne getrockneten Ku~ferstiche erscheinen dann, ohne dall der Druck 
ugendwie gelitten hat, vollkommen kIar tmd weIll. 
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Nach Techn. Mitt. r. Mal. 28, 188, reinigt man alte Radierungen und Stiche am besten 
auf folgende 'Veise: Das Blatt wird zur Entfernung von Fett- lmd Schmutzflecken zuniichst 
einige Stunden in einer flachen Schale mit Benzin iibergossen stehen gelassen, worauf man den 
Stich an der Luft trocknen lii.llt und mit einer weichen Biirste abbiirstet. Evtl. folgt dieser Be
handlung noch ein Bad mit einer schwachen Sodalosung, die man nachtrii.glich natfirlich voll
stii.ndig dllrch Spillen mit reinem Wasser entfernen mull. Braune Stock- oder Farbflecken ent
fernt man in einem Bade, das aus 1 Tl. WasserstoffsuperoxydlOswig und 2 Tl. Wasser besteht. 
Man lii.llt das Blatt, mit dieser Fliissigkeit bedeckt, mehrere Stunden am besten im Sonnenlicht 
stehen, wiederholt das Verfahren evtl., liiJ3t abtropfen, trocknet das so gereinigte Blatt zwischen 
mehreren Lagen dickem FlieJ3papier und beschwert mehrere Tage. 

Die durch Schimmelpilzwucherungen auf alten Drucken erzeugten braunen FIecken sind durch 
sehr verdiinnte Thy m ollOsungen evtl. unter Zusatz anderer milder Bleichfliissigkeiten entfern
bar, wiioh.rend durch 01 oder Firnis hervorgebrachte FIecken sich durch Behandlung mit P y rid i II 
beseitigen lassen. (Chem.-Ztg. 1922, 671.) 

200. Zeiehnungen (Aquarelle, Temperabilder) !meren. 
Zum Sch utze alter Handschriften verwendet man nach "Bayr. Ind.- u. Gew.-BI. 1911, 

107, besser CellitIosung statt des bisher verwendeten Zaponlackes, nach Ding. Journ. 208, 
236, eine LOsung von Guttapercha in Ather. 

Nach Papierztg.1881, 961, empfiehlt es sich, zum Fixieren von Zeichnungen einen Lack an
zuwenden, der aus 40 g einer LOsung von 30-40 g Dammar in 180 g Aceton und aus 30 g dick
fliissigem Kollodium besteht. 

Zur Herstellung eines Bleistift - Fixierpapieres, auf dem die mit dem Stifte gemachten 
Zeichnungen durch blolles Erwii.rmen liber einer Of en platte fixiert werden, benetzt man das 
Papier nach Lenk, D. Ind.-Ztg.1878, 867, in angewii.rmtem Zustande vorsichtig mit einer warmen 
LOsung von gebleichtem Harz in Alkohol, trocknet sofort durch einen warmen Luftstrom llnd 
raOOt das so mit einem Harziiberzug versehene Papier evtl. vor Ausfiihrung der Schriftzeichen 
durch Einreiben mit feinem Harzpulver an . 

. Das Loriotsche Fixiermittel ffir Zeichnungen besteht nach Techn. Rund'lch. 1007, 108, aus 
einer sehr diinnen LOsung von Hausenblase in kochendem Wasser, die man mit dem gleichen 
Vohmlen reinem Spiritus versetzt und mit dem Fixierrohrchen aufstii.ubt. Dieses Fixativ hat illl 
Gegensatz zu Kollodium den Vorteil, vollig glanzlos einzutrocknen, ebenso ist diese Methode 
des Fixierens auch jener mit abgerahmter Milch vorzuziehen, da hii.ufig trotz sorgfiiltiger Ab
rahmung doch noch Fettbl8.schen in der Milch vorhanden sein konnen. 

Auch ein Gemisch von LeimlOsung, Alaun und Bleizucker eignet sich zum Fixieren von Zeich
nungen. (D. Ind.-Ztg. 1868, Nr. 3.) 

Zur Herstellung eines Fixativs lOst man nach D. R. P. 11891625 g reines, fettfreies Casein 
in 250 g einer gesiittigten, wii.sserigen BoraxlOsung bei 20° und giellt nach einigen Tagen diese 
Losung in 800 ccm absoluten, acetonfreien, evtl. spiritus- oder ii.therhaltigen Methylalkohol. Die 
lnilchige Fliissigkeit klii.rt sich nach etwa 20 Tagen, worauf man von dem Bodensatz dekantiert. 

Nach D. R. P. 218313 bedient man sich zum Fixieren von Pastellfarben statt der alkoho
lischen HausenblaselOsungen einer Loslmg von Gelatine in destilliertem Wasser und 96proz. 
Alkohol. Die Farben werden dadurch nicht dunkler und haften sehr fest auf dem Malgrunde. 

Urn Kollodiumiiberziigen auf Bildern, Zeichnungen, Photographien u. dgl. eine matte Ober
flii.che zu geben, setzt man der Kollodiumlosung nach D. R. P. 168124 Xylol oder ii.hnliche 
Kohlenwasserstoffe zu. 

Zur Fixierung von Pastellmalereien fertigt man diese nach D. R. P. 228441 auf einem 
Malgrunde an, der mit einer wii.sserigen Gelati'nelOsung iiberzogen und getrocknet ist. Nach 
Fertigstell~ des Bildes wird das Papier auf der Riickseite mit Wasser angefeuchtet und eben
falls riickseitlg erwii.rmt, so daJ3 die aufgequollene Gelatine sich fest mit der Farbe verbindet und 
ein Verwischen des Bildes nach dem Trocknen nicht mehr moglich ist. 

Die Farbenfrische von nachgedunkelten Aquarellbildern kann wieder hergestellt werden, 
wenn man sie unter Zuhilfenahme eines gewohnlichen Fixatzerstii.ubers mit einer 10-12proz. 
(Vol.-%) WasserstoffsuperoxydlOsung leicht besprengt. Es mull darauf geachtet werden, da/J 
b~i moglichst geringem Fliissigkeitsverbrauch ffir geniigend feine Zerstii.ubung Sorge getragen 
Wlrd. (M. Freund, Chem.-Ztg. 1918, 81.) 

Zum Fixieren und Schwii.rzen von Bleistiftaufzeichnungen auf Papier setzt man die Schrift
stiicke zwischen Metallplatten oder Metallwalzen in angesiiuertem Wasser unter der Einwirkung 
von Schwachstrom oder Lichtleitungsstrom der Einwirkung w8.sseriger Elektrolyse aus. (D. R. P. 
317444.) 

In Techn. Mitt. r. Mal. 28, 189, empfiehlt Dorner, zum Firnissen von Temperabildern ein 
verschmolzenes Gemenge gleicher Teile Wachs und Terpentin zu verwenden oder eine Los~g 
von 100 g Schellack, 5 g RicinusOl und 4 g Alkohol. Oder man kann die Farbschicht auch, urn S16 
wasserunloslich zu machen, mit einer w8.sserigen, 4griidigen FormaldehydlOsung vorbehandeln. 
dann eine 6griidige GelatinelOsung kalt aufstreichen und schlieLUich mit einem Dammar- oder 
Mastixfirnis iiberdecken. 

Nach einar Art StereochrOlnieverfahren lassen sich nach I. Ortlieb, lahr.-Ber. r. chem. Techn. 
1869, 209, Pastellfarben !nit Was s erg I as dadurch fixieren, daB man auf ein dickes, geleimtes, 
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auf der Riickseite mit Wasserglas getrii.nktes Papier Farben aufbringt, die durch die Silicate 
fixiert werden. Diese Art der Malerei gibt Bilder, die gegen die verschiedensten EinfHisse mecha· 
nischer und chemischer Art sehr widerstandsfii.hig sind. 

Zwn Fixieren von Zeichnungen bedient man sich nach D. R. P. 140 679 einer LOsung von 
Dammarharz und Kautschuk in Benzin und Chloroform, der man eine geringe Menge Wasser. 
glaslOsung hinzufiigt, wodurch eine neutrale Suspension entsteht. Das Wasserglas verhindert 
das Verlaufen des tlberzugmittels und erhiilt die Bestii.ndigkeit der entstehenden Deckschicht, 
so daB sie nicht abblii.ttert und keine Risse erhii.lt. 

Wasserbindemittelfarben. 
201. Allgemeines fiber Wasserglasanstriche and Stereochromie. 

Die vielfache Anwendbarkeit des Wasserglases, besonders zur Steinmalerei, als Bindemittel 
fUr Farben, wurde zuerst von Kuhlmann, Dingl. lourn. 81, 133, erkannt und seine ersten Ver. 
suche hatten von vornherein den Zweck, die iiblichen oligen Farbenbindemittel beim Auf trag 
von Farben auf Steine durch konzentrierte AuflOsungen von kieselsaurem Kali zu ersetzen. Die 
interessanten Arbeiten Kuhlmanns, Creuzburgs, Artus und vieler anderer Autoren, die sich mit 
del' Verwendung des Wasserglases beschaftigten und schon damals seine wertvollen Eigenschaften 
erkannten, konnen bier nur erwii.hnt werden. Es sei jedoch hervorgehoben, daB aIle Verfahren 
del' Malerei mit Wasser~lasfarben auf Stein und Holz, die Verwendung des Wasserglases als Seifen· 
zusatz, zur Bereitung emes durchscheinenden Papieres, zwn Appretieren von Geweben, ala Flam· 
menschutzmittel, zur Herstellung kiinstlicher Steinmassen usf. schon in den Jahren VOl' 1860 
vollstii.ndig erkannt waren, und daLl die modernen, zwn Teil patentierten Methoden, wenn nicht. 
wie sich hii.ufig aus dem Wortlaute del' Vorschriften ergibt, Nachahmungen, so doch im besten 
FaIle nur Verbesserungen meistens unwesentlicher Art sind .. Es sei diesbeziiglich verwiesen auf 
den Wasserglaskitt von lonas, Dingl. lourn. 142, 214, die Tonwarenglasur mit Wasserglas als 
Zusatz, von I. Riederer, Bayer. Kunst- u. Gew.-BI. 1834, 4, vgl. 1839, 760, die Arbeiten von Liebig, 
Bayer. Kunst- u. Gew.-BI. 1867, 4, die Verwendung "des Wasserglases in der Druckerei nach W. 
Griine in Polyt. Zentr.-BI. 1866, 144, 1099, 1306, 1309 u. 1868,172, Creuzburgs Wasserglasanstriche, 
Dingl. lourn. 144, 292, die Behandlung von Papier mit Wasserglasanstrichen, Dingl. Journ. 146, 
to6 usw. 

trber Wasserglasmortel und Wasserglasanstriche siehe auch H. Wagner, Hess. Gew.-BI. 
1872, 280. 

Wasserglasanstriche konnen in keinem FaIle Olanstriche ersetzen, da sie nicht glanzen und 
auf vielen Unterlagen nicht haften. Das Hauptverwendungsgebiet des Wasserglasiiberzuges bleibt 
demnach die Herstellung von Anstrichfarben fUr nicht zu altes und nicht zu oft gestrichenes 
Mauerwerk. (Farbenztg. 1917, 436.) 

Als Bindemittel fUr AuBenanstrichfarben kommt das Wasserglas, wenn es mit den Farben 
keine chemische Verbindung eingeht, jedenfalls nicht in Betracht, wohl abel' fUr Innenanstriche 
besonders dann, wenn es sich 'wn Erhohung del' Feuersicherheit handelt. Streichfertige Silicat. 
mischungen, in denen das Wasserglas mit den Farben chemisch reagiert, sind auch nul' dann fUr 
AuBenanstriche verwendbar, wenn man die Umsetzungen moglichst verlangsamt, was durch An· 
wendung festen Wasserglases erreicht wird. 

Wasserglasfarben fUr Fassaden, Wande, Holzbauten jeder Art sind am besten auf trockenem 
magerem, mehrfach mit verdiinnter WasserglaslOsung iiberstrichenem Zement·, Gips. odeI' Kalk· 
verputz in mehreren Anstrichen nach jedesmaligem Trocknen diinn aufzutragen. Bei Vermischung
des Wasserglases mit Farben riihrt man diese mit wenig Wasser zu einem Brei und setzt dann das 
Wasserglas zu. Geeignete Farben sind u. a.: fUr Wei.l3: ZinkweiLl und BleiweiLl, fUr Schwarz: RuB, 
Elfenbein und Knochenschwarz, fUr Griin: Chromoxydgriin, Ultramaringriin, fUr Blau: Ultra· 
~arinblau, Kobaltblau, fUr Rot: Chromorange, Chromrot, fUr GeIb: CadmiwngeIb, Terra di 
SIenna. Da die zinkhaitigen Farben und das BleiweiLl bei Iangerem Stehen hart werden, so dUrfen 
von diesen Farben nur solche Quanten gemischt werden, die in kurzer Zeit verstrichen werden 
k?nnen. Nach anderen Angaben sind BleiweiLl und Kalk mit Wasserglas zusammen iiberhaupt 
rucht anwendbar, da sie im Moment des Vermischens schon erhii.rten und keine streichfii.higen 
Massen liefern, wohl aber geben Kreide, Graphit und Bronze in Verbindlmg mit Wasserglas hervor· 
ragend dauerhafte, gefii.rbte Anstriche. (Industrlebliitter 1878, Nr.60, vgl. dagegen ebd. 1871, 270.) 
Un tel' odeI' auf Olfarbe lassen sich Wasserglasanstriche nicht verwenden, weil das Wasser· 
glas die Olfarbe verseift. Es kommt iibrigens nur Kaliwasserglas in Betracht, da Natron· 
wasserglas zu Ausblillmngen neigt. (Farbenztg. 1912, 2636.) 

Hervorgehoben sei, daLl die meisten kalkbestii.ndigen Farben zugleich auch wasserglasbe. 
standig sind. Man teilt diese Farbstoffe nach ihrer verschieden grof3en Verdickungsfii.higkeit 
durch Wasserglas in 3 grof3ere Gruppen ein, und zwar verdicken BleiweiJ3, ZinkweiJ3, Kreide und 
Schwerspat schnell, etwas Iangsamer Chromrot, Chromgeib und Mennige nnd sehr langsam die 
Ocker. und Eisenfarben, Ruf3, Ultramarin, SmaIte, Cadmium· lmd Chromoxyd, Chrombaritgelb 
lInd Knochenschwarz. Das Dickwerden del' Farbe lii.f3t sich verzogern durch Zusatz von Mehi 
odeI' Stii.rkekIeister, Dextrin, Leimwasser usw., ehe man das Wasserglas zusetzt. (Farbe und Lack 
1912, 856.) 
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Zur Firbung des Wasserglases in Substanz kann man ebensowohl aIkalifeste, moglichst 
leuchtende anorganisOOe Farben, von denen eine Anzahl in Techn. Rundsch.1M, 668, zusammen
gestellt sind, verwenden, als auch eine beschrinkte Zahl lichtechter alkalifester Teerfarbstoffe, 
wie z. B. die Benzolichtfarben Rot und Gelb 4: GB extra, Brillantechtblau 4: G und Brillantbenzo
violett B. Pariserblau und Bleifarben, ebenso wie alle organischen Farben wid Farblacke aus 
Pflanzenfarbstoffen dUrfen zum Fiirben von Wasserglasanstrichen niOOt verwendet werden. 

Ober Herstellung und Verbesserungen der Wasserglasfarben siehe Dlngl. loam. 219, 873; 
vgl. Farba und Lack 1918, 108. 

Ober Wandmalerei (Fresko-, Wachs-, 01-, Email- und Stereochromiemalerei) siebe die heute 
noch lesenswerte Abhandlung in Polyt. Notlzbl. 1862, 161. 

Ebenso wie die Fixierung der Farben auf Stainen durch Wasserglas das erstemal von Fuchs 
im Jahre 1847 zur Anwendung gebracht wurde, war Kuhlmaun derjenige, der das Wasserglas 
zuerst als Farbenbindemittel verwendete, so daB diesa beiden Forscher die unmittelbare Anregung 
zu den spiter durch Kelm in MOOchen zu groBer Bedeutung gelangten Wasserglas - Fresko
malereien gegeben haben. Aus der Lektiire der Originalarbeiten, besonders von Kuhlmann, geht 
unzweifelhaft hervor, daB den Forschern der fiinfziger und sechziger Jahre des vorigen Jahrhun
darts die Prinzipien der Wasserglasmalerei schon vollstindig kl8r waren und daB die neueren 
Verfahren zum Teil nur unwesentliche Verbesserungen dieser alten Ideen sind. (Polyt. Zentr.
BI. 1809, 1188.) 

Im Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 1871, 102, bespricht G. FelchUnger auBer seinen eigenen Ver
suchen die verschiedenen Methoden zur Herstellung eines Malgrundes fiir Freskogemilde nach 
N. v. Fuchs und Schlotthauer (Erfinder der Stereochromie), M. v. Pettenkoler und I. Schweitzer. 
Weitere Ausfiihrungen uber die Anwendung von Wasserglas und Wasserglasfarben zur Her
stellung von Freskogemilden nach dem Verfahren von Schulze finden sich in Bayer. Ind.- u. 
Gew.-BI. 1873, 222. . 

Die Stereocbromie hat den groBen Vorteil gegenuber der ublichen Freskoma!erei, daB man 
die Arbeit beliebig unterbrechen kann, ohne befiirchten zu mUssen, durch Obermalung wenig 
haItbare Stellen zu erzeugen. Ferner lassen sich Stereochrombilder auch sehr gut restaurieren, 
ebendeshalb, weil man sie einfach mit frischer Farbe ubermalen kann. Trotzdem wird das Ver
fahren nicht mehr ausgefUhrt, seit die von Kaulbach in Berlin in diaser Manier gemalten Fresken 
die Unvollkommenheit des Verfahrens ergaben, da sie nach allen Richtungen Risse bekamen. 
Vgl. Dlngl. lourn. 178, 66. 

Ober Stereochromie und die AusfUhrung dieser Art von Malerei, ebenso wie uber die Kelmsche 
Monumentalmalerei siehe auch die -AusfUhrungen in Farbe und Lack 1912, 889 u. 897. 

In Deutschland konnte die Freskomalerei nicht aufkommen, wohl in erster Linie wegen 
der klimatischen Verhiltnisse, die auch die Wasserglasdecke der Stereochromiebilder so un
giinstig beeinflussen, daB die Gemilde zerstort werden. Eigentiimlich ist, daB der Beginn der 
Zerstorung nach A. Kelm von bestimmten Farben und zwar besonders vom Ultramarinblau, 
Umbra und Schwarz ausgeht. 

202. Stereoebromie, Ausfiibrungsbeispiele. 
Das Verfahren der Stereochromie wurde ursprtinglich nach D. B. P. 4310 folgendermaBen 

ausgefUhrt: Ein PutzmOrtel, bestehend aus 66% scharfem Mauersand, je 16% Bimsstein und 
Ma.gnesiumhydroxyd und der notigen Menge Kalkmilch, wird 3ma! mit konzentrierter Wasser
glaslOsung uberstrichEjJl, worauf man die Farben (Ocker, ZinkweiB oder alIe anderen gebriuch
lichen Mineralfarben) mit destilliertem Wasser, frisch gefilltem Kieselerde-Magnesia-Tonerde-
hydrat und etwas Glycerin und Atzkali als Bindemittel aufbringt. SchlieBlich uberstreicht man 
die Malerei 3-4:ma1 (mit 6-8 Stunden Zwischenzeit) mit einer FIUssigkeit, die man erhilt, wenn 
man 150 g frischgefilltes Ki~elerdehydrat, 200 g Marmorpulver, 500 g Kaliwasserglas und starkes 
Ammoniak 6 Stunden lang kocht, nach 24:stOOdigem Stehen die klare Fltissigkeit abzieht und als 
Fixierungsmittel verwendet. Vgl. das ihnliche Verfahren des D. R. P. 8241. 

Ein weiBer Malgrund fiir Stereochromie wurde z. B. nach Farbe und Lack 1912, 406, her
gestellt durch Vermahlen von 2 Vol.-Tl. FluJ3spatmehl mit 1 Vol.-Tl. Quarz- oder Glasmehl, 
1 Vol.-Tl. ZinkweiB und so viel Kaliw8Bserglas, daB eine Masse von Olfarbenkonsistenz resultierte. 
EiR porOser Untergrund, auf den diese Masse aufgetragen werden soIl, wird vorher einige Male 
mit WasserglaslOsung 1 : 6 uberstrichen. 

Um ZementguBstuck.e fUr stereochromatische Bemalung vorzubereiten, bestreicht man 
die Form innen mit einer Mischung von 30--50% reinem Zement und 70--50% fein gemahlenem 
Bimsstein und stampft dann die gewohnliche Masse aus l/S Zement und tis grobem Sand ein. 
Nach Entfernung der Form hilt man die Stucke einige Tage feucht, verputzt evtl. entstandene 
Fugen mit derselben Mischung aus Zement und Bimsstein, die zum Ausstreichen der Formen 
benutzt wurde, wischt die Oberfla.che des Zementes mit verdtinnter SaIz-, Phosphor- oder Fluor
wasserstoffsiure ab, trocknet, trinkt mit WasserglaslOsung und bemaIt. Fixiert wird durch 
ObersprUhen mit einer 2proz. WasserglaslOsung. (D. R. P. 29670.) 

Zur Herstellung haltbarer Malereien auf Mauerstuck, das ist ein Untergrund aus Marmo~
sand und Kalk im Verhiltnis von 3 : I, verfihrt man nach D. R. P. 74889 folgendermaBen: DIe 
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gut genii.Bte Unterlage erhiiJt eine zweite und dann eine dritte Auflage, die aus Marmormehl, 
KaJk und den fUr den allgemeinen Farbengrundton geeigneten Farbpigmenten besteht (letztere 
konnen auch mit Leimwasser oder Milch angeriihrt beigegeben werden.) Auf diesen so herge
stellten Grund malt man mit den fUr Fresko geeigneten Farben und einem Bindemittel, das aus 
einer gekochten Mischung von 90 Tl. Wachsseife und 10 Tl. Fettseife besteht und schwitzt die 
Farbe mit dem Wirmapparat in den Grund ein. Auf diese Weise entsteht eine in Wasser un
IOsliche Katkseife, die die feste Verbindung der Farbe mit dem Grunde bewirkt. 

Zur -Befestigung von Kaliwasserglasfarben auf Kalkmortelfliichen trinkt man diese 
nach D. R. P. 77888 mit einer LOsung von Kaliumaluminat oder phosphorsaurem Kaliumalu
minat oder .!\luminiumsulfat. Man kann auch den Farhan Aluminiumhydrophosphat beimengen, 
oder man kann schlief3lich trockenes Kaliwasserglas mit den Farben mischen, den Anstrich auf
bringen und die gefirbte Fliiche nachtriglich mit einer LOsung der genannten Tonerdesalze iiber
streichen. In allen Fillen wird unlOsliches Kalk-Kali-Tonerdesilicat gebildet. 

Zur Herstell~ 'fetterfester Wandmalereien wihlt man nach D. R. P. 8204:7 zuniichst 
einen Untergrundmorfel aus 3--4 Tl. Quarz- bzw. Marmorsand, 1 Tl. Portlandzement und Wasser, 
dem man fUr 100 Tl. 5-10 Tl. Bariumcarbonatpulver zufiigt. Diesen Mortel trigt man etwa 
2 cmdick auf die Wand auf und versieht mit folgendem Malgrunde: 8,8 Tl. Kaolin, 58,9 Tl. eisen
freie Kreide oder Kalkspat, 27,4 Tl. 30gridiges Kaliwasserglas, 2 Tl. Glaspulver und 0,7 ,Tl. 
Schwefelnatrium werden gemahlen, in Stiicke ~efonnt und gebrannt, worauf das gemahlene 
Produkt mit etwa 8-10 Tl. Bariumcarbonat geIn1scht wird. Dieser Mischung setzt man, je nach
dem, ob der Malgrund grobes oder feines Korn zeigen oder ob er geschliffen werden soIl, Quarz 
oder Marmorsand in dem entsprechenden VerhiiJtnisse zu. Das Pulver wird sodann mit Wasser 
angerieben und auf den Untergrund aufgetragen. Statt dieser Masse kann man als Bindemittel 
fUr den Malgrund auch ein Gemenge von 24 Tl. Kieselerde, 70 Tl. Kalk, 5 Tl. Tonerde und 1 Tl. 
Alkali wie oben beschrieben verarbeiten. t)ber dieses "Keimsche Verfahren" siehe niheres in 
Zeitscbr.l. ange'W. Chem. 1896, 818, und in dem Buche von Keim, "Die Mineralmalerei", Leipzig 
nnd Wien 1881. 

Der Vorliufer dieser Verfahren ist jenes des D. R. P. 19210. Man verfiihrt in der Weise, 
daJl auf einem Untergrunde aus einem Kalk-, Quarzsand- und Infusorienerdemortel ein Malgrund 
aus 4 Raumteilen Quarzsand, 3,5 Marmorsand, 0,5 gegliihter Infusorienerde und 1,5 dickem Kalk
brei aufgebracht wird. Nach dem Trocknen iiberstreicht man mehrere Male mit Kaliwasserglas, 
malt dann mit Erdfarben, die lingere Zeit mit Kaliwasserglas behandelt worden waren und die 
man mit Tonerde oder Magnesiahydrat zu teigartiger Konsistenz angerieben hat. Das fertige 
Bild wird mit einer LOsung iiberstii.ubt, die man aus 21 Kaliwasserglas, 11 Atzammoniak, 100 g 
.Atzkali und 120 g Marmorpulver nach AbgieBen vom Riickstand erhalt. Diese Fixierung muB 
4-5mal erfolgen, wobei die Fliissigkeit etwa 45° warm sein soIl. Schlief3lich wischt man das 
Gema.lde mit kohlensaurem AmInoniak, dann mit Wasser und imprigniert mit einer LOsung 
von Paraffin in Petrolither. Nach Zusatz D. R. P. 21874: ist es zweckmiBig, diesen Farben 
ein Gemenge von Fln.Bspat, Zinkoxyd, gt'lpulvertem Marmor, Braunstein, Glas oder Barium
carbonat zuzugeben. 

t)ber ein anderes Verfahren der Freskomalerei siehe G. Leuchs, Chem.-Ztg. 1911, 821, und sein 
D. R. P. 210 814:. Das Prinzip des Verfahrens beruht auf der Trii.nkung der auf dem Mortel
bewurf ausgefiihrten Malerei mit Erdalkalioxyden. 

Nach D. R. P. 24:8 882 ist es besser, die das Farbenpigment und die das Wasserglas ent
haltenden Anstriche gesondert aufzubringen, um zu verhiiten, daJ.3 eine vorzeitige Verbindung 
der Kieselsiure des Wasser~lases mit dem Farbenpigment oder mit dem Untergrunde eintritt. 
Die Anstrichmasse erhiiJt emen Zusatz von Chlorbarium und Glaubersalz und ferner eine Bei
mengung von Bleioxyd und Glycerin, um innerhalb der Anstrichschicht eine die entstehenden 
Hohlrii.ume ausfiiJlende Bariumsulfat- bzw. eine das Abblii.ttern und die RiJ.3bildung verhin
dernde BleiglyceratfiiJlung zu erzeugen. 

Zur Ubertragung ineinanderlaufender Farbenschichten, z. B. marmorartiger Muster auf 
'Yandverkleidungen mit ~inem biegsamen Prigestempel, der die Farben auf seiner fUr Farb
blndemittel undurchlii.ssigen Oberfliiche aufgetragen erhiiJt, werden die Farben zur Erzielung der 
gewiinschten Farbwirkung mit einer dicken Schicht von Bindemitteln ineinandergearbeitet, 
worauf man den Stempel mit dem Farbengemisch gegen die mit saugendem Material iiberzogene 
Wandfliiche legt und das Farbgemisch durch Streichen der Riickseite des Farbmischungstrigers 
auf die Wand iibertrii.gt. (D. R. P. 298888.) 

203. Wasserglasanstriche. 
Das sog. S t e i n z ink 0 x y d, eine Anstrichmasse, bestand aus gerostetem und gemahlenem 

Galmei und Wasserglas. (Zelt8chr. d. Ver. d. Ing. 18, 08.) 
Zum Schutze von Ziegelbauten, Mauerwerk oder Kunstholz verfiihrt man auf nachfolgende 

langwierige, jedoch sicher zum Ziele fiihrende 'Veise: Man iiberstreicht die Flii.che mit einer er
warmten Losung von 33 Tl. Wasserglas in 66 Tl. ,"Vasser, moglichst mager, so daLl die Fliissigkeit 
vollig aufgesaugt wird, laJ.3t dann trocknen und wiederholt den Anstrich so oft, bis sich die t)ber
z~schicht raub anfiihlt. Man iiberstreicht nun mit einer LOsung gIeicher Teile ,"Vasser und Wasser
glas ebenfalls diinn 'und so oft, bis die Schicht nach dem Trocknen matten Glasglanz zeigt. Die 
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auf diese Art iiberzogenen Mauern und Schornsteine widerstanden der Einwirkung der Atmo
spharilien liinger als 5 Jahre. (Dingl. Journ. 167, 279.) 

Bei der Herstellung von Wasserglasanstrichen empfiehlt es sich nach H. Creuzberg (Dingl. 
Journ.l44, 292) die Farbkorper bloLl mit Wasser und abgerahmter Mi I ch zu gleichen Teilen an
zuriihren und fiir sich auf eine Unterlage von Wasserglasanstrich, bestehend aus 1 Tl. 33griidiger 
WasserglaslOsung mit 2 Tl. warmem Regenwasser verdiinnt aufzustreichen. Nach dem Trocknen 
iiberstreicht man abermals mit \Vasserglas usf. 

Uber die Herstellung eines auf kaltem Wege anwendbaren, emailartige Oberfliichen lie
fernden Anstriches auf Stein, Metall und Holz, aus einer LOsung von Mineralsalzen, die mit 
Kieselsiiure Silicate zu bilden vermogen, in Natronwasserglas mit einem Zusatz von Kieselsiiure, 
siehe J. Miller, Dingl. Journ. 178, 468. Der Teig, den man so erhii.lt, wird auf den betreffenden 
Gegenstand aufgetragen, worauf man trocknen liiLlt und mit einem Fixierungsmittel iiberstreieht, 
das aus einem durch doppelte Zersetzung wirkenden Salze besteht. 

Ein ii.hnlicher Anstrich wird naeh D. R. P. 6083 hergestellt aus FluLlspa\- oder Kryolithpulver 
und WasserglaslOsung. Die Masse ist iibrigens auch als Kitt und fiir Zwecke des FormgUJlses 
verwendbar. 

Naeh D. R. P. 86941 lOst man zur Herstellung einer guten Wasserglasanstrichmasse 4 Tl. 
Borax und 4 Tl. Pottasehe in 100 Tl. hei13em Wasser und vermengt mit 100 Tl. Natronwasserglas. 

Eine wetterfeste Maueranstrichfarbe besteht nach D. R. P. 26187 aus einem Gemenge 
von 20 Tl. kieselsaurem Kali, 10 Tl. Feldspat, 27 Tl. gera.utem Kieselsiiurehydrat, 9 Tl. Kryolith, 
15 Tl. natiirlieher, dureh Alkali leieht angreifbarer Silicate, 19 Tl. krystallinischem kohlensaurem 
Kalk und 50 Tl. Erdfarbe. Vor dem Gebraueh wird das Pulver mit dickem Atzkalkbrei angerieben 
und aufgestrichen, worauf man den Anstrich trocknen liiLlt und zur Fixierung mit Wasser oder 
KaliwasserglaslOsung bestreicht. 

. Zur Herstellung einer Anstrichmasse von groLler Widerstandsfiihigkeit gegen Atmosphiirilien, 
dIe auf vorgenii13te, natiirliche und kiinstliche Steine aufgetragen wird, vermahlt man nach D. R. P. 
47627 Doppelsilicate, die 10-12 Aquivalente Kieselsiiure, 2,5-4Tonerde und Eisenoxyd, 
1,5-3 Kalk und Magnesia, 2-5 Natron und Kalk und 3-8 Wasser enthalten, mit der notigen 
Menge eines Farbpulvers und riihrt dieses versendbare Pulver vor dem Gebraueh mit Kalkmileh 
an. Ein solches Gemenge enthiilt z. B. 35 Tl. Natrolith, 15 Tl. Apophylit und 50 Tl. Farbpulver 
oder 15 Tl. Epidot, 35 Tl. Natrolith, 50 Tl. Farbpulver usw. Fiir hellere Farben miissen natiirlieh 
moglichst schwach gefarbte Zeolithe genommen werden oder man mul3 einen· entsprechenden 
Zusatz wei13er neutraler Stoffe (Flu13spat, Kreide oder Kalkstein) geben. Ein Raumteil Zeolith
farbpulver braucht im allgemeinen 6 Raumteile 22 griidiger Kalkmilch. 

Als Anstrich fiir ungestrichenes Holz, Pappe, Metall, Mortel eignet sich nach D. R. P. 801 783 
ein mit Erdfarben getontes Gemisch einer IOproz. Kaliwasserglaslosung mit 5% 40proz. 
Kalilauge und 70% Schliimmkreide. Die Masse haftet auch auf 01- und Harzanstrichen. 

Zur Vermeidung des Ausbliihens von Anstriehmassen, die aus Wasserglas und feuerfesten 
Materialien (Asbest, Glimmer) bestehen, solI man ihnen nach D. R. P. 104192 geringe Mengen 
von Tan n i n und Alaun zusetzen. 

Urn alkalihaltiges Wasserglas fiir Anstrichzwecke geeignet zu machen, wird es naeh D. R. P. 
181 042 mit Kohlensiiure behandelt, um das freie Alkali abzusattigen. 

Zur Herstellung von Silic8ltanstrichen, die schon innerhalb 12 Stunden einen wasser
und wetterbestiindigen Uberzug auf dem angestrichenen Korper bilden, vermischt man Wasser
glasfarben mit der wii.sserigen Losung einer beim Erwarmen Kohlensiiure abspaltenden Substanz, 
z. B. Natriumbicarbonat, das das freie Alkali des Wasserglases absiittigt und beim Erwarmen 
der Mischung kurz vor ihrer Anwendung Kohlensiiure abspaltet, die aus dem Wasserglas Kiesel
siiure abscheidet und so die Bildung einer trotz der Verdiinnung sehr ziihfliissigen, aber gut streich
baren Anstrichmasse bewirkt. (D. R. P. 294880.) 

ZUl' Herstellung von teerhaltigen Anstrichfarben vermisch.t man kieselsiiure- und glashaltige 
Fillistoffe nach D. R. P. 160 676 mit dem bei der Spiegelglasfabrikation abfallenden feinen 
Schleifsand. Dieser Schleifsand besteht aus 70% Kieselsiiure, 27% Glas und 3% Eisen. 
Letzteres entzieht dem Teer der Anstrichmasse Sauerstoff und neutralisiert etwa vorhandene Siiure. 

Wetterfeste Anstrichfarben weruen nach D. R. P. 188329 aus Zement und Farbstoff unter 
Zusatz von 40griidiger Wasserglaslosung und ebenso starker Alkalilauge in einer Menge von etwa 
30% der WasserglaslOsung hergestellt. Die Masse ist an und fiir sich wasserlOsIich, wird jedoch 
durch den Zementzusatz widerstandsfiihig gegen Witterungseinfliisse, Alkalien und Siiuren und 
schutzt die mit ihr bestrichenen Gegenstiinde bis zu einem gewissen Grade gegen Feuer. 

Zur Herstellung eines Binde- und Fixiermittels fiir Mineralfarben vermischt man 100 kg 
15-22griidigem Wasserglas mit 700 g S uHi tcell ulose in feinster Verteilung. Das gleichmii13ig 
deckende Produkt ist leicl1t streichbar und trocknet gut aus. (D. R. P. 162340.) 

Nach D. R. P. 239773 werden bestiindige Anstrichmassen, die sich auch zur Anfertigung 
gegossener Gegenstiinde eignen, hergestellt durch Verkochen einer konzentrierten Alkali
wasserglaslOsung mit Celluloid- oder Celloidinabfiillen, so lange, als sich noch etwas lOst. Dann 
verriihrt man, je nach der gewiinschten Harte des Anstriches oder der Masse, mit etwas Magne
sium-, Blei- oder Calciumoxyd und setzt evtl. noch Harze, Kautschuk oder Eiwei13stoffe hinzu. 

Zur Herstellung elastischer, klebriger, wasserfester Wasserglasmassen emulgiert man das 
als Bindemittel dienende Wasserglas mit bis zu 15% eines verseiften Harzes oder Fettes, worauf 
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unter starkem Schiitteln ein saureB Metallswz oder eine andere Verbindung, die Kieselsaure aus
scheiden mnn, zugegeben wird. (Norw. P. 26189.) 

Zur Verhinderung der Zii.bfliissigkeit von mit Wasserglas angeriebenen Malerfarben setzt 
man dem BindemittelAlkaIisulfat zu, verarbeitet also z. B. gleiche Mengen 33griidiger KaIi
wasserglaslOsung und einer 10proz. KaIiumsuifatlOsung. (D. R. P. 192642.) 

Zur Verringerung der Viscositit des Wasserglases ohne Anderung seiner Konzentrations
und Bindekraft setzt man ihm kIeine Mengen gelOster Chromsiure oder chromsaurer Salze oder 
Chromalaune zu, die mit dem Wasserglas lOsliche Verbindungen eingehen. Man erhiUt so ein 
Farbenbinde- und -fixiermittel, das tiefer in den Untergrund eindringt als das dicke Wasserglas, 
eine stirkere Verkieselung zwischen Farbe und Untergrund herbeifiihrt und die Bestindigkeit 
der Farbgemische erhoht, ohne daB sich die Kieselsiure ws harte, die Streichfii.higkeit verringernde 
Masse ausscheidet. (D. R. P. 223417.) Nach dem Zusatzpatent ersetzt man die Chromsalze und 
Chromsiuren ganz oder teilweise durch alkaliIOsliche Basen oder Salze z. B. Zinksalz und andere 
Zinkverbindungen, Bleizucker, Bleiverbindungen, Zinkhydroxyd, Aluminiumsalze auch der 
organischen Siuren usw. oder auch durch Baritwasser und erhilt so Wasserglas, das sich nicht 
nur besser streichen liI3t, sondern in den Anstrichen auch groBere Bestindigkeit besitzt und da
durch die HaJtbarkeit der Anstriche erhoht. Die Niederschliige, die aus dem Wasserglase bei 
Zusatz mancher der genannten Verbindungen entstehen, lassen sich durch Zusatz geringer Alkali
mengen wieder in LOsung bringen. (D. R. P. 230 366.) 

204. Freskenkonservierung.- Sgraftitto, Wachs- (Enkaustik-) malerei. 
Nach D. R. P. 19210 konserviert.man antike Wandmalereien durch Impriignieren 

mit einer ParaffinlOsung, Fresko- und stereochromische Malereien dadurch, da13 man die schad
haften Stellen mit Kieselfluorwasserstoffsiure und Wasserglas trinkt, dann nach dem in [202J 
beschriebenen Verfahren ausbessert, ebenso fixiert und schlie13lich auch mit Paraffin impriigniert. 

Die Konservier~ der Freskogemilde mit Paraffin em pfahl auch Vohl in Dingl.lourn.1 78,66. 
Zur Herstellung emes wetterfesten tJberzuges fiir Freskogemiilde lOst man naeh D. R. P. 

86 740 5 TI. Campher und 2-3 TI. dicken Terpentin in 100 TI. absolutem Alkohol und fiigt 10 Tl. 
Schie13baumwolle zu, die man vorher mit 10 TI. Eisessig oder Methylalkohol Zur leichten Quellung 
gebracht hat. In der Wirme erfolgt leicht eine Trennung von dem in der Masse enthaltenen 
Wasser; die iiberstehende Fliissigkeit gibt das gebrauchsfii.hige Produkt. 

Zum Hirten von Freskogemilden leitet man nach D. R. P. 89812 Kohlensaure auf die 
noeh nasse Bildfliche, wodureh sich eine Schicht von kohlensaurem Kalk bildet, die das Ge
malde schiitzen soli. 
o Urn den schiidlichen EinfluB der Steinkohlenverbrennungsprodukte, besonders der schwef

hgen Saure, auf Freskomalereien zu verhiiten, schlagt Ostwald nach Berl. Tagbl. Nr. 669 vom 
2. XI. 1911 vor, das Fresko auf trockenem, grobkornigem Kal~und mit trockenen Pastell
farben herzustellen, das fertige Bild mit einer CaseinlOsung zu fboeren, nach dem Trocknen dieser 
Schicht mit Aluminiumacetat zu iiberstreichen und das nunmehr vollig gesicherte Gemilde nach 
dem abermaligen Trocknen mit Paraffin zu hnpriignieren. 
oDie Sgraffitomalerei, eine alte Mwart, die darin besteht, daB man dunkIe Flachen mit 

elnem hellen Verputz iiberzieht und diesen nachtriglich stellenweise wegkratzt, so da13 der dunkIe 
Grund zum Vorschein kommt, wird nach Farba uDd Lack 1912, 400 folgendermal3en ausgefiihrt: 
Man bringt auf die UnterIage zunachst einen gewohnlichen Spritzmortel auf, der 10% grobge
s~olJene Steinkohlenschlacke enthilt, lilJt trocknen und legt eine zweite Schicht auf, die aus 
elnem Gemenge von 5 TI. pulverisiertem, langsam unter Sand abgelOschtem KaJk, 6 Tl. scharfem 
FiulJsand, 2 TI. gekornter Steinkohlenschlacke, 3 Tl. sehwarzem Sand, 4 TI. feingestolJener Schlacke, 
1 TI. Holzkohlenstaub und einer beliebigen Menge Frankfurter Schwarz besteht, driickt die Masse 
gut auf und iiberdeckt solange sie noch feucht ist, mit einer diinnen Schicht, die aus 3,25 TI. des 
obigen KaJkes, 2 TI. Sand, 4 TI. Schlacken, 1 TI. Holzkohlenstaub und 0,125 Tl. Frankfurter 
Schwarz best&ht. Dann glittet man die Flache, deckt sie in noch feuchtem Zustand mit Kalk
milch ab, die durch Olfarbe leicht getont ist, paust die Zeichnung auf und kratzt die helle Deck
I!(lhicht von dem Untergrunde ab, worauf die Zeichnung noch schraffiert werden kann. 

Zur Herstellung von Paraffin - Sgraffito triigt man auf die zu verzierende, mit einer 
ParaffinOlharzlOsung priparierte Fliche die in einer paraffinhaltigen LOsung mit Paraffinol, 
Petroleum und Harz verriebenen Farben auf, fixiert den Farbenentwurf mit einer Mischung nus 
ParaffinOl, Paraffin und Harz, graviert die Zeichnung ein, reibt in die Vertiefungen die ent
sprechende Farbe ein und befreit die Oberfliche von der anhaftenden Farbe Inittels eines Kratz
messers. (0. P. 66182.) 

o tJber Wachsfarbenanstriche fiir neuverputzte oder altgestrichene 'Wand- l:izw. Holz
fhichen wird in Techn. Mitt. r. Mal. 28, 6 berichtet. Zur Herstellung des Wachsbreies verscllluilzt 
m~n oder lost man 25 g Wachs und 100--150 g Sikkativ mit bzw. in 3 kg Terpentin, verriihrt 
nut 2 kR: Firnis und trigt diese Masse als dritten und vierten Anstrich auf die grundierte, ab
geschIiffene, !nit Olfarbe, dann !nit einem Gemenge von Firnis und TerpentinOi diinn gestrichene 
Ho.1zfliche auf, wihrend verputzte Wandflichen zuerst mit Firnis geOlt, dann mit Olfarbe ge
strlChen, dann mit einem Gemenge von 2 TJ. Firnis und 1 TJ. Terpentinol iiberdeckt werden, 
Worauf als vierter und fiinfter Anstrich die 'Vachsfarbe folgt. Diese erhiilt man nus jenem '''ncli,,-
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brei durch Anriihren mit den entsprechenden Farben, Zink- oder Bleiwei.B u. dgl. Ein Zusatz von 
Kreide ist besonders bei roten Farben angebracht, die schlecht matt werden. im iibrigen ist die 
\VachsauflOsung urn 80 mehr geneigt, matte Flacben zu gehan, je mehr Terpentinol zur LOsung 
verwendet wurde. Zur Gewinnung eines Wachslackes, der diinn aufgestrichen werden muE, 
vermischt man einen .guten Lack mit dem Wachsbrei, Sikkativ und Terpentinol. 

Zur Ausfiihrung der Enkaustikmalerei wird nasser Gips mit Wasserfarben bemalt, wobei 
man die Farben etwas heller nimmt als gewohnlich; nach dem Trocknen der Farben wird die Flache 
mit einer hei.Ben LOsung von Wachs und Harz iiberstrichen und diaser tlberzug bei starker Hitze 
eingebrannt. Die tief eindringende Wachs- und Ha.rzmisch~ fixiert die Farben und erteilt ihnen 
Dauer und Wasserwiderstandsfiihigkeit; die feste durchsichtlge Rinde li.Bt sich auch vom Staub 
leicht reinigen und die Farben erhalten eine Bonet nicht zu erzielende Leuchtkraft. (Zentr.-BI. 
1886, Nr. 26.) 

Zur Herstellung von Enkaustikfarben riihrt man 100 Tl. Bleiwei.Bpulver in 15 Tl. ge
schmolzenes wei.Bes Wachs und li.Bt, urn die Erstarrung der Masse zu verhindern, baim Abkiihlen 
unter stetem Riihren etwas Spiritus zuflie.Ben. Die auf diesa Weise gek6rnte Masse verreibt man 
nun auf einer Porzellanwalzenmiihle mit 30Tl. eines fliissigengemisches von l00Tl. Phenol und 
20 Tl. Spiritus, verdiinnt dann noch mit Spiritus, filtriert, wischt den Riickstand zur Entfemung 
des Phenols vollig mit Alkohol aus und erhilt so eine Farbe, die an der Luft schnell trocknet 
und in Form des Anstriches, mittels ein~r Lampe oder durch Sonnenbestrahlung erwirmt, haltbar, 
glinzend und feurig wird. Die Anstrichschicht, die nun noch weiter mit Biirsten gegliittet werden 
kann, ist, da sie nur Wachs und Pigment enthilt, vollig wetterfest und unbegrenzt haltba.r. (D. R. P. 
288006.) 

206. Caseinfarben (-ersatz). 
Deotschl. Caseln(techn.) 1/.1914 E.: 44112; A.: 8772 d •• 

'Ober die Gewinnung des Caseins s. Bd. IV [6811. 
Schon in Rombergs Zeltschr. r. Baukonst 1868, 47 findet sich die Angabe, da.B ungelOschter 

K.alk mit Milch statt mit Wasser gelOscht und mit beliebigen Farben versetzt, auf Holz, Stein, 
Glas einen sahr dauerhaften Anstrich liefert; der KaJk mu.B mit der Milch 24 Stunden in Beriihrung 
bleiben, ehe er verwendet werden kann. 

Eine ausfiihrliche Beschreibung zur Herstellung von Casein-Kalkanstrichmassen fiir die ver
schiedeIl801'tigsten Unterlagen bringt G. Knecht auf Grund eigener langjihriger Erfahrungen 
in Polyt. Zentr.-BI. 1866, 1682. 

Die Caseinmaltechnik beruht auf der Eigenschaft des Milchkisestoffes mit organischen oder 
anorganischen Farben iu.Berst bestindige widerstandsfihige Verbindungen zu bilden. Die unter 
dem Namen "Caseinfirnis" im Handel vorkommenden Produkte sind stete nur Auflosungen 
von Casein in Ammoniak, Borax, Natriurnbica.rbonat oder in Wasserglas und Natronlauge, denen 
man SeifeniBsung oder Harz- und Wachsemulsionen oder Terpentin61 zusetzt, urn ein geschmeidi
geres und schneller trocknendes Produkt zu erhalten. Diese sog. Caseinfirnisse werden vor dem 
Gebrauch hiufig mit 5-10% Leinolfirnis versetzt, urn der F ... be gewisse Eigenschaften des 
LeinOlfirnisses zu verleihen. Ahnliche Produkte (Grundin, F9ndin, Fawefa, Sichol, 
Oltempera u. a.) werden durch Aufschlie.Ben von .Stirkemehl mit Natronlauge hergestellt; 
dieser Mischung wird nachtriglich ein Gemenge von nicht vollig neutralisiertem Leim mit 15 bis 
20% Leinolfirnis zugegeben. Der geringe Alkaliiiberschu.B des Leimes wirkt verseifend. (V gl. 
D. R. P. 122 461, 148 188, 166 288, 281 449.) Natiirlich kann eine solche Casein- oder Kaltwasser
farbe niemals einen Firnisanstrich oder eine Emaillackfarbe ersetzen, deshalb, weil diese Farben 
durch den Mangel oder trotz des gerlngen Zusatzes eines oligen BindemitteIS eine luftdurchlissige, 
mehr oder weniger poroBe Oberfiache bilden, aber in dieser Eigenschaft liegt hiufig insofern ein 
Vorteil, &Is Mauem, die mit diesen Anstrichen versehen sind, atmen konnen. 

Caseinanstriche, die in erster Linie Kalk und Kreide als Pigment enthalten, und auf einem 
Grund von Seife oder Milch aufgebracht werden, haben den Nachteil, daB sie wegen der Quell
ba.rkeit des Caseins zum Faulen neigen und nicht frostbestindig sind_ Sie werden daher, besonders 
wenn man sie alB Grund fiir Olfarbenanstriche aufbringt, zur Erhohung der Bestindigkeit und 
Wetterfestigkeit, mit Kalk angeriihrt. (KIIUg.) 

Nach K. Loris, Farbe ond Lack 1912, 420 sind die nach der Wassercaseintechnik in 
Innenriumen ausgefiihrten Gemilde zwar matt, jedoch von gro.Ber Leuchtkraft in den einzelnen 
FarbtBnen. Diese Gemilde sind jahrelang haltbar, doch empfiehlt es sich fiir iu.Bere Anstriche, 
die Temperatur- und Witterungseinfliissen ausgesetzt sind, nach der Petroleumoasein
technik zu arbeiten, also ErdOl als Bindemittel fiir die Farbstoffe und das Casein zu verwenden. 

In Farbe ond Lack 1912. 189 findet sich eine Aufsatzfolge fiber Casein und iiber die Casein
und Kaltwasseriarben, die in erster Linie zur Herstell~ wetteriester Anstriche auf Mauer
werk, Verputz, Leinwand, Holz, aber auch auf Metallen dienen, in letzterem Falle, wenn ihnen 
ein gewisser Prozentsatz Firnis zugesetzt wird. Die Arbeit bringt neben eingehender Beriicksich
tigung der Patentliteratur auch Mitteilungen iiber die Verwendung des Caseins in anderen Fa
brikationszweigen und die Eigenschaften der mit Hilfe des Caseins erhaltenen Produkte. 

Vgl. ferner die ausfiihrliche Abhandlung iiber Caseinfarben in D. MaI •• Ztg. (Happe) 81, 882 
u. 871 und in Farbe ond Lack 1912, 208. 
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Vorschriften zur Gewinnung von Kaltwasserfarben aus Casein und die Anweisung zurn Ge· 
brauche dieser Kaltwasserfarben veroffentlicht St. LJubovskl in Seifeos.-Ztg. 1912, 81 als SchluO 
einer eingehenden Arbeit tiber Casein und die aus ihm hergestellten Praparate. 

"Ober Caseinfarben in Teigform, die in England unter dem Namen "Distemperfarben" 
streichfertig geliefert werden, matt auftrocknen und nach einigen Tagen fest und abwaschbar 
-sind, siehe Liidecke, Selfeos.-Ztg. 1912, 679. Zur Herstellung eines solchen Produktes verknetet 
man eine LOsung von 17 TI. vorher in 50 Tl. Wasser gequelltem Casein mit 3 Tl. 28gradigem Sal. 
miakgeist und 30 TI. Wasser zu einem festen Teig, vermischt ihn mit pulverformig zerfallenem, 
geloschtem Kalk und feinst gemahlener Schlammkreide zu gleichen Teilen, fiigt etwa 10--15% 
der Caseinmenge Leinolfirnis zu und vermahlt das Ganze in der Farbmiihle unter Zusatz von 
reinen Erdfarben. Wird an Stelle des Caseins Quark genommen, so muO die 'Ammoniakmenge 
verdoppelt werden. 

Nach einer erprobten Vorschrift in D. Mal.-Ztg. (Mappe) 31, 394 stellt man eine allen An. 
forderungen geniigende Caseinfarbe her aus 10 kg alkalilOslichem Casein, 80 kg feinster Schlemm. 
kreide, 250 g Boraxpulver (nicht krystallisiart) und 9 kg trockenem Kalkhydrat, das man durch 
Abloschen von Weif3kalk mit der eben hinreichenden Menge Wasser frisch bereitet. Die gut 
durchgeschaufelte Farbe wird zurn Gebrauch mit warmem Wasser angeriihrt in der Weise, daO 
man die Farbe zunachst mit wenig Wasser anteigt und dann erst, wenn der Brei klurnpenfrei 
ist, den Rest des Wassers zugibt. Zur Herstellung eines ebenso wie eine Lei mfarbe anwend· 
baren Caseinleimes vermischt man 1 kg Casein mit 2 kg kaltem Wasser und verriihrt nach 
12 Stunden mit einer LOsung von 100 g Schmierseife, 100 g Borax und 50 g Salmiakgeist. in 21 
:warmem Wasser. Allen diesen und ahnlich hergestellten Caseinfarben mu13 bei ihrer Anwendung 
lIn Freien etwas Kalk zugesetzt werden, urn geniigende Wetterfestigkeit der Anstriche zu er. 
zielen. 

Nach D. R. P. 129037· erhii.lt man eine firnisartige Caseinfarbe, wenn man 25 Tl. gee 
100chten Kalk mit 100 Tl. Casein, 25 Tl. einer 1-10proz. Seifenlosung und 25-40 Tl. Terpentinol 
zu einer homogenen Masse verknetet, der man zur Erzielung einer haltbaren Emulsion bis ~ur 
gewiinschten Konsistenz vorsichtig Wasser oder besser noch sehr verdiinnte wasserige Ammoniak· 
lO~ung zugibt. Die Masse wird wie gewohnlicher Firnis verwendet und liefert Anstriche, die vollig 
wltterungsbestandig sein sollen. 

Vgl. D. R. P. 20281: Herstellung einer Anstrichfarbe aus Casein und Seifenlosung. 
Nach 6. P. Aom. 2303/10 wird ein Anstrichmittel hergestellt aus gepulvertem Quark, Bims· 

stein, Kaolin, Schlackenzement und Erdfarben. 
Einen klaren Harzcaseinlack, der sich nicht trtibt, erhalt man aus einer alkoholischen 

Harz. und einer ammoniakalischen Caseinlosung, wenn man das Gemenge beider LOsungen 
1l8ch D. R. P. 200 919 einige Zeit unter 0° abkiihlt. 

Eine andere Caseinfarbe, die sich in der Praxis sehr gut bewahrt hat, besteht nach Farbe 
uud Lack 1912, 181 der Analyse nach aus 2,4% Wasser, 40,5% unlOslichem Silicat, 26% Tonerde 
(also Kaolin) und 15,6% Atzkalk, der als Losungslnittel fiir 15,5% Casein dient. 

Nach Farbe uod Lack 1912, 136 besteht ein au13erordentlich wetterbestandiger Anstrich 
~U8 8-10 TI. Farbe oder Kreide, der notigen Wassermenge zur Erzielung eines dicken Breies, 
6-8 Tl. CaseinlOsung und etwa 1 Tl. gekochtem Leinol. Die CaseinlOsung erhiUt man aus 1'/, kg 
Casein mit 100 g 36proz. Ammoniak, 71/ 1 1 Wasser und 65 g 40proz. Formaldehyd, den man 
vor dem Gebrauch zusetzt, urn die Caseinschicht zu harten und feuchtigkeitstmempfindlich zu 
lllachen. Diese Losungsvorschrift gilt nur allgemein und schwankt je nach der Qualitat des be· 
t-reffenden Handelscaseins. 

Uber Herstellung einer Anstrich masse aus Zementmehl, Quarzmehl, gemahlenem Kaolin, 
Kalkhydrat, Asbest mit oder ohne Zusatz von Casein oder Leim siehe E. P. 18096/1912. 

{)bar ein besonderes Emailierverfahren fiir natiirliche und kiinstliche Steine, plastische 
Massen usw. siehe F. P. 463 739. Die Emailmasse (eigentlich besser Anstrichfarbe) wird aus einem 
G?~sch von Marmor, Wasserglas und Casein hergestellt, in der Warme aufgetragen und nacho 
traghch durch verschiedene Bader von dem iiberschUssigen Alkali befreit. 

Eine rein wei13 bleibende Anstrichfarbe, die gegentiber den Caseinfarben den Vorzug der 
Wetterbestandigkeit besitzt und auch in flUssigem Zustande langere Zeit haltbar ist, erhii.lt man 
dur«:h Vermischung eines mit Luft behandelten Gemenges von Albtuninaten, Calciumhydroxyd, 
~elde und Wasser mit 01, das man durch Schiitteln mit Chlorwasser oder mit alkoholischer 

rom. oder Jodlosung vorher halogenisiert hat. (D. R. P. 186272.) 
. .Ein wetterbestandiges Farbenbindemit.tel gewinnt man nach D. R. P. 321113 durch Emul
Slomer~ von 25 Tl. Paraffin in einer LOsung von 5 Tl. Anlmoniumstearat, folgendes Auswassern 
der:.Seife und Anteigen des ausgeschiedenen, sehr fein verteilten Paraffins mit wenig in Anlmoniak 
gel~tem Cas e i n. Das wei13lich -schleimige Prod ukt gibt mit jedem Pigment vermallien die 
strelchfertige Farbe. 

206. Leimfarben • 

. Leimfarben, das sind Anstrichmassen mit pflanzlichem oder tierischem Leim als Binde· 
mIttel, lassen sich, zum Unterschied von den Kalkfarben, auch auf einem Holzuntergrund 
danbringen, wahrend sie auf Olfarbe schlecht haften; Wande und Mauern mUssen vor Aufbringung 

er Leimfarbe stets eine Grundierung erhalten. Ais Grundierung auf Mortel verwendet man 
Lange, Chem.·techn. Vorschriften. 3. Aufl. III. Bd. 16 
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in erster Linie eine Losung von Sch mierseife, die, im richtigen Verhiiltnisse aufgebracht, die 
Leimfarbe fest bindet und die Bildung einer mattglanzenden Flache begiinstigt, wahrend bei 
einem Dberschu13 haufig Abblattern des Anstriches erfolgt, da durch Spaltung der Seife Fett 
ausgeschieden wird, das die Leimfarbe abstol3t. In dem Ma13e, als der Mortel trocken und poros 
ist, oder wenn ein Leimfarbenanstrich auf Gips angebracht werden solI, mu13 der Untergrund 
anders gewii.hlt werden, und zwar verwendet man in diesen Fallen zweckma13ig die fettsaure 
Tonerde, die man innerhalb der Poren des Materials dadurch niederschlagt, da13 man einen ersten 
Anstrich von Alaun und sofort folgend einen Seifenanstrich aufbringt. Je nach der Verwendung 
von pflanzlichem oder tierischem Leim als Bindemittel ergeben sich verschiedene Vor- und Nach
toile und eine verschiedene Arbeitsweise. 

Tierischer Leim erfordert stets den Zusatz eines Konservierungsmittels und man muE 
einen Dberschu13 des Bindemittels vermeiden, da dieser Leim in der Feuchtigkeit quillt und zum 
Faulen neigt, wodurch die Bindekraft herabgesetzt und das Abblattern des .Anstriches hervor
gerufen wird. Andererseits begiinstigt der Mangel an leimigem Bindemittel das Abfarben des 
Anstriches. Die Arbeit mit tierischem Leim ist leichter und fiihrt zu glatteren Flachen als jene 
mit Pflanzenleimen. Grundlage fiir diese Leimfarben ist in erster Linie die Schlammkreide, die 
fiir glanzende Anstriche ganz oder zum Teil durch Bolus oder Kaolin ersetzt wird. 

Anstriche mit pflanzlichem Leim als Bindemittel werden nach Billig (1. c.) am besten 
auf Seifengrund, nicht aber auf einem Grunde aufgebracht, der tierischen Leim als Bindemittel 
cnthalt. Pflanzenleime faulen weniger leicht als tierische Leime, die Mengenverhiiltnisse konnen 
in weiteren Grenzen schwanken, doch ist die Haltbarkeit dieser Anstriche in gewissen Fallen 
weniger gro13 als jener, die mit Knochenleim angesetzt sind. Eine Abart dieser Pflanzenleim
anstriche wird erhalten durch Verwendung von Carraghe n moos - A bs ud als Bindemittel. 
Alle diese Anstriche, die .keiner Grundierung bediirfen, sind jedoch sehr leicht wasserlOslich und 
werden daher meistens aus einer Kombination von pfUmzlichem mit tierischem Leim erzeugt. 
Pflanzenleime sollen ihrer alkalischen Reaktion wegen mit stark eisenhaltigen Ockerfarben oder 
mit. Pariserblau und anderen Metalloxydfarben nicht zusammen verwendet werden, wenn man 
nicnt z. B. durch Zusatz feinen Marmormehles oder schwacher organischer oder anorganischer 
Sauren fUr Neutralisation des Alkalis Sorge tragt. 

Ein haltbarer, schnell trocknender Anstrich wird in der Weise ausgefiihrt, dal3 man auf einem 
getrockneten Zink 0 x Y d -Leimwasseruntergrund eine Zink chI 0 rid -Leimlosung auftragt. Die 
chemische Umsetzung der beiden Stoffe fiihrt zur Bildung einer glasharten, gIanzenden Schicht. 
(Dingl. Journ. 173, 314.) 

Eine wetterbestandige Anstrichfarbe erhiilt man nach R. Jacobsen, Dingl. Journ. 182, 485 
aus einem breiigen Gemenge von 50 T1. Leim und ebensoviel WasserglaslOsung und Zinkoxyd 
mit 2 T1. Natronlauge yom spez. Gewicht 1,34. Man iiberstreicht das Mauerwerk oder dg1. ein
oder zweimal und iiberdeckt schliel3lich noch mit einer 10proz. Chlorzinklosung. 

Nach D. Mal.-Ztg. (Mappe) 31,313 grundiert man verraucherte oder schon ofter gestrichene 
Decken vor Aufbringung des eigentlichen Anstriches am besten mit einem Seifenleim, den man 
durch Vermischen der getrennt bereiteten wasserigen Losungen von je 500 g KOlner Leim, Alaun 
und harter Kernseife in den notigen Wassermengen erhalt. Die nach der Vereinigung der Losungen 
gut verkochte und verriihrte Masse kann in Blechflaschen aufbewahrt werden und eignet sich 
dann, au13er zu genanntem Zweck, auch zum Grundieren von Gipsdecken. Die Masse soli 
unverdiinnt verwendet werden und mu13 vor Aufbringung des Anstriches gut trocknen. 

Eine Anstrichmasse wird nach D. R. P. 70784 hergestellt aus Leim, Gips und Schlammkreide. 
Die Mischung wird durch Erhitzen zerreiblich und sodann durch blol3es Anriihren mit Wasser 
gebrauchsfahig. 

Zur Herstellung eines wasch baren Wasserfarbenanstriches versetzt man eine angesauerte 
LeimlOsung nach O. P. Anm. 7253/07 mit einem Gemenge von Gips und Bleioxyd (BleiweiE, 
Zinkwei13 u. dg1.), dem man Farbstoff und Soda, Pottasche, Borax oder dg1. zufUgt. Die auf
gestrichene Paste wird mittels einer Lotlampe eingebrannt. Vg1. Norw. P. 21416/09. 

Zum Malen von Theatervorhangen und ahnlichen Dekorationsstoffen verwendet·man 
auf einem Leimgrund gewohnliche Leim- oder Caseinfarbe, die man zur Erhohung ihrer Geschmei
digkeit nach D. Mal.-Ztg. (Mappe) 31, 39 mit etwas Glycerin versetzt. 

Urn das Faulen von Leimfarben zu verhiiten, setzt man ihnen nach D. Mal.-Ztg. (Mapp~) 
31, 397 pro Liter 10-20 g einer Mischung von 1 T1. Salpetersallre und 2 T1. Spiritus ·zu; mlt 
demselben Erfolg kann man auch ein Gemenge von 1 T1. Essigather, 3 T1. Essigsprit und 4 Tl. 
Spiritus verwenden. 

Nach Dingl. Journ. 132, 106 wird ein getrockneter Leimanstrich durch Dberstreichen mit 
ciner Losung von Gallapfeln oder Tannin in der 10fachen Menge kochenden Wassers so 
fest und unaufloslich, wie jeder Olfarbenanstrich. 

Die sog. fliissigen Malerleimsorten bestehen nahezu ausnahmslos aus aufgeschlossener, 
mit irgendeinem Antisepticum haltbar gemachter Starke. Vg1. Bd. II [498] und Farbe und Lack 
1912, 100. 

Zur Herstellung eines Leimfarben - Bindemittels erhitzt man durch 14 Stunden in 
kaltem Wasser gequellten Leim nach Entfernung des iiberschiissigen Wassers und nachdem der 
Leim etwa die doppelte Menge Wasser aufgcnommen hat, bis eine gleichma13ig dicke Masse ent
standen ist, und setzt ihr bei starkem Gehalt an Fett, das sich bei ruhigem Stehen bei 90° nach 
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etwa 30 Minuten an der Oberflii.che abscheidet, auf 300 Tl. der Masse 3 Tl., bei weniger fettreichem 
Leim 6 Tl. Kokosnuf3- oder StearinOi zu. (D. R. P. 80587.) 

Zur Herstellung halt barer sich nicht entmischender und zur Erzielung elastischer Anstriche 
und Imprii.gnierungen geeigneter Emulsionen setzt man wiisserigen LeimlOsungen neben Glycerin, 
Hii.rtungsmitteln, Farb- und Fiillstoffen solche Ester aus mehrwertigen Alkoholen und orga
nischen Sauren zu, die in Wasser bzw. w8sseriger Leimlosung gut 100lich sind. Diese Ester heben 
das Klebevermogen der Leimsubstanzen auf und vergrof3ern ihre Viscositat oder Kohiision und 
bilden ferner LOsungsvermittler zwischen LeimlOsung und in ihr sonst unloslichen Stoffen wie 
Fetten, Harzen, Kautschuk, Celluloseverbindungen usw. (D. R. P. 312690.) 

Zur Herstellung eines Bindemittels fUr Anstrichfarben, insbesondere an Stelle von Leim
bindemitteln, lii.f3t man eine Losung kaustischer Soda in 7 TI. heiJ3em Wasser im feinen Strahl 
langsam unter besta.ndigem Umriihren in einen kaltangeriihrten Roggenmehlkleister einlaufen. 
bis eine breiartige Masse entsteht, die den mit Wasser angeriihrten Farben in beliebig verdiinntem 
Zustande zugefiigt wird. (D. R. P. 337 063.) 

207. Kalkfarben, andere anorganiscbe Farbbindemittel. 
In Farbenztg. 1922, 1114 beschreibt H. Wagner die Verwendungsmoglichkeiten der billigen 

und bequem herzustellenden Kalkfarben. 
Del' wich tigste wasserige Anstrich ist die Kalkfarbe. Der KalkfarbenanstricIl ist. 

richtig ausgefiihrt, der beste, wetterbestandigste und haltbarste Anstrich auf Mauern, doch ist 
es unbedingt notig. daf3 die angestrichene Flache lange Zeit feucht bleibt, damit eine Umsetzung 
des aufgestrichenen Calciumhydroxydes mit der Kohlensaure der Luft zu unloslichem, kohlensau
rem Kalk stattfinden kann. Aus derselben Ursache ist es auch notig, diese Kalkanstriche nul' 
im Schatten und am besten in der feuchten Jahreszeit auszufiihren. Zur Erhoh ung del' Binde
kraft eines Kalkanstriches setzt man verschiedene Stoffe zu, die geeignet sind, weitere chemi
sche Umsetzungen mit dem Kalk einzugehen und so ein besseres Haften del' Anstrichmasse zu 
bewirken. Del' Zusatz diesel' Stoffe muf3 sich innerhalb der richtigen Grenzen halten, da ein Zu
viel haufig ein Abblattern odeI' Abfii.rben des fertigen Anstriches verursacht. Ein derartiger Zu
satz ist vor allem Ochsenblut, das durch seinen Gehalt an Eiweif3 zu caseinfarbenahnlichen 
Anstrichen fiihrt und zugleich den Kalk teilweise farbt, oder man setzt Starkekleister zu 
oder man bewirkt innerhalb der Anstrichmasse die Bildung von Seife dadurch, daJ3 man dem 
gesumpften Kalk sehr wenig LeinOi und etwas Sand zusetzt. Zum Farben von Kalkan
strichen verwendet man meistens Sulfate von Schwermetallen, und zwar gibt Eisensulfat einen 
gelben, Kupfervitriol einen griinblauen, eine Gemenge beider einen gelbgriinen und Kobaltvitriol 
einen blauen Anstrich. Doch ist hervorzuheben, daJ3 durch Zusatz dieser Sulfate Gipsbildung 
eintritt, die wegen del' Wetterunbestandigkeit des Gipses die Dauerhaftigkeit des Anstriches 
herabsetzt. Man mischt den Kalkanstrichen auch Teer oder ein Gemenge von RuJ3 und Spiritus 
zu und farbt sie auf diese Weise, urn zugleich fUr manche Zwecke die Haltbarkeit zu erhohen. 
Erwahnt sei noch, daJ3 ein Untergrund von Silica ten fUr Kalkanstriche vorteilhaft ist, besonders 
wenn diese Anstriche nach ihrem Eintrocknen noch einmal mit einer Silicatlosung (z. B. mit Kess
lerschem Fluat) iiberspriiht werden. 

Bei En tfern un g von Flecken, die sich in Kalk- odeI' Leimfarbenanstrichen ergeben, 
~enn besondere Einwirkungen von Seite des Untergrundes odeI' durch auJ3ere Einfliisse statt
fInden, kann man entweder durch Abwaschen bzw. Abkratzen der Stellen mit Lauge oder Spiritus 
in manchen Fallen ebenso gute Resultate erzielen, wie wenn man einen alkoholischen Kalk- oder 
Gipsbrei auf die Flecken auflegt oder wenn man, in besonders hartnackigen Fallen, einen gut-
deckenden Lackanstrich aufbringt. . 
.. Zur Bereitung eines guten weiJ3en Anstrichs fUr Holz und Stein lOscht man 300 kg Kalk mit 
uberschiissigem heWen Wasser, verdiinnt die erkaltete Kalkmilch und setzt zuerst 1 kg schwefel
sa.ures Zink, und dann 0,5 kg Kochsalz hinzu. Letzteres bewirkt, daB die Tiinche hart wird, ohne 
RIsse zu bekommen. Die Masse kann auf verschiedene Weise gefii.rbt werden. Salmenfarbe er
halt man durch Zusatz von 1,5 kg gelbem Ocker, eine perlenartige Farbung durch Zusatz von etwas 
Lampenschwarze, Rehfarbe durch 2 kg Umbra und 0,5 kg Lampenschwarz, Steinfarbe durch 2 kg 
Umbra und 1 kg Lampenschwarz. (Polyt. Zentr.-Bl. 1869, 78.) 

. Nach D. R. P. 16094 besteht eine wetterfeste, wasch bare Kalkanstrichfarbe aus je 3 Tl. 
Kiesel- und Marmorpulver und je 2 Tl. gebrannter Porzellanerde und gelOschtem Kalk mit den 
entsprechenden Farbstoffen. Del' Anstrich soll durch wiederholtes BegieJ3en mit 'Vasser steinhart 
werden, ohne seine Porositat zu verlieren. 

Die Farbmasse des A. P. 1 417 842 erhalt man durch Vermahlen einer Mischung von 100 Tl. 
Calciumcarbonat, 5-20 Tl. Calciumoxyd und der gewiinschten Farbe. 
.. Zur Herstellung eines pulverfOrmigen Fassadenanstriches werden die Erdf{tl'ben nach 
.0. P •. ~nm. 6166/08 VOl' ihrer Vermischung rvit Kalkmilch mit einer Losung von Schmi~:seife 
In SpIrItus oder in einem anderen fliissigen Losungsmittel unter fortwahrendem Durchruhren 
besprengt. 

Nach einem Referat in Cbem.-Ztg.1922, 269 setzt man einer Kalkfarbe zur Erhohung del' Be
standigkeit wegen Bildung einer unloslichen Deckschicht Alaun und Kochsalz und vorher zur 
Beschleunigung der Losung und zur besseren Verteilung del' Farben Casein und Trinatrium
phosphat zu. 

16* 
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Zur Herstellung einer weiJ3en Farbe triinkt man nach D. R. P.1.i)7 634 gebrannten, 
magnesiahaltigen Kalk mit Kohlenwasserstoffen, brennt nochmals und mahlt. Diese und 
ii.hnlich hergestellte Ersatzstoffe fiir BleiweiJ3, z. B. das FassadonweiJ3, sind stets iiberfettete 
Kalkseifen, die eine gute Deckkraft besitzen, normal auftrocknen und einen matten, olfarbe· 
artigen, speckigen Glanz zeigen. 

Eine festhaftende Kalkfarbe wird nach D. R. P. 171 842 und 1741}05 aus Kalkhydrat, fil
trierter Jauche. Glycerin und Sal peter- bzw. Schwefelsii.ure hergestellt. Aus dem Kalk entsteht 
salpetersaurer Kalk, der mit den vorhandenen Sulfaten Gips gibt und die EiweiI3korper bindet. 
wodurch eine erhiirtende Masse entsteht, deren vorzeitiges Eintrocknen durch das Glycerin ver
hindert wird. Die mit beliebigen kalkechten Farben abgetonte Mischung wird an Stelle von 
Olfarbe verwendet, bla.ttert jedoch nicht ab und ist wetterbesta.ndig. 

Ein wohlfeiler gelber Anstrich fiir Hiiuser wird dadurch hergestellt. daJ3 man in Kalkmilch 
eine Losung von Eisenvitriol einriihrt. Der zuerst von ausgeschiedenem Eisenoxydul griinliche 
Brei wird nach dem Anstreichen und Trocknen durch Oxydation an der Luft gelb. Je mehr Eisen
vitriollOsung man zum Kalkbrei zusetzt, urn so dunkIer erscheint natiirlich der Farbton. (Polyt. 
Zentr.-BI. 1872, 115S.) 

Vorschriften fiir Hausfassaden-Anstrichmassen nach D. Ind.-Ztg. 1871, Nr. 39: Graugriin
licher Steinfarbenanstrich aus 71/ 2 Vol. -TI. geloschten Kalkes, 1 TI. Kohlenschwiirze, P/2 Tl. 
Umbra (sog_ Umbraun) und 1'/3 Tl. gelbe Erde. Steingriiner Anstrich, der ein wenig ins Bliiuliche 
spielt: 2 Tl. WeiI3 (Kalk oder Kreide). 1/, Tl. Chromgelb. 1/, Tl. UItramarinblau mit etwas Schwarz. 
Einen gelblich-rotlichen Anstrich, der sich gegen das Griin der Ba.ume gut abhebt, gibt folgende 
Mischung: 3 Tl. Frankfurter Schwarz, 9 Tl. heller Ocker, 8 Tl. Umbra und 1 Tl. Englischrot. 
Eine gelbliche Sandsteinfarbe geben 4 Tl. Kreide, 1/, Tl. Ocker und etwas Schwarz. Vorteilhaft 
ist es, die Farbstoffe mindestens 2 Tage vor dem Gebrauch einzuweichen und dann erst Kalk
wasser zuzugieLlen. 

Zur Herstellung von Kalkfarben lost man den Farbstoff nach D. R. P. 192722 in Alkollol 
und verriihrt die Losung in einem mit Riihrwerk versehenen Vakuumapparat mit gemahlenem 
Ton (Augit) zu einem gleichmiiJ3igen Brei, wa.hrend man zu gleicher Zeit den Alkohol verdampft. 
Die zuriickgebliebene- Masse gibt die homogene, direkt zum Aufstreichen verwendbare Farbe. 

Zur Herstellung von ge f a.r b te m Kal k verriihrt man ungelOschten Kalk mit so viel gefiirbtelll 
\Vasser, daJ3 der Kalk hydratisiert wird und ein trockenes gleichformig gefiirbtes Mauerfarben
pulver resultiert. (E. P. 101 514/1916.) 

Dauerhafte Anstriche bnn man auf Z erne n t kunststeinen dadurch erzeugen, daJ3 man dem 
trockenen Farbkorper ein gleiches Volum feinstpulverisierten, gerosteten Ch a Ice don (Feuerstein) 
beimengt. und diese Misehung, mit diinner Kalkmilch angeriihrt, auf die frisehen Oberfliichen 
der Zementarbeiten auftriigt. Noch besser haftet der Anstrich, wenn man der fliissigen Farbe 
etwas \Vasserglas zusetzt. Da.'l durchscheinend helle Pulver des gerosteten Chalcedons hat so 
geringe Deckkraft, daI3 die Farben dadureh kaum veriindert werden. doch sind nur echte, gegen 
Alkalien unempfindliche Mineralfarben anwendbar. Wandfliichen von groI3er Schonheit erhalt 
man dureh Auftragen einer Mischung von feinstpulverisiertem Marmor und Chaleedon zu gleichen 
Teilen, der man etwas Chromoxydgriin zusetzt. Das Auftragen des Anstrichs muLl stets kurz 
nach dem Abbinden des Zements geschehen imd die Technik soIl so gehandhabt werden, da/3 mog
lichst ein einziger Anstrich geniigt, urn die gewiinsehte Farbe zu erreiehen; gelingt dies nicht. 
so muLl der zweite Anstrieh mit der in verdiinnter WasserglaslOsung verteilten Farbe gemaeht 
werden. Ein reichliehes Beni:i.ssen der Arbeit wahrend der ersten 8 Tage naeh der Vollendung ist 
unerla.J31ich. (Polyt. Zentr.-BI. 1870, 1641.) 

Als billiges Bindemittel fUr Farben an Stelle von Leinol, Wasserglas, Leim usw. kann mall 
auch das sorelzementartige Gemisch von MgClz + MgO verwenden, das steinhart wird. (Chem.-
Ztg. Rep. 1923, 47.) . . 

Den zu Anstrichmassen als Bindemittel verwendeten Sorelzement bereitet man WIC 
ublich aus Magnesiumchlorid und (statt der Magnesia) unvollstiindig gebranntern Magnesit, der 
noch Magnesiumcarbonat entha.lt, wodurch ein ebenfalls gut haftender. jedoch aueh vollkommen 
deckfahiger Anstrieh erhalten wird. (D. R. P. 235706.) - Vgl. Bd. I [641J. 

V gl. aueh die Herstellung einer Anstriehfarbe fiir Wande mit schwefelsanrem Bar y t statt 
mit Kalk naeh Polyt. Notlzbl. 1870, Nr. 10. 

Gemischte Anstrichmassen. 
208. Versehiedene Anstriehbindemittel und ·kombinationen. 

Deut!'!chl. Asbestanstreichmassen (-Kltte) '/2 1914 E.: 283; A.: 18 dz. 

Eine laekartige Anstrichfarbe erhiilt man nach D. R. P. 1}065 aus einem mit Wasst;r 
verdiinnten Gemenge einer Losung von 25 gLeim, 520 g Glycerin, 12,5 g Ammoniakfliissigkelt 
und einer Losung von 12,5 g Harz in Ather. Der erhaltene Teig ist mit Farben gemischt fiir aile 
Zweeke der Olmalereiteehnik als Bindemittel verwendbar. 



Gemischte Anstrichmassen. 245 

Eine Universalmalerfarbe, die, mit Wasser, 01 oder Lack gemischt, als Wasser- oder 
Olfarbe verwendbar ist, stellt man nach D. R. P. 12 925 her aus einer mit SO Tl. LeinOl verdiinnten 
AuflOsung von 1 Tl. Kautschuk in 20 Tl. heil3em LeinOl und einer Abkochung von 2,5 Tl. Panama
holz und 1 Tl. Leinsamen mit 100 Tl. Wasser. 1 Tl. der KautschukIOsung und 2 Tl. der Abkochung 
werden unter Zusatz der Farbe auf Farbmiihlen gemahlen. 

Nach D. R. P. 13884 wird eine vielseitig verwendbare Anstrich masse hergestellt aus 
den LOsungen von 10 Tl. KOlnerleim in SO Tl. Wasser und 2 Tl. chromsaurem KaIi in 20 Tl. Wasser, 
die man vereinigt und mit einem Gemenge von je 15 Tl. LeinoIfirnis und Glycerin und 100 bis 
130 Tl. Farbe vermischt. 

Eine gute wei13e Grundierungsfarbe stellt man nach D. R. P. 17847 her dnrch Verkochen 
von 7,5 kg Leinol, je 330 g Harz und Bleiglatte, je 50 g Mennige und Umbra nnd 230 g Zink
vitriol mit einer Losung von 350 g AtzkaIi und 350 g Alaun in 151 Wasser. Man versetzt dann 
mit einer Abkochung von 750 g Leim in 21 Wasser und verreibt mit einer Suspension von 5 kg 
Kreide und 1 kg Zinkwei13 in einer LOsung von 50 g Alaun in 31 Wasser, so daJ3 auf 1 kg des Fir
nisses 2,5 kg der Farbe kommen, worauf man vor dem Gebrauch die zum Verdiinnen notige 
Menge ErdOl zusetzt. 

Nach G. Bornemann, Techn. Mitt. r. Mal. 1894, 78 ist es jedoch ni,cht anzuempfehlen, Fir
nissen und trocknenden Olen oder Olfarben als Verdiinnungsmittel Petroleum zuzusetzen, da 
dieser Zusatz die Trocknung des Oles kaum befordert, die Farben triibt und den Fliissigkeitsgrad 
der trocknenden Ole bei Zusatz geringer Mengen nicht erhoht. 

Nach D. R. P. 20281 erhalt man mit Wasser verdiinnbare, nach dem Trockncn unlosliche 
Farbbindemittel durch Verreiben trocknender Ole mit 5-10% phosphor-, wolfram- oder bor
Raurem Natrium zu einer Seifenemulsion der man bis zur Sattigung Casein einverleibt. Vor dem 
Mischen mit Korperfarben wird die dickfliissige Masse mit 'Vasser stark verdiinnt. 

Zur Herstellung von Anstrichfarben lost man nach D. R. P. 86 262 50 Tl. Schwefelblumen 
in 200 Tl. Atznatron und verkocht in dieser Fliissigkeit 1000 Tl. rohes Harz wahrend ungefahr 
l/Z Stunde. Man laJ3t dann einige Zeit bei etwa 75° stehen, kiihlt ab und entfernt die iiberschiissige 
PolysulfidlOsung von dem abgesetzten, erhBrteten, geschwefelten Harze .. Dieses ~vird nun zur 
Erziehmg einer gut und rasch trocknenden Grundierungsmasse oder Zunl Zwecke der Er
zeugung geeigneter Mal- und Anstrichfarben mit einem Gemenge von SOTl. Salzsaure und 
80 Tl. Wasser l/S Stunde gekocht, worauf man nach Istiindigem Stehen bei 75° abkiihlt, die Salz
saure abgie13t und die Harzmasse neutral wiischt oder neutralisiert. Das Priiparat erst.arrt in 
kurzer Zeit, ist zwischen 30 und 40° leicht in Terpent-inOl oder Leinol sowie auch in MineralOlen 
loslich und gibt, ohne weitere Behandlung mit Farben verrieben, Anstrich- oder Malfarben von 
sehr guten Eigenschaften. 

Zur Herstellung wetterbestandiger Anstriche verwendet man nach D. R. P. 161686 
eine Mischung von Karnaubawachs, OlivenOlseife und \VasserglasIOslmg. 

Ein festhaftender, durch Abwaschen nich t en tfernbarer \Vasserfarbenanstrich wird 
nach Norw. P. 21416/09 aus gleichen Teilen Asbest, Bleiwei13, Kreide, Harzlack und Leimwasser 
1 : 4 unter Zusatz von Farbstoffen erhalten. Nach 24 Stunden ist der Anstrich vollstandig trocken. 

Zur Herstellung einer oIfreien Anstrich masse verkocht man nach F. P. 451 426 61 Petro
leum, 4 kg Kolophonium, 2 kg TerpentinOl, 6 kg Bariumcarbonat und 100 g Ru13schwarz, ferner 
dieselben Stoffe mit Znsatz von 2 kg Zinkweil3, woranf man die beiden Gemenge mischt und sie 
mit den notigen Erdfarben vermahlt. 

Ein billiges Farbstoffbindemittel wird nach Schwed. P. 34191/11 hergestellt ans 7 Tl. braunem 
Holzteer, 5 Tl. Terpentin und etwas Robbentran. 

Nach F. P. 442304 mischt man zur Herstellung einer wei13en Olfarbe 42 Tl. einer 25griidigen 
NatriumwasserglaslOsung mit 30 Tl. einer ISgrBdigen Aluminiumsulfatlosung, wiischt den Nieder
schlag aus, pre13t und trocknet ihn, verteilt ihn in Wasser, vermahlt die Masse mit Lit.hopon oder 
Antimonoxyd, fiigt noch 1 % Calciumcarbonat hinzu und vermengt das Ganze mit 01. 

. Nach F. P. 464742 behandelt man zur Herstellung eines Olartigen Stoffes, das als Farben
bmdemittel dienen solI, l,5g salicylsaures Natron, O,5g Carbaminsaureathylester und O,5g 
Chininchlorhydrat unter Zusatz von Dijod-p-phenolnatriumsulfonat nacheinander mit 2 ccm 
Wasser, 0,8 ccm 10proz. und 0,3 ccm 50proz. Schwefelsaure. Beim ErwBrll1en scheidet sich das 
Produkt aus, das die Eigenschaft hat, gewisse Metalloxyde oder Farbstoffe zn binden. 

Ein Farbenbindemittel aus isliindischem Moos wird nach D. R. P. 192080 in der Weise 
hergestellt, da13 man das Moos etwa 25 Minuten bei 170° rostet und unter Zusatz von etwas Soda 
fein mahlt. 

Zur Herstellung eines mit Wasser und mit Olen mischbaren Farbebindemittels, das fiir 
Farben Anwendung finden solI, die zum Anstreichen von Mauerwerk, MetaIl, Holz. Faserstoffen 
u. dgl. dienen, werden nach D. R. P. 2286SS Mineralolriickstande mit einer bestimmten Menge 
~chwefelsaure krBftig durchgeriihrt. so da13 man 2 Schichten erhiilt, von denen die untere teer
~liche Masse auf 50--60° erwBrmt wird, urn die Snlfonierung zu Ende zu fiihren. Man neut~.a
h!'lert dl;lB Produkt znniichst mit verdiinnter Alkalilauge, setzt schlie13lich Ammoniak hinzu und erhii.!t 
eme homogene Masse, die sich unbegrenzte Zeit halt ohne \Vasser abzusetzen. Sie lii13t sic~ ~l11t 
Olen zu fliissigem Firnis ll1ischen, der sich leicht mit schwarzen oder dunkIen Farbstoffen veremlgt. 
. Zur Herstellung einer farbigen, lackartigen Deckmasse bliist man nach einell1 Referat 
In Chem.-Ztg. Rep. 1914, 166 1-2 Stunden Luft in ein geschmolzenes Gemenge VOIl Stearinpecil, 
Montanwachs und einem Farbstoff. 
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Die Farbmasse des A. P. 1421626 besteht aus dem Pigment, einem Alufuinium- und Zink
stearatgemisch und dem Farbtra.ger_ 

Als gut brauchbare Anstrichfarben dienen ferner hoohst konzentrierte AuflOsungen von ChIor
zink oder Zinkvitriol mit Zinkweil3 angeteigt und mit etwas Soda oder Borax verriihrt. Die An
striche trocknen, je nach der Trockenheit der Atmosphii.re, binnen 2-4 Stunden, sie sind matt, 
weil3, sehr haltbar, decken wie Olfarbe und kommen billiger zu stehen als diese, nur mul3 bei 
trockener Witterung gestrichen werden. (Polyt. Zentr.-BI. 1868, 1086.) 

Das firnisartige Farbanstrichgemenge des A. P. 1 411660 besteht aus venetianischem Terpentin, 
gekochtem Leinol, einer alkoholischen SchellacklOsung, Fullererde und Antimonbutter. 

Zur Herstellung einer klaren, fliissig bleibenden Anstrichmasse verseift man Kolophonium 
nach D. R. P.166668 mit der maximalen Menge Zinkoxyd, von dem ein Teil durch Magnesia 
ersetzt sein kann und vermischt diese Seife mit einem neutralen Wollfett, das geringe Mengen 
Magnesiaseife enthii.lt, in schwerem Steinkohlenteerol aIs Losungsmittel. Man braucht fiir 1 Tl. 
des prii.parierten Wollfetts 0,33-1 Tl. Harz und 0,75-0,80% des Gewichtes der mit etwas 
Zinkoxyd versetzten gelbbraunen Schmelze an schwerem Braunkohlenteerol. Das Produkt dient 
als wetterfeste Anstrichmasse, kann auch auf stark alkalische frische Kalk- und Zementwii.nde 
aufgebracht werden und lii.l3t sich nach dem Eintrocknen mit Schmierseife- oder SodalOsung ab
waschen. Solche gut deckende, durch Verseifung von Wollfett und Harz mit Zinkweil3 hergestellte 
Anstrichfarben sind unter dem Namen "S tad oli n" im Handel. Die Farbe ist ollackartig, trocknet 
schnell, wird dann aul3erordentlich hart und sprOde, und neigt deshalb zum Abspringen. Auch 
das Handelsprodukt "Cyklopos" ist eine Rarzseife, bei deren Rerstellung man sich des Wasser
glases als Verseifungsmittel bedient. 

Zum Anstreichen von Holzgegenstii.nden und Mauerwerk bestreicht man die geglii.tteten 
Flii.chen mit einer Emulsion von heil3em Seifenwasser, lOO Tl. Lederleim, 10-15 Tl. Kopallack 
oder Leinolfirnis und 80 viel Trockenfarbe, dal3 die Masse spachtelbar wird. Sie erhii.rtet in 1 bis 
2 Stunden und bnn dann mit Glaspapier abgeschliffen werden. (D. R. P. 828 164.) 

209. Feuer-, alkali-, s8urefeste Anstriehe. 
Zur Rerstellung hitzebestandiger Anstrichfarben, die bei haherer Temperatur keine 

Farbenanderung erfahren oder wenigstens nach dem Erkalten den urspriinglichen Farbton wieder 
annehmen, dienen aul3er einigen lichtbestii.ndigen Teerfarblacken unter den Mineralfarben beson
ders Zinkoxyd, Ultramarin, Chromoxydgriin und Zinnober. die iiberdies die Eigenschaft besitzen. 
anderen fiir den vorliegenden Zweck nicht geeigneten Farben in geeigneter Mischung groLlere 
Hitzebesta.ndigkeit zu verleihen. (Farbenztg. 17, 1446.) 

Die konzentrierte Losung der wasserfreien fettsaueren Tonerde in TerpentinOl gibt einen 
Lack, dessen Aufstriche zwar nicht den hohen Glanz eines Rarzlackes besitzen, sich jedoch durch 
groLlere Biegsamkeit und groLle Temperaturbestandigkeit auszeichnen. An der Luft trocknen 
die iiberzogenen MetalIgegenstii.nde langsam, rascher bei einer Temperatur von 50°. Urn d~e 
Tonerdeseife darzustelIen, versetzt man eine diinne, kochende Kernseifenlosung so lange nut 
Alaun oder schwefelsaurer TonerdelOsung, als noch eine Abscheidung von weiLler, wasserhaltender 
Tonerdeseife erfolgt, wii.scht letztere mit heiLlem Wasser zur Entfemung der anhangenden Salz
losungen aus und befreit sie durch Erwii.rmen von ihrem Rydratwasser. (Polyt. Zentr.-BI. 1872, 
1376.) . 

Der Ritze ausgesetzte Zimmerdecken streicht man, urn sie dauerhaft weiLl zu erhalten, mIt 
einem olfarbartigen Brei von Zinkoxyd und Wasserglas. (Polyt. Zentr.-BI. 1872, 1622.) 

Eine feuer- und wasserbestandige Anstrichmasse ist nach D. R. P. 72801 auch er
haltbar, wenn man aus einem unter Druck verkochten Gemenge von 1 kg Wasserglas und 0,2~ kg 
Casein die klare Losung abgieLlt und sie mit 20 g kohlensaurer Magnesia, lO g Borax, 15 g Zmk
oxyd, einer geniigenden Menge kohlensal11'en Kalkes, den erforderlichen Erdfarben und 30 g 
N atriurnpyrosphosphat vermischt. 

Eine feuerfeste Anstrichmasse wird nach D. R. P. 68841 hergestellt durch Verreiben von 
4 Tl. eines Pulvers, das man durch Vermischen von 45 Tl. wasserhaltigem Magnesiwnsilica~, 
je 5,5 Tl. Dextrin und Gips, je 2 TI. Calciumcarbonat und Alaun und 1 Tl. Kochsalz erhii.lt nut 
3 Tl. kochendem Wasser. 

Zur Rerstellung eines feuersicheren, schneeahnlichen Anstrichmittels fiir Christbau~e 
setzt man der z. B. aus ZinkweiLl und Dextrin bestehenden Farbe nach D. R. P. 161448 kleme 
Mengen von Soda und Weinsaure zu, die behn Anriihren mit Wasser Kohlensaure entwickeln, 
so daLl die Masse zu einer schaumigen, porosen Farbe aufquillt. die den Eindruck frischgefallenen 
Schnees macht. 

Nach E. P. 3368/1912 erhalt man eine feuerbestandige Farbe durch Vermischen einer Losung 
von Quarz. Pottasche. Kreide und Bleioxyd in Alkali mit Asbestpulver. . 

Eine feuerfeste Anstrichfarbe wird nach D. R. P. 247872 hergestellt durch Vermische~ v~n 
100 kg leinOlsaurem Blei und 250 kg Terpentin mit 75 kg Asbestpulver. 100 kg (z. B.) BleIw~ILl 
und 75 g eines basischen Ammoniummagnesiumphosphates, das man erhalt, wenn maIl: el~e 
LOsung von 40 kg Ammoniumphosphat in 40 I Wasser und 60 I 22grii.diger AmmoniakfliisSlgkelt 
mit einer heil3en Losung von 90 kg Magnesiumsulfat in 40 I kochendem Wasser versetzt .. Das 
basische Doppelsalz wird filtriert und bei 50° im Luftstrom getrocknet. Mit dieser Farbe bestnche-



Gemischte Anstrichmassen. 247 

nes Holz brennt wahrend 2 Minuten in die FIamme eines Bunsenbrenners gehalten nicht an, 
sondern verkohlt nur und auch nach dieser Zeit bleibt die Flamme lokalisiert und verbreitet 
sich solange als der Anstrich nicht zerstort ist nur auI3erst langsam. Der Anstrich eignet sich 
deshalb besonders als Anstrich fill Dynamomaschinen und Dampfkessel. (D. R. P. 247372.) 

Einen feuerfesten Anstrich soil man nach A. P. 1399026 durch Verriihren von Firnis mit 
Zinnoxyd erhalten konnen. 

Zur Herstellung von alkalibestandigen Schutziiberziigen, Impragnierungen, Am;kleidungen 
und Anstrichen verwendet man die Kondensationsprodukte aus Formaldeh yd und Sch wefel
ammonium allein oder mit LOsungsmitteln und Zusatzen. Man erhalt beim Verkochen der Be
standteile unter vermindertem oder gewohnlichem Druck Dberziige, die sich besonders zur Be
reitung alkalibestandiger Deckschichten fill elektrische Leitungsdrahte eignen. (D. R. P. 246038.) 
Vgl. Elektrochem. Z. 1914, 328. 

Die Grundmaterialien zur Herstellung saurefester Anstriche sind neben harten Harzen 
(besonders Bernstein), Wachs, Paraffin und Kautschuk, in erster Linie Teer und Asphalt, do. 
diese beiden Stoffe, letzterer in besonders hervorragendem MaI3e, sich durch ihre \Yiderstands
fahigkeit gegen Oxydation auszeichnen. Reiner Asphalt ist vollig saurebestandig, doch sind 
natilllich die mit ihm hergestellten Anstriche stets dunkel gefarbt und in dem MaI3e, als gewisse 
saurebestandige Anstrichpraparate des Handels heller sind, enthalten sie weniger Asphalt und 
zeigen dementsprechend auch geringere Saurebestandigkeit. Alle derartigen Anstriche (zu ihnen 
sind auch die Asphaltlacke, Siderosthen und Preolit zu zahlen) enthalten als Pigmente nur 
Kaolin, Schwerspat, Ocker, Eisenoxydfarben, Kobaltblau und Lithopon, do. aile anderen Mineral
farben (VOl' aHem gilt dies fill die MetaHverbindungen) saureunbestandig sind. Besonders die 
BIei- und Zinkfarben sowie das Ultramarin dillfen ihrer Saureempfindlichkeit wegen nicht ver
wendet werden. Leim, der als Bindemittel bei Herstellung saurefester Anstriche dient, wird 
zweckmii.I3ig durch Zusatz von. 2-3% chromsaurem Kali unloslich gemacht. Schliel3lich erhalten 
die Anstriche zur Erhohung ihrer Widerstandsfahigkeit einen Paraffiniiberzug. Bewahren solI en 
»ich die hierher gehorenden Sch uppenpanze:t;., Bessemer- und Zonkafarben des Handels. 

Zum Schutze verputzter Wande gegen Sauredampfe iiberstreicht man sie noch feucht zwei
mal mit verdiinnter Schwefelsaure (1 Tl. englischer Schwefelsaure auf 2 Tl. \Vasser); es entsteht 
auf diese Weise eine sehr diinne Schicht von Gips, die den Schutz, nanlentlich gegen E s s i g s ii. u r e-
dampf, bewirkt. (Polyt. Zentr.-BI. 1868, 1198.) . 

Nach D. R. P. 248779 sind hochchlorierte, mindestens 25% Chlor enthaltende Produkte 
aus Olen, Fetten, Wachsarten, Harzen, Petroleum oder ihren Destillationsprodukten als Zusatze 
zu indifferenten Anstrich- und Imprii.gnierungsmitteln sehr geeignet da sie der Einwirkung yon 
Salpetersaure, FluI3saure sowie warmer, 20-30proz. Schwefel- und Salzsaure widerstehen. Man 
verwendet die Korper fill sich oder gelOst in organischen Losungsmitteln, allein oder mit anderen 
LeinO!- oder Kopallacken und den verschiedensten giftigen oder ungiftigen Pigmenten. 

Saurefeste Anstrichmittel erhalt man nach D. R. P. 251 no durch 2 Monate lange Be
handlung bituminoser Korper (Erdpeche, Destillationsriickstande) bei etwa 25° mit Salz
~aure von 1,25 oder mit Schwefelsaure von 1,116 oder mit Salpetersaure von 1,054 spez. Gewicht. 
Ahnlich werden alkalibestandige Anstrichmittel erhalten, wenn 111.an dieselben Korper ebenso 
lange mit Kalkmilch oder 25proz. wasseriger Ammoniaklosung oder lnit Natronlauge yom spez. 
Gewicht 1,1 behandelt. Nach der Behandlung trennt man die Fliissigkeiten, in die ein Teil 
der zersetzungsfahigen organischen Substanz iibergegangen ist, mechanisch ab, neutralisiert dil' 
Reste basischer bzw. saurer Korper, wii.scht dann vollig neutral, trocknet die bitunlinosen Stoffe 
und verarbeitet sie mit TerP'3ntinO! oder leichten Teerolen oder anderen LOslmgsmitteln. Man 
filtriert dann, damit die absichtlich erzeugten unlOslichen organischen Zersetzungsprodukte 0.1" 
Riickstii.nde hinterbleiben und nicht in die gelosten Schutzkorper gelangen. 

Durch Zusatz einer Losung von Wachs in Benzin zu einem gewohnlichen Lack erhalt er 
saurefeste Eigenschaften. (A. P. 1411 050.) 

210. Firnisfreie, wetterbestiindige, (druckwasserfeste, hygroskopische) Anstriche. 
Dber die Bekampfung der Mauerfeuchtigkeit durch Anstriche, besonders mit Kesslerschen 

Fluaten, Antinonnin, Chloridin oder einfacher mit verdiinnter Schwefelsaure, Tonerdesulfatlosungcn 
usw. siehe Farbenztg. 1917, 517 u .• 1)40. 

. Der sog. Sch wefel teer (Benzasphalt, Benzit), erhalten durch Verschmelzen yon 2 Tl. Schwefel 
lIut 3 Tl. Steinkohlenteer bei gelindem Feuer, diente, mit Steinkohlenteer, KienO! usw. verdiinnt 
oder auch bis zum Fliissigwerden erwarmt, als Anstrich, um Gegenstande von Holz, Eisen oder 
Stein vor :Faulnis, Rosten oder Verwitterung zu schiitzen. (Dingl. Journ. 157, 317.) 

Eine gegen Wasser und Chemikalien bestandige Anstrichmasse wird nach D: R. P. 11 498 
erhalten durch Vermengen eines abgebundenen, erharteten und pulve1'isie1'ten Mortels aus 1 '1'1. 
geloschtem Kalk und 2 Tl. Quarzsand mit 50 bzw. 15% kiinstlichem E1'dha1'z (Nebenprodukt der 
P~affin- und Mine1'alOlfabrikation), je nachdem, ob die Masse nur gegen Chemikalien bestandig 
sem oder auch hohe1'e Tempe1'atu1'en aushalten solI. 

Feuchte Mauern sollen nach D. R. P. 14 072 einen Anstrich aus 5 Tl. Terpentin, 10 Tl. Harz 
und 1 Tl. Sagemehl erhalten. 
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Vber Herstellung einer wasserdichten Anstrichmasse aus 60 TI. Paraffin, .J5 Tl. Wachs und 
30 Tl. palmitinsaurer Tonerde (die man durch FiiJlen einer LOsung von Palmolseife mit Alaun 
erhiiJt) siehe D. R. P. 19298. 

Ein wasserdichter Anstrich fiir Steine oder Verputz wird nach D. R. P. 20726 erhalten aus 
einer verseiften Mischung von Kolophonium oder Wachs mit palmitinsaurer Tonerde und Atz
natronlauge. Der trockene Anstrich wird durch Vberspillen mit einer schwachen, wiisserigen 
LOsung von schwefelsaurer Tonerde unloslich gemacht. 

Eine wetterfeste Putz- und Anstrichmasse wird nach D. R. P. 64 801 erhalten durch AblOschen 
von 25 Tl. gebranntem, stark magnesiahaltigem Kalkstein mit 10-20 TI. einer 30-33proz. 
ChlormagnesiumlOsung und Vermischen mit etwa 5-10% yom Gewicht des Magnesiakalkes an 
roher Olsii.ure. Dieser Magnesiakalkseife konnen dann, je nach dem Verwendungszweck. 
neutrale Stoffe verschiedener Art (Sand, Sii.gespii.ne, ZinkweiLl, Kuhhaare u. dgl.) zugesetzt werden. 

Eine wetter- und sii.urefeste Anstrichfarbe wird nach D. R. P. 72 686 aus 50 Tl. dickem Ter. 
pentin, 5 Tl. venezianischem Terpentin, 5 Tl. Olsii.ure und 30 Tl. Benzin oder 50 Tl. Terpentinol 
mit Kieselgur, Kaolin oder anderen Filll- oder Deckstoffen hergestellt. 

Zur Ausfillrrung von Schrift auf frischem Zement verwendet man nach D. Mal.-Ztl/:. 
(Mappe) 31, 64 am besten einen Asphaltlack, dem man durch Zusatz von trockenem Schwarz 
hohere Deckkraft verleiht; evtl. verdiinnt man ihn mit Benzin. Der Asphalt ist iiberhaupt das 
beste Schutzmittel fiir Mauern, besonders wirksam dann, wenn er in irgendeinem fliichtigen 
Losungsmittel mehrere Male auf die gereinigte getrockneteMaueroberflache aufgestrichen wird. 
Alle anderen Anstrichmittel werden in kurzer Zeit zerstort. 

Die wasserfesten Anstrichfarben des D. R. P. 317788, die nach dem Zusatzpatent D. R. P. 
336826 durch Zufiigen von TeerOi bessere Produkte geben, sollen besondere Vorteile aufweisen, 
wenn sie mit TeerOien des E r dol e s, z. B. PetroleumteerOl, vermischt werden. Die so ent· 
standenen innig vermischten Farben sind heller und lebhafter und besonders zur Kennzeichnung 
optischer Signale und Seezeichen geeignet. (D. R. P. 227189, Zusatzpatent zu 801788.) 

Eine sehr widerstandsfii.hige Anstrichmasse wird nach D. R. P. 10686 hergestellt dureh 
Vermischen von 70° warmem Teer mit der gleichen Menge Zement oder hydraulischem Kalk. 

Nach D. Mal.-Zig. (Mappe) 81,897 ist eine Losung von 1 Tl. Paraffin und 2-3 Tl. schwerelll 
SteinkohlenteerOl, besonders wenn man sie recht heW anwendet, sehr geeignet, Mauern vor del' 
Einwirkung des Wetters zu schiitzen. Auch Caseinfarben mit Paraffin, Ceresin und kalkfesten 
Farbstoffen sollen sich zur Herstellung von Anstrichen auf nicht ganz alkalifreien Zementober
flii.chen bewahrC haben, da sie keine durch Alkali verseifbaren Bestandteile enthalten. 

Zur Erzeugung wetterbestandiger und doch gleichzeitig gas- oder dampfdurchliissiger Vber
ziige auf Mauerwerk bestreicht man es mit einer bestiindigen Emulsion von CarnaubawachH. 
OlivenOiseife und Wasserglaslosung. Das Praparat, das aucQ mit Zerstaubungsapparaten auf
getragen werden kann, eignet sich iiberdies also Bindemittel fiir neutrale pulverformige Farben 
und in der Freskomalerei. (D. R. P. 161686.) 

Nach D. R. P. 244807 ist ein inniges Gemenge von Teer und Ton, dessen Herstellung in 
D. R. P. 216212 beschrieben ist, besonders als wetterbestandiger, schwer verbrennlicher, in 
der Wii.rme nicht weich werdender Anstrich geeignet; man kann das Gemenge mit Wasser 
beJiebig verdiinnen und bei gewohnlicher Temperatur durch einfachen Pinselauftrag auch anf 
feuchten Mauerflii.chen anbringen, wo der Anstrich fest haftet. Nach Techn. Rundsch. 1918, 184 
erhalt man eine fiir Anstrichmassen besonders geeignete Emulsion von Asphalt mit fettem TOil 
in der Weise, daB man in einem Dampfdoppelkessel mit Riilrrwerk 35 Tl. fetten Ton und 40 TI. 
Wasser zu einem dicken Brei verriilrrt, bei 90° 25 Tl. Asphalt oder eine Mischung von Asphalt 
mit Goudron, Pech, Teer usw. einflieLlen lii.Llt und bis zur Erreichung der Streichfahigkeit mit 
Wasser verdiinnt. 

Zur Herstellung einer streich- und bindefiihigen Masse aus Kalk und Teer fiir Anstrich·, 
Bau-, Polierzwecke lii.Llt man eine Mischung von entoltem sog. Stabilteer und Kalk mit Rohteer 
versetzt an der Luft stehen bis die Masse starr wird. Das Mengenverhii.ltnis von Kalk und Teer 
solI so gewii.hlt werden, daB sich eine basische Fliissigkeit abscheidet, die man als Desinfektions·, 
Imprii.gnierungs- oder Konservierungsmittel verwenden kann. (D. R. P. 840 680.) 

Nach E. P. 2406/1912 vermischt man zur Herstellung bestandiger BleiweiLlpi~mente eine 
LOsung von Soda oder Atznatron und Natriumpalmitat oder die fertige Seife mit emer LOsunp: 
von Bleinitrat oder einem anderen Bleisalz. 

Zur Herstellung einer wetterfesten Anstrichmasse, die lange Zeit gebrauchsfii.hig ist, wenn Hie 
in dem AufbewahrungsgefaLl zuweilen umgeriihrt wird, verarbeitet man 6 Tl. Portlandzement,. 
I Tl. Wasser und 2 Tl. Teer mit 2 Tl. Carbolineum oder einem anderen 01 als VerdiinnungsmitteI. 
(D. R. P. 292287.) 

Zur HersteJlung schiitzender Vberziige auf Flachen aller Art bestreicht man diese mit einer 
wiisserigen Aufschlammung von Asphalt, Pech (unter evtl. Zusatz von Schwefel, Graphit, Talkulll, 
Seifen) und Ton und behandelt die eingetrockneten Schichten mit LOsungsmitteln wie ErdOl, 
TerpentinOi usw., die evtl. auch Mineral-, Paraffin-, AnthracenOi usw. enthalten konnen, so da13 
die organischen Anstrichbestandteile, gelOst oder angelOst, feste Bindung der mineralischen Ar:t
Btrichbestandteile bewirken. (D. R. P. 296271.) Nach dem Zusatzpatent verfliissigt man dIe 
mit Hilfe wiisseriger Past en aus gemahlenem Pech oder Asphalt und Ton hergestellten Vberziige 
voriibergehend statt durch LORungsmittel durch Warme. (D. R. P. 298708.) 
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Zur Bereitung eines wetterbestandigen Farbenbindemittels vermischt man in Wasser un
IOsliche F8.!bkorper mit Emulsionen fester Kohlenwasserstoffe. (D. R. P. 321113.) 

Eine gegen Wasserdruck bestandige GuLl- oder Putzmasse fiir Mauerwerk besteht nach D. R. P. 
184583 aus 20-35 Tl. Harz, 30 Tl. Gips, 20-30 Tl. Sand, 5 Tl. Schwefel, 2 Tl. Petroleum und 
8 Tl. Carbolineum, mit oder ohne Zusatz von Farh-;toffen. 

Fiir manche Zwecke ist es erforderlich, h ygroskopische Anstrich massen zu verwenden •. 
z. B. zum Trockenhalten von VersandgefaLlen bzw. zum Aufsaugen der in den Fii.ssern enthaltenen 
Feuchtigkeit. Ober die Herstellung eines solchen Mittels aus Chlorealeium, Ziegelmehl oder 
Bimssteinpulver und einem Klebstoff siehe D. R. P. 71 538. 

211. Schwedische und ahnliche Anstrichmassen. 
Unter schwedischer Farbe versteht man nach H. Brand, Farbe und Lack 1912,300 eine 

billige Anstrichmasse fiir rohes Holz oder Mauern, die gegen \Vitterungseinfliisse bestandig ist. 
sieh billig herstellen laLlt und nach einmaligem Uberstreichen geniigend deckt. Man verriilirt 
.. kg Roggenmehl mit 81 Wasser zu einem diinnen Brei. gieJ3t diesen zur Kleisterbildung in etwa 
251 kochendes Wasser, versetzt zu gleicher Zeit mit 600 g pulverisiertem Zinkvitriol, fiigt sehlieJ3-
!ieh noch in der Wii.rme eine Losung von 700 g Kolophonium in 3,5 kg Fischtran hinzu. farbt 
evtl. mit hell em Ocker, grimer Erde, Schlemmkreide, geloschtem Kalk oder Bolus, lliJ3t erkaIten 
lind verdiinnt die Masse evtl. mit heiJ3em Was;;er. 

Eine schwedische Farbe von anderer Zusammensetzung erhalt man dureh Verkochen 
von 171 Wasser, 1/2 kg Eisenvitriol, 1 kg LeinOl, I kg Kochsalz und 1 kg einer mysterii:isen Sub
stanz, die in der Originalvorsehrift als Kalkather bezeiehnet wird. Die Masse wird heW aufge
tragen; wenn der Anstrieh nach 4-5 Jahren wiederholt wird, so ist die Erhaltung der liuLleren 
Holzfarbe fiir immer gesiehert. (Polyt. Zentr.-BI. 1848.) 

Andere Bereitungsvorschriften fiir diese aueh mit dem Namen finnische oder russische Farbe 
bezeichneten Anstrichmassen finden sich in Farbe und Lack 1912, 370; vgl.ebd. S. 378. ,T gl. auch 
Dingl. Journ. 106, 320. 

Eine nicht hygroskopische, gegen Seifenwas»er und andere zerstorende Einfliisse wider
standsfahige Anstrichmasse stellte schon Sorel, Polyt. Zentr.-BI. 1858, 672, 1031 u. 1080 her 
aus 30 Tl. 50grlidiger Chlorzinklosung, 4 Tl. Kartoffelstarke, je I Tl. Weinstein- und Salzsliure 
und 64 Tl. Wasser. 

Ein anderes Farbenbindemittel, das den Erd- oder Lackfarben an Stelle des Leimes zu
gesetzt wird, erhalt man nach D. R. P. 06689 durch inniges Vermengen von gekochtem Leinol. 
Dextrin, Borax, Leim und Roggen- oder \Veizemllehl. 

Vgl. auch die Vorschrift zur Herstellung dieser finnischen Anstriehmassen in Runges Chemie, 
Bd. II, 145. Siehe auch H. Norrenberg in Techn. Rundsch. 1907, 179. V gl. D. Gewerbeztg. 
1871, Nr. 2 u. 14. 

Eine 'Wasserfarbe ZUlU Streichen von Dlichern wird naeh Norw. P. 17617/07 aus 40 Tl. 
filtrierter Carraghenrnoosgallerte mit 1 Tl. Borsaure (oder Alaun oder Alkalichromat), 80 Tl. 
Kreide und 2/3 Tl. Melasse (evtl. unter Zusatz von etwas Kaolin zur Hartung) hergestellt. Die 
Masse wird getrocknet, gepulvert und vor dem Gebrauch 20 Minuten in kaItem 'Vasser stehen 
gelassen. 

Eine Maueranstrichmasse wird nach D. R. P. 27 997 auch hergestellt durch Verkochen von 
B 1 u t, dessen Faulen man durch Zusatz von wenig Carbolsliure verhindert, mit Essigsaure, Alaun 
und gleichen Teilen Porzellanerde unter Zusatz von etwas Wassergla.'1 und Erdfarbe. 

In E. P. 14137/1912 ist die Herstellung einer Anstriehmasse ans Ton oder Kreide, Leinol, 
Rohpetroleum, TerpentinOl, Fiill- und Farbstoffen beschrieben. 

Nach C. Puscher, Kunst u. Gewerbe 1872, 164, kann man einen billigen, sehr verwendbaren, 
allerdings nicht besonders glanzenden, lackartigen Anstrich herstellen durch Losen von wasser
f~eier, fettsaurer Tonerde in Terpentinol. Die Seife selbst erhalt man dureh Fallung 
elDer verdiinnten kochenden Kernseifenlosung mit Alaun oder sehwefelsaurer Tonerde; sie wird 
da!ln gewaschen und in der \Varme getrocknet. Nach volliger Entfernung des 'Vassers wird die 
Selfe transparent wie Glyeerinseife und lOst sich daun in jedem Verhaltnis in Terpentinol. Diese 
Anstrichmasse eignet sich besonders zum Dberziehen von Gegenstanden, die hoheren Tempera
turen ausgesetzt werden sollen, oder auch ZUIll \Vasserdichtmachen von Geweben. 

Zur Herstellung eines guten Binde- und Anstricillnittels fiir Holz oder Metall erhitzt man 
5 Tl. Kolophonium mit 10 Tl. 10 proz. Natronlauge, filtriert, fallt die Seife mit 0,5 TI. 22 proz. 
Salzsaure und erhitzt die ausfallenden Harzbestandteile nach dem Trocknen mit der gleichen Menge 
Magnesi u msilicat im Autoklaven unter bestandigem Riihren alllllahlich auf 200°. Bei geniigend 
langer Einwirkllngsdauer erhalt man eine harte, durehseheinende, meehaniseh bearbeitbare Masse. 
(D. R. P. 186280.) 

. Die in D. R. P. 216212 beschriebene Teer - Tonemllision eignet sich, da llIan sie beliebig 
l!Ut 'Vasser verdiinnen kann, zur Herstellnng einer diinnfliissigen Anstrichfarbe. die bei gewohn
heher Temperatur streichbar ist und an nassen Fliichen' aller Art gut haftet. Va das Gemenge 
nach dem Abtrocknen kein Wasser mehr annillllllt, sind die mit ilun bereiteten Anstriehe voll
kOmmen wetterbestandig und haben iiberdies gegeniiber den gewohnlichen Teeranstrichen den 
Vorzug, in der Warme nicht zu flieLlen und feuersieherer zu sein als die Teeriiberziige der Teer. 
dachpappen. (D. R. P. 244307.) 
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Bei Herstellung eines Anstrich-, Dichtungs- und Konservierungsmittels aus Teer 
oder Carbolineum verwendet man als Filllmittel Wiesenkalk (mineralogisch AIm genannt) 
und erhiilt so den unter dem Namen Antiguttin im Handel befindlichen Almteer, der so dehn
bar ist, daLl er den Bewegungen der Unterlage zu folgen vermag und bei starkem Frost nicht reiJ3t, 
andererseits aber auch nicht tropft und in jeder beliebigen Konsistenz hergestellt werden kann, 
ohne daLl man bei der Fabrikation Dampf oder komplizierte Apparate braucht, da man das Produkt 
durch einfaches Kneten bei gewohnlicher Temperatur herstellen kann. (D. R. P. 279681.) Naeh 
dem Zusatzpatent mischt man statt Teer oder Carbolineum andere bituminose Stoffe, z. B. mexi
kanischen As ph 11.1 t mit Wiesenkalk und erhii.lt so ein trockenes Pulver, das, mit Teer oder Teerolen 
vermengt, einen elastischen Dachpappenanstrich liefert. (D. R. P. 289680.) - Vgl. Bd. II [179]. 

Einen glatten, glanzenden Anstrich liefert auch ein Gemisch von Kalk in wasseriger Auf
schliimmung Init Teer. (D. R. P. 318699.) 

212. Schiffsbodenfarben allgemeine 

Eine Zusammenstellung der wichtigen Schiffsbodenfarben bringt H. Rebs in Lack- u. Farb.
Ind. 1912, 1. 

Eine kurze Zusammenfassung iiber Schiffsbodenfarben findet sich ferner in Farbe und Lack 
1912, 166. Vgl. C. Colfignier, Chern.-Ztg. 1909, 652. 

Die Schiffsbodenfarben sollen den unter Wasser befindlichen Schiffsteil vor vorzeitiger 
Zerstorung durch Seewasser bewahren und sind, je nach dem Material des Schiffes, entweder 
f'esthaftende Rostschutzmittel oder, bei holzernen Schiffen, Mittel, die den Bohrwurm abhalten 
und in beiden Fallen das Festwachsen von Pflanzen und Tieren am Schiffsboden verhindern sollen, 
da diese Krusten die Geschwindigkeit des Schiffes oft bis zu 50% verringern. 

Ein 18ngere Zeit im Hafen liegendes Schiff solI einen s ch nell abblatternden Anstrich mit Giften 
gegen tierische und pflanzliche Lebewesen erhalten, wahrend der bewegte Schiffskorper unter 
'Vasser zweckmaLliger mit einem I a n gsa m abblatternden Anstrich versehen wird, der weniger 
giftig wirkt, da in diesem FaIle die Oberflachenreibung und die Sehwierigkeit der Ansiedelung 
der Tiere und Pflanzen wahrend der Fah.rt auf offener See ihr iibriges tun. Aile Schiffsbodenan
striche haben jedoch nur bedingten Wert, da sie die Korrosion des Rehiffskorpers nicht verhindern 
konnen, wenn zwischen dem Eisenbau und anderen Metallen, z. B. Wasserzuleitungs- und -ab
leitungsrohren, die meist aus Kupfer hergestellt werden, eine galvanische Kette geschlossen wird. 
Noch gf'fahrlicher ist die ZerstOrung der Metallplatten. die yom Innern des Schiffes ausgeht u~d 
dann besonders in Erscheinung tritt, wenn feuchte Kohlen, die meist auch saurebildende PYrIte 
enthalten, in direkte Berilllrung mit den Eisenwandungen kommen. Auf die Innenanstriche, 
bzw. -auskleidungen der Kohlenkammern, am besten wohl mit Zement, ist daher del' groLlte Wert 
zu legen. (V. B. Lewes, Chern. News 69, 197.) 

Die in 'Vasser unloslichen, einerseits elastisch dehnbaren, andererseits aber auch geniigend 
hart en Schiffsbodenfarben, bestehen zumeist aus einem Firnis, dem pulvrige Metalloxyde zugesetzt 
werden, oder es sind Asphalt- oder PechlOsungen, denen man je nach einem der genannten Ge
fahrdungsmomente giftige Bestandteile, besonders Kupfer-, Arsenik- oder vor allem Quecksilber
verbindungen zusetzt, die, wie z. B. die Salze der Anhydride quecksilbersubstituierter organischer 
Sauren, trotz ihrer sehr geringen Loslichkeit in Meerwasser lang andauernde sichere Giftwirkung 
ausiiben. Andere Stoffe, die man dem Asphalt- oder Firnistragern zusetzt, sind Formaldehyd
harze oder metallisches Kupfer oder Amalgame; letztere werden durch das Seewasser galvanisch 
gespalten. SchlieLllich bietet sich ein sehr wirk'lames Mittel gegen das Anwachsen von Tiere~ 
und Pflanzen in gewissenAlkaliverbindungen, die, wie z. B. das Alkalisulfid, -amid, -cyanamid, bel 
Zutritt von Wasser Alkalilaugen abspalten. (0. Ward, Seifens.-Ztg. 41, 1283.) 

Erwahnt sei noch, daf.l man die Anstriche zweckmaf.lig stets auf einen Untergrund von gu~er 
Rostschutzfarbe allfbringt, und daf.l man als Bindemittel fiir metallische Giftstoffe am besten eIlle 
alkoholische HarzlOsung verwendet, weil diese im Wasser feine Spriinge bekommt, durch die das 
Gift in dem Maf.le langsam an die auf.lere Oberflache abgegeben wird als sich der Harziiberzug zer
setzt. Die meisten Metalle unterliegen in dem intensiv wirkenden Elektrolyten, den das Meer
wasser bildet, mehr oder weniger stark der Korrosion, wobei das der ZerstOrung anheimfallende 
Metall die Anode darstellt, wahrend als Kathode die verschiedensten Vorrichtungen und Stoffe 
in Betracht kOlnmen konnen (Metallrohren, die den Abdampf direkt in das Seewasser lei ten, 
Bleiteile oder Kupferteile des Kondensators, verschiedene Bestandteile des Anstriches, sogar 
auch Seetang). Um den meistens kupfernen Schiffsboden zu schiitzen empfiehlt es sich daher, 
statt der bisher verwendeten Kupfer-, Quecksilber- usw. enthaltE'nden Firnis-, Asphalt- oder Zement
iiberziige, Blei- oder Zinn- oder Bleizinnlegierungen oder auch eine bestimmte Eisenoxydsorte 
als schiitzenden Belag aufzutragen. (Bengough, Referat in Elektrochern. Zeitschr. 18, 136.) 

In Jahr.-Ber. f. chern. Techn. 1886, 1003 findet sieh die interessante Angabe, daJ3 eine wahrend 
mehrerer Jahre an einem Schiffsboden angebrachte Celluloidplatte nicht nur vollig,'unver
andert blieb, sondern auch im Gegensah zu den umliegenden Holzteilen keine Spur eines Ansatzes 
von Seetieren oder -pflanzen zeigte. Die Platte war 1,5 mm dick und 1 qm grof.l, die Masse selbst 
hatte wahrend der Fabrikation keinerlei besondere Zusatze erhalten; es diirfte sich daher empfehlen, 
Versuche mit eincr sol chen Schiffsbodenbekleidung auszufiihren. 
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213. Schiffsbodenfarben ohne Metallsalze. 

Ein Schutzfirnis fiir SchiffsbOden besteht nach B. H. Wood, Ber. d. d. chern. G. 1872, 441 
aus einer LOsung des getrockneten Saftes von Euphorbiaceen in Terpentinol oder Benzol 
u. dgl. 

Nach einer anderen Vorschrift (D. R. P. 75504) setzt man dem Grundmaterial fiir Schiffs
anstriche, also dem Spiritus- oder Ollack Hydrazin in der Menge von 1-10% zu. Das Hydrazin 
soIl stark giftig auf niedere Lebewesen des Seewassers einwirken. 

In D. R. P. 92996 wird empfohlen den SchiffsbOdenanstrichen Metanitroparakresol 
zuzusetzen, da dieser Korper gegeniiber den entsprechenden organischen Base n den Vorzug 
hat, bei gewohnlicher Temperatur fest zu sein und mit Anstrichfarben gut trocknende, schnell 
erhiirtende Verbindungen zu liefern. 

Nach F. P. 393764 sind die Alkalisalze des Dinitro-o-Kresols (Antinonnin), die als Ver
tilgung:;;mittel Anwendung finden, wegen ihrer UnlOslichkeit in organischen Losungsmitteln zur 
Bereitung von Lacken nicht geeignet. Das Dinitro-o-Kresol selbst ist dagegen loslich und kann 
aHein oder in Mischung mit anderen priiservierenden Stoffen als Schiffsanstrich u. dgl., wo es 
auf faulniswidrige oder 'antibakterielle Wirkung ankommt, verwendet werden. 

Zur Herstellung von Schiffsbodenfarben vermischt man die iiblichen Anstrichmassen 
mit 10% des Farbgewichtes, bzw. 0,1% des Holzvolumens, Athern oder Estern bzw. Oxy- oder 
Aminoderivaten der Naphthole. Diese Naphtholabkommlinge, besonders die Ather oder Ester 
kann man auch zur Vertilgung pflanzlicher oder tierischer Schii.dlinge auf Nutzpflanzen ver
wenden. (D. R. P. 285261.) 

Ein Schutziiberzug fiir unter Wasser befindliche Teile von Schiffen, Pfii.hlen oder Landungs
briicken besteht aus einer ii.uJ3eren Schicht von freiliegendem Sch wefel, den man auf eine noch 
nicht vollig erhiirtete Schicht eines in Wasser unloslichen Klebstoffes aufsiebt. (D. R. P. 169407.) 

Eine Anstrichmasse fiir Schiffe besteht nach D. R. P. 174746 aus 30% Steinkohlenteer, 
10% Schwefelkohlenstoff, 10% gelbem Phosphor, 20% Schwefel, 0,5% eingedampftem und 
dann pulverisiertem Lysol (!), 20% ebenso behandeltem Tabakabsud, 0,5% eingedampftem 
Essigsprit (!) und 9% Leinol. 

Zur Herstellung einer Schiffsbodenanstrichfarbe erwiirmt man nach Dan. P. 16771/12 die 
Losung von 11 Steinkohlenteer in 31 Petroleum und erhii.lt so eine dickfliissige pechartige Masse 
als untere Schicht, die mit Asphalt oder mit Kreide vermischt als Kitt dient, wii.hrend die oben 
befindliche, gelbe, Olartige Fliissigkeit mit 4 Tl. Petroleum, 1 Tl. Firnis und der notigen Farb
stoffmenge vermahlen die Schiffsbodenanstrichfarbe liefert. 

Zur Herstellung eines seewasserbestiW.digen Teerolfirnisses lOst man nach D. R. P. 254767 in 
100 Tl. irgendeiner TeerOlsorte vom Siedepunkt 180-250° nach ihrer Reinigung mit Natronlauge 
und Schwefelsii.ure 5-10 Tl. Talg, Wollfett oder Riibol, lii.J3t unter Umriihren 21 Tl. 66grawger 
Schwefelsii.ure einflieJ3en, wobei die Temperatur nicht iiber 50° steigen darf, zieht nach etwa 
1 Stunde das am Boden befindliche Sii.ureharz ab und Dxydiert das Gemenge des Oles mit frisch 
gelOschtem Kalkbrei mittels Ozons odeI' ozonhaltiger Luft. Man erhii.lt so ein klares braungelbes 
01, das einen dauerhaften elastischen und billigen Anstrich liefert und sich besonders zur Her
steHung von Schiffsbodenfarben eignet. 

Die Herstellung einer ahnlich zusammengesetzten Schiffsbodenfarbe aus Teer, LeinOl, Graphit 
und Kopal ist in E. P. 18 808/1911 beschrieben. 

Die Vorziige del' nach D. R. P. 819199 erzeugten, aus Naphthensauren gewonnenen 
Schiffsbodenanstrichfarbe riihmt H. Borstin in Chem.-Ztg. 1922, 312. Man arbeitet nach del' 
Patentvorschrift in del' Weise, daJ3 man die alkalische Losung del' Naphthensauren mit einer 
Arsenverbindung odeI' die schwach sauer gestellte Losung mit dem betreffenden Schwermetall
salz (Hg, Cu, Ni, Pb) £alIt. Die so erhaltenen Naphthenate werden dann mit den iiblichen An
strichbindemitteln, die bis zu 20% Harz enthalten konnen, angeriihrt. 
. Zur HersteHung eines gegen die Einwirkung von Seewasser, Saure odeI' Lauge unempfind

lichen Anstriches wird eine gebrii.uchliche Lack- odeI' Anstrichfarbe mit Kochsalz, Kalk und 
Salz- odeI' Schwefelsaure behandelt, um schon vorher die Zersetzungen zu bewirken, die sonst 
erst im Gebrauch durch das Seewl1sser usw. hervorgerufen werden. Die heq!-bgeminderte Binde
kraft del' Farbe wird durch Zugabe einer Kautschukbenzinlosung erhoht. (0. P. Anm. 5128/05.) 

Eine andere Schiffsanstrichml1sse ist durch den Gehalt an Phenolaldehydharzen gekenn
zeichnet und eignet sich wegen ihrer sonstigen Eigenschaften auch als Zimmerwandiiberzug zum 
Schutze gegen Schwamm und Ungeziefer. (D. R. P. 189947.) Oder: Man bestreicht den zu 
schiitzenden Schiffskorper zuerst mit einem rostschiitzenden indifferenten Farbanstrich und dann 
mit einem AuJ3enanstrich, del' bei Wasserzutritt alkalische Laugen oder Losungen in Freiheit 
setzt, die das Ansetzen del' Meerestiere verhindern. Diesel' zweite Anstrich wird- zweckmii.J3ig 
mit dem Produkt des Verfahrens D. R. P. 208957 (Rostschutzfarbe) hergestellt. (D. R. P. 
267225.) 

Dber Herstellung einer Schiffsbodenfarbe odeI' eines Schutziiberzuges durch Auftragen von 
Glaskornern auf eine Klebschicht, mit del' man das zu schiit,zende Material bestreicht, siehe 
D. R. P. 265 780. Die geglattete Glasflache erhii.lt nachtrii.glich einen Dberzug von Farbe odeI' 
Pirnis. 
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214. Schwermetall-, namentlich kupfersalzhaltige Schiffsbodenfarben. 

Elektrolytisch niedergeschlagenes Kupfer diente frillier aHein oder mit Zinkoxyd gemischt 
mit einem Firnis, bestehend aus verschiedenen Harzen Wld leichten SteinkohlenteerO!en als An. 
strich fUr Holz, Gips, Steine und Zemente, GuJ3eisen Wld Schmiedeeisen Wld als Schiffsboden. 
farOO. (Oudry, Polyt. Zentr.-BI. 1868, 278.) 

Der sog. grune Firnis bestand nach Polyt. Notlzbl. 1867, 32 aus einer LOSWlg von harz· 
saurem Kupferoxyd in Terpentinol. Zur HersteHung der Kupferverbindtmg kocht man 15 TI. 
Kolophonium mit 18 Tl. Wasser, setzt 2 TL Krystallsoda, in 5 Tl. Wasser gelost, hinzu und kocht 
weiter unter evtl. Sodazusatz, bis das Harz aufgelOst ist. Zn der geklarten LOsung wird eine 
LOsung von Kupfervitriol hinzngesetzt, der entstehende Niederschlag filtriert nnd getrocknet. 

Eine Schiffsanstrichmasse wird nach D. R. P. 14 428 erhalten durch Vermischen von 4 kg 
75proz. Carbolsii.ure mit 561 LeinO! und der Menge trockenen Kupferhydroxyduls, die mml 
durch Umsetzen einer LOsung von 200 kg Kupfervitriol mit 60 kg Traubenzucker und 100 kg 
Pottasche in der Wii.rme erhii.lt. Die Masse soil vor dem Auftragen noch mit LeinO! verdiinnt 
werden. 

Zur Herstellung einer schutzenden Schicht auf SchiffsbOden bettet man in die Holzoberflii.{'11P 
nach D. R. P. 110066 gepulvertes Kupfer ein, indem man das Holz mit Einkerbungen \'('1" 

sieht, und in diese die Kupferspii.ne einpreBt, so daB sie beim Anschwellen des Holzes fest . .::!" 
halten werden. Die aus dem Holz vorragenden Kupferteile werden durch das Seewa.'Sser oxydiel'l, 
und es bilden sich giftige, das Holz konservierende Kllpfersalze. 

Kach D. R. P. 118896 setzt man den Schiffsanstrichfarben Cuprocyanid oder Cuprorhodanid. 
kurz, ein Salz zu, das das Kupfer in der Oxydulform enthii.lt. Nach E. P. 23 294/1896 wird zu delll· 
selOOn Zwecke ein Zusatz von Cyankaliurn empfohlen. 

Ala Anstrichmasse fUr SchiffsbOden eignet sich nach D. R. P. 192210 eine Mischung von 
50 Tl. Petroleumdestillationsriickstand, 10 Tl. Asphalt, 7 Tl. Holzteer und 30 Tl. VaselinoL Mnn 
kocht einige Zeit und riihrt in die erkaltete dickfliissige Masse 3 Tl. a rse n i gsa ure sKu pfer cin. 
Wesentlich ist, daB man den Gehalt der Masse an Erdolruckstii.nden oder VaselinO! HO groB bemiJ.lt, 
daB der Anstrich stets feucht bleibt, da er eingetrocknet wirkungslos ist. 

Zurn Schutze von SchiffsbOden gegen die zersetzende 'VirkWlg des Meerw888ers und gegen 
Zerstorung seitens der Seetiere und Seepflanzen wird nach D. R. P. 287621 ein Anstrich a\l~ 
240 kg wasserfestem Firnis, 70 kg rotem Ocker und 60 kg Kupferamalgam verwendet. Letzteres 
besteht aus 5T!. Kupfer und 1 TL Quecksilber. Die sich ansetzenden Seetiere bewirken 
die Zersetzung der Firnisschichten und dadurch Freilegung der Amalgamteilchen, so daB sich ein 
galvanisches Element bildet, dessen Tiitigkeit zur Bildung von Quecksilberdichlorid und Kupfer. 
cbloriir (wegen des stets vorhandenen Kupferiiberschllsses im Amalgam) fiihrt. Die beiden Salze 
biIden das stark giftige Doppelsalz, da.'S an dieser Stelle die Seetiere zum Absterben bringt, wii.hrend 
die anderen Orte der Nachbarschaft unter der schiitzenden Firnisschicht vorlii.ufig unverii.ndert 
bleiben. 

Nach D. R. P. 107 237 setzt man Schiffsbodenanstriehmassen als wirksamen BestandtLlil 
Schwermetall· Xanthogenate in fester Form oder in Schwefelkohlenstofflosung zu. Hie 
sind giftig und haben zugleieh fiirbende Eigenschaften (z. B. amyl·xanthogensaures Kupfer). 

Eine Schiffsanstrichfarbe wird nach D. R. P. 246 1M hergestellt aus einem wii.hrend 5 bis 
6 Stunden vermahlenen Gemenge von 75 kg wasserfestem Firnis; 30 kg rotem Ocker, 20 kg ent· 
wii.ssertem Kupfersulfat oder Kupferehlorid und 8 kg Kupferpulver. Die Zusammensetzung der 
Masse ist so. gewii.hlt, daJ3 sich naeh BloBlegen der Kupferehlorid- und Kupferteilehen infolge 
Zerstorung des Firnisses durch das Kochsalz des Seewassers Kupferehloriir bildet, das im Ent· 
stehungszustande die Wassertiere oder Wasser pflanzen tOtet. 

Nach Bottler, KUDststoffe 1912, 266, werden Schiffsbodenanstriehe neuerdings unter Zusat.z 
von 2-5% leinolsaurem Kupfer, das alsblaugriine, dickePaste in den Handel kommt, her· 
gestellt. 

Zur Herstellung einer Anstrichmassc fiir Holz oder Eisen erwii.rmt man eine Losung VOIl 

350Tl. Kupfersulfat in 750TI. Wasser mit 1000T!. rohem Caleiumcyanamid unter stetem 
Riihren wii.hrend 2 Stunden auf 50-60°, zerkleinert das Produkt nach 24stiindiger Rube, trocknet 
es bei etwa 40°, zerreibt es und mischt das feine Pulver mit 01. (D. R. P. 268622.) 

Zur Herstellung von Olfarben fUr Schiffsbodenanstriehe miseht man nach D. R. P. 81187 
Schwermetallsalze, evtl. unter Zusatz einer Deckfarbe, mit Alkalilaugen, verreibt das erhaItene 
Produkt mit fetten Olen oder Firnissen und fiigt, urn die Oxydation der mit dieser Farbe be· 
strichenen Metallflii.che zu verhindern, nach D. R. P. 83 108 5-10% S eh we fe lIe be r zu. Man 
gelangt so zu harten gegen Salzwasser widerstandsfii.higen Anstrichen. 

Naeh D. R. P. 88 366 wird ein Anstrieh fiir Sehiffswii.nde auch erhaiten, wenn man einelll 
verkochten Gemengevon 20 kg Zinkoxyd, 61 Leinol und 14 kg Talg ein Verdiinnungsmittel, 
bestehend aus 7,51 Naphtha oder Benzol, 3 kg Dammarharz und I kg Kolophonium in der WeiKe 
zusetzt, daJ3 man die Bestandteilc in einem luftdieht versehlossenen Behiilter etwa 24 Stund('Il 
warm schiittelt, wodureh das Zinkoxyd in der Masse gleichmii.Big verteilt wird. 

Zur Herstellung von Olfarben verriihrt man z. B. 10 Tl. Bleioxyd mit 2 Tl. Kochsalz ulld 
Wasser zu einem diinnen Brei oder mischt ein Sehwermetallsalz mit Alkalilauge unter ZUSHt~ 
einer Deckfarbe, fiigt dann eine der Koehsalzmenge iiquivalente Menge Kupferehlorid oder .suIfM· 
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:lU, w8scht mit Wasser aus und verreibt das nicht getrocknete Produkt mit Firnis zu einer 
streichbaren Masse. Der mit ihr herstellbare Anstrich trocknet stark ein und ist salzwasserbestandig 
(D. R. P. 81187.) 

Zur Herstellung von Anstrichmassen fiir holzerne SchiffsbOden verwendet man nach D. R. P. 
148472 eine Verbindung von Blei mit Saponin, die man einer 01- oder Lackfarbe beimengt. 

Eine gepulverte Schmelze von Blei und Schwefel gibt mit 01 angerieben nach J. Webster, 
Ber. d. D. Chern. Ges. 1872, 042 ebenfalls einen guten Anstrich fiir SchiffsbOden. 

Nach E. P. 5432/1914 vermischt man zur Bereitung einer Schiffsbodenfarbe 50 Tl. eines mit 
Benzol verdiinnten Harzfirnisses mit 25 Tl. einer Flu 0 r verbindung und 25 Tl. Eisen- oder 
Zinkoxyd. , 

Neuerdings wurde vorgeschlagen, die Schwermetallsalze mit Hilfe der Nap h t he n
Rauren darzustellen und diese neutralen oder sauren Quecksilber-, Kupfer-, Arsen- usw. -naph
thenate allein oder zusammen lnit anderen Anstrichmassen als Schiffsbodenfarben zu ver
wenden, (D. R. P. 819199.) 

216. Arsen- und quecksilberhaltige SchiHsbodenfarben. 

, Die Verwendung von A rse n i k in Verbindung mit kautschukhaltigen Teerolen als Haupt
be~tandteil fiir Schiffsbodenfarben wird schon in Dingl. Journ. 1801, I, 466 anempfohlen. 

Nach D. R. P. 169044 verwendet man als Anstrichmasse fiir hOlzerne SchiffsbOden, Wasser
bauten u. dgl. ein Gemenge von LeinOl oder Harzen mit arsenigsaurem Kalk. 

Zur Herstellung einer Schiffsanstrichmasse, welche die Eigenschaft haben soll, vermoge 
ihrer giftigen Bestandteile, die sich ansetzenden Tiere zu toten und ihrer langsamen Loslichkeit 
wegen in diinner Schicht abzublattern, so daI3 die Tiere abfallen, ohne daB das darunterliegende 
Metall bloI3gelegt wird, verwendet man nach D. R. P. 24106 au/3er Kopal und dem aus ihm durch 
Destillation gewonnenen KopalOl noch die alkoholischen Losungen von Aloe, Campher, Pech und 
Kolophonium und verri.ihrt 33 Gewichtsteile dieser Losung mit 28Tl. Caput mortuum, je 
3 Tl. Lein- und Ricinusol, 10 Tl. gelbem oder rotem Quecksilberoxyd und 5 Tl. Carbolsaure. 

Zur Herstellung einer Schutzschicht auf Kupferoberfliichen,.z. B. zum Dberziehen von k upfer
nen Schiffsboden, behandelt man die sauber abgeatzte Metalloberfliiche nach D. R. P. 139968 
mit freien Fettsauren, die mit oxydierten Metallen sehr leicht feste im 'Vasser nicht zerstorbare 
Seifen liefern. Man verwendet sie in Mischung mit einer leicht fliichtigen Fli.issigkeit (Benzin, 
Petroleum), liiJ3t trocknen und iiberstreicht die Fettsiiureschicht mit einem Gemenge von Zink
staub, Griinspan und Arsenik in ungekochtem Leino!. 

Zur Herstellung einer Faulnis und ZerstOrung verhindernden Anstrichmasse fiir Schiffsboden 
und Wasserbauten verschmilzt man 35 Tl. Harz und 10 Tl. Schellack, trii.gt in die Schmelze 20 Tl. 
mit LeinOl verriebenes Zinkoxyd ein, fiigt nach dem Erkalten 50 T!. Methylalkohol zu, vermischt 
nun abermals mit 20 T!. des LeinOl-Zinkoxydgemenges und verreibt diese Mischung mit 100 Tl. 
a.rsenigsaurem Kalk, der vorher mit eingekochtem Leinol zu einer Paste verrieben wurde. 
l\ach 12 Stunden ist dip Mas"e gebrauchsfprtig und kann olme besonderen Isolierlack direkt auf 
(he Eisenwandungen Hufge"triclwn werden. (D. R. P. 169044.) 

Zur Herstellung von Schiff"bodenfarben benutzt man Bakelitprodukte, denen man 
wiihrend der Bildung aus Phenol und Formaldphyd Arsen oder Quecksilbprsalze in wiisseriger 
L6sung beifiigt und mit gpringpn Mengen schwefliger Saure als Katalysator in w8.sseriger Losung 
so. lange erhitzt, bi.:; ein in organi>lchen LO>lnngsmitteln fiir Harze vollig losliches Produkt entsteht, 
D~e Verbindung del' Mctallsalze ist. so fest. dal3 sie nicht ausgewa,;chen werden kann, doch be· 
halt der Lack Reine giftigcn EigPllschaftcn und verhindert so das Ansetzen von Seeorganismen 
an den Schiff"korpcr. Man erhitzt z. B, 1001'1. Phenol, 100 Tl. 4.0proz, Formaldehyd, 92 Tl. 
Al'sensanre und 25 Tl. piner 10proz, Losllng VOll schwefliger Siiure im \\'asserbade bis ein in orga
Illschen Losung"mitteln vollig IOslichps Produkt pntstanden ist und kocht die:>es zur Entfernung 
der iiberschiissigen Arsensiiure mit 'Vasser aus, Die Arsensaure kann man auch durch 50 Tl. 
el\1er gesattigten Quecksilberchloridlo.mng crsctzen. Die Praparate lassen sich auch ohne Zu
~atz von Schwefeldioxyd bcreiten. (D. R. P. 274 870.) 

Die Gewinnung knn.'1tharzartiger, bc:>onders HIs Ausgangsmaterial fiir Schiffsbodenanstriche 
lind keimwidrig wirkende Lacke dienenden Prodnkte,; aus Phenol-Formaldehydharzen und Kako
dyls.aure (Dimethylarsinsiiure) bei 120 0 ist in D. R. P. 310282 beschrieben. Die esterartigen 
Verbmdungen lORen sich in organischen Losungsmitteln und in den Kunstharzen selbst, bilden 
wasserlosliche Alkalisalze und zeigen mit einem Gehalt von 4-16,5% Arsen Schmelzpunkte 
t~n 93° bzw, 60°, so daJ3 sie mit den in Betracht kommenden Firnissen oder Lackbestandteilen 
elcht verarbeitet werden konnen. 

Nach F. P. 453395 erhalt man wasserfeste Schiffskorperfarben durch Mischen der Kon
densationsprodukte von Phenol, Formaldehyd und Kupfer-, Blei- oder Arsenverbindungen mit 
C~~l~loseestern und Dichlorbenzol oder Trichlorathylen lmd iihnlichen Losungsmitteln. ~weck
maLlig setzt man den Phenolen auch Kautschuk und Harze zu und, wenn es sich um die Gewmnung 
Von Firnissen handelt, auch noch Peroxyde. 

Nach D. R. P. 226975 und Zusatz 282380 werden Holzer gegen den Angriff des Seewassers Vnd gegen tierische Schii.dlinge geschiitzt durch Impragnieren mit einer Losung, die man durch 
ersetzen von Losungen oder Emulsionen der Antimon-, Arsen- und Chromsaure, ferner der 
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arsenigen und antimonigen Sauren mit Ammoniak im OberschuB erhiUt. Ein etwaiger Nieder
schlag wird dadurch aufgelOst, und man erhiUt eine direkt verwendbare Imprsgnierungsfliissigkeit. 
VgI. such den Abschnitt "Holzimprii.gnierung" in Bd. II [88 If). 

Andere Schiffsboden-Anstrichmassen, die Arsen-, Kupfer-, C"'hrom-, Quecksilber-, Eisensalze 
usw. enthalten sind z. B. in E. P. 3088 und 2846/1879 beschrieben. 

Die Umsetzung von Metallsalzgemengen unter dem Einflusse des Meerwassers zur Bildung 
von Substanzen, die fUr die sich ansetzenden Pflanzen und Tiere giftig wirken, wurde von J. P. 
Jouvin, Dingl. Journ. 170, 110 benutzt. Er verwendete eine Farbe, die aus einem Gemisch von 
basisch schwefelsaurem Quecksil b eroxyd und Berlinerblau in einem Leinolfirnisgemenge 
bestand. Unter dem Einflu13 des Meerwassers bildet sich aus diesem Gemenge Cyanq uecksilber. 

Nach D. R. P. 187 987 behandelt man zu demselben Zweck Quecksilber mit geschwefeltem 
Terpentinol und verreibt mit Fett zu einer Salbe, del' man Leinolfirnis und Sikkativ zusetzt. 

Die Verwendung von Arsen - Quecksilbersalzen und Teerol als Anstrichfarben fiir 
SchiffsbOden wurde iibrigefls schon A. M. Clark im Jahre 1872 in England patentiert. (Ber. 
d. D. Chem. Ges. 1872, 396.) 

Nach Seilens.-Ztg. 1911, 120, wird eine die Korrosion del' SchiffsbOden verhindernde Farhe 
erhalten durch Zusammenschmelzen von 2 Schellack, 1/. Kornerlack, 1/. Gummigut, 1/. Benzoe
saure, I Mennige, 8 Alkohol, 11/. Zinkwei13 und 1/. Griinspan. OdeI': 30 Galipot, 20 reines Harz, 
30 MineralOl, 50 TerpentinOl, 5 Braunstein, 21/. Quecksilberarseniat und 20 roter Arsenik werden 
zusammengeschmolzen. 

Nach D. R. P. 219966 werden Anstrichmassen fiir SchiffsbOden hergestellt aus den gewohn
lichen Anstrichmitteln unter Zusatz von 3-15% quecksilbersubstituierter, organischer Salze odeI' 
Anhydride. Man verwendet z. B. die Anhydride von Quecksilberca.rbonsauren, das Bleisalz del' 
OxyquecksiIbersalicylsaure usw. (fiir nordliche bzw. siidliche Meere). Nach Zusatz D. R. P. 
219 967 konnen die Salze odeI' Anhydride del' OxyquecksiIbercarbonsaure ersetzt werden durch 
die Schwermetallsaize von quecksilbersubstituierten Phenol en, Sulfosauren, Basen u. dgl., her
gestellt nach D. R. P. 208684. 

Ober Herstellung wasserbestandiger Losungen von Quecksilbersalzen (Naphthyl- oder 
Oxyphenylquecksilbersalze) in Basen' (Chinolin, Pyridin, Naphthylamin, Anilin usw.), Kohlen
wasserstoffen odeI' Phenolen siehe D. R. P. 272606. Die erhaltenen LOsungen dienen zur Be
reitung von Schiffsbodenfarben. 

Eine Schiffsbodenfarbe odeI' Anstrichmasse fiir submarine Bauten ist gekennzeichnet 
durch ihren Gehalt an mit Quecksilbersalzen organischer Sauren gewonnenen, mercurierten 
Fetten odeI' Harzen bzw. Fett- odeI' Harzsauren; die Mercurierung der Ole oder Harze kann in 
der Anstrichmasse selbst bewirkt werden. (D. R. P. 286226.) , 

"F a ul nis widri ge Ans tri che" wurden in dem Abschnitt "Des infek ti 0 n" auf
genommen. 



Erdol- und Schmiermittelindustrie. 

Erdgas, fliissiges Erdal, Petroleum. 
Allgemeiner Teil. 

216. Literatur. Definition, Bezeichnung der Erdolprodukte. 
KiJ3ling, R., Chemische Technologie des ErdOls und der ihm nahestehenden Naturerzeug

nisse Erdgas, Erdwachs, Erdpech (Asphalt). Braunschweig 1915. - HOfer, H. v., Das Erdol 
und seine Verwandten. Braunschweig 1912. - Engler, C. und Hofer, H. v., Das ErdOl, seine 
Physik, Chemie, Geologie, Technologie und sein Wirtschaftsbetrieb. Leipzig 1913. - Me J3 mer, H., 
Das ErdOl, die Erdolindustrie und deren Erzeugnisse: Benzine, LeuchtOle, Paraffine, SchmierOle. 
Kempten .nnd Miinchen. - Veith, A., Das ErdOl und seine Verarbeitung. Braunschweig 1892. -
Gurwitsch, L., Wissenschaftliche Grundlagen der Erd Olverarbei tung. Berlin 1913. - Kwjat
kowsky, Anleitung zur Verarbeitung der Naphtha und ihrer Produkte. Ubersetzt von Rakusin. 
Berlin 1904. - Holde, D., Untersuchung der MineralOle und Fette sowie der ihnen verwandten 
Stoffe. Berlin 1909. - KiJ3ling, R., Laboratoriumsbuch fiir die Erdolindustrie. Halle 1908.-.
KiJ3ling, R., Das ErdOl, seine Verarbeitung und Verwendung. Halle 1908. - RoJ3massler, 
F. A., Verarbeitung der Naphtha oder des ErdOles. Wien und Leipzig 1886. - Schmitz, L., 
Die fliissigen Brennstoffe, ihre Gewinnung, Eigenschaften und Untersuchung. Berlin 1912. -
de Grahl, Wirtschaftliche Verwertung der Brennstoffe. Miinchen 1915. Neumann, B., Che
mische Technologie der Heiz- und Leuchtstoffe, des Erdoles, der Fette, der SchieJ3-, Spreng
und Ziindmittel. Braunschweig 1922. Handbuch fiir die internationale Petroleumindustrie. 
Jahrgang 1921. Berlin 1921. 

Das Erdol, seine wirtschaftliche Bedeutung und seine Technik bespricht E. O. Rasser in 
Prometheus 26, 568. 

Uber die Erdolindustrie im Jahre 1919 bzw. 1921 siehe den Bericht von R. KUlling, Chem.
Ztg. 44, 569 rr. bzw. Jahrg. 1922, 1113, 1153, 

Uber die Erdolind ustrie von 1916-1919 siehe Chem.-Ztg. 1920, 569, 577, 590. 
Die Verarbeitung der wichtigeren Erdolsorten schildert R. Kissling in Chem.-Ztg. 1922, 

541 u. 049. 

Unter "Bitumen" versteht man aIle natiirlichen gasformigen, fliissigen oder starren Kohlen
wasserstoffe und deren Abkommlinge, die vorwiegend aus Fettatoffen, zumeist tierischer 
~este, entstanden sind; nur hier und do. tritt noch Sauerstoff und Schwefel in groJ3erer Menge 
In die Verbindung. (Holer.) 

Eine sehr instruktive Arbeit von D. Holde iiber den Begriff Mineralol findet sich in Chem.-Ztg. 
1922, 501. 

Die Bitumina werden eingeteilt in Gase (Erdgas, Naturgas), in Fliissigkeiten (Erdol, 
RohOl, Bergteer, Erdteer) und in feste Korper (Paraffin, Erdwachs, Erdpech, Asphalt). Diese 
Stoffe treten in der Natur auch in Mischung mit Mineralkohle au~ mit Braunkohle als Jet, 
Gagat, mit Steinkohle als Cannel-Plattelkohle; in Gesteinen finden sie slCh als bituminoser Kalk-. 
Bra.nd_, Olschiefer, als Olsandstein, Asphaltkalk und -sand. . 

. Nach dem Vorschlage H. v. Horers wird das der Erde entstammende Naturprodukt je na~~ 
seIner Viscot:!itat als Erdol oder Erd teer bezeiclmet, wahrend man nur das als Leuchtol 
dienende zwischen 150 und 300 0 siedende Destillat unter Vermeidung des Wortes Naphtha Pe
t~?le u m nennen soll. (Petroleum 10, 401.) Benzinfreie, zur Heizung dienende Rohprodukte 
wurden dann en tbenziniertes Erd- oder Heizol. yom LeuchtOl befreite Produkte den Namen 
Erdolriic kstande erhalten. Paraffinfreie Materialien sollen kurz als en tparaffinierte 
lieizole bezeichnet werden. (E. Donath, Chem.-Ztg. 37, 661.) 
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Ais Mi neralole sind nach C. Kfittnitz (Petroleum 1921, 1122) nur die iu. der Natur frei vor
kommenden KohlenwasserstoffOle zu bezeichnen, die unverseifbaren Bitumen entstammen oder 
selbst solche sind. Zu ihnen gehoren: 1. die aus Erdgasen kondensierten Benzine; 2. die Erdole 
und die aus ihnen gewonnenen fliissigen Produkte; 3. die durch Extraktion oder Destillation ge. 
wonnenen fliissigen Produkte des Naturasphaltes odeI' des Bergteers; 4. die aus Erdwachs ge· 
wonnenen fliissigen Produkte. 

Naphtha (aus dem persischen: nafata, ausschwitzen), war der urspriingliche Name fiir die 
wasserklaren, leichtniichtigen Bestandteile des ErdOies. Va jedoch in Amerika, sowie in manchen 
Gegenden Galiziens und Ru.l3lands, der Ausdruck Naphtha in gleichem Sinne wie ErdOi mehr 
als Benennung einzelner Fraktionen der ErdOidestillation gebraucht wird, empfiehlt es sich 
diesen vieldeutigen Ausdruck fallen zu lassen. Bezeichnungen fiir rohes ErdOi sind: Ropa, 
Ropianka (slawisch), Paklina (kroatisch = Erdpech), PaclU'a, Pecureti (rumanisch), mineral 
oil, crude oil (englisch), bitume liquide, huile de naphte, petrole (franzilsisch), chapopota (Mexiko), 
brea, alqui tron (Argentinien), yenan (burmesisch = stinkendes Wasser), schinoyn, hosodzn, 
sckischitzn (japanisch), shi-yn (chinesisch). 

Bei Griechen und Romern erscheint der Erd teer unter dem Namen pittolium, pittasphaltus, 
pissaphaltus, maltha (mu", = Pech; d~"'lO(! = sicher, fest, nicht schwankend; fI/XJ.~fJ = weiches 
Wachs, bei Dioskorides, Plinius, Herodot). Franzilsisch wird der Erdteer mit bitume visqueux, 
bitume glutineux poix mineral, graisse mineral, spanisch mit brea bezeichnet. Das mineralogiscl) 
hauptsii.chlich durch den Ozokerit vertretene Erdwachs hei.l3t am Kaspischen Meer Neftgil, 
Naphtgil, in Amerika gumbed, franzilsisch cire mineral oder fossil. Die verschiedenen Namen fUr 
Asphalt sind: Judenpech; bitume compacte (franzOsisch); glance pitsch (englisch); smola (ala· 
wisch). 

Wissenschaftlich definiert stalleD die Erdole komplizierte Gemische verschiedener 
homologer Kohlenwasserstoffreihen, hauptsii.chlich der Paraffin· und Naphthenreihe dar. Neben 
diesen vorherrschenden Gruppen finden sich in manchen Olen Olefine, Benzolderivate, Glieder 
der Athylen- und Acetylenreihe, au.l3erdem geringe Mengen Schwefel, Wasser, Stickstoff und 
anorganische Beimengungen. Unter Petroleum begreift man die bei der RohOldestillation 
zwischen 15(}-300° C iibergehende Fraktion yom spez. Gewicht 0,75-0,86. Erdgase ent· 
halten vorwiegend Methan und dessen Homologe; beigemengt sind Wasserstoff, Kohlendioxyd, 
Sauerstoff und Stickstoff. Das Erd\Vachs (Ozokerit) besteht aus festen Gliedern der 
Methanreihe, gemischt mit geringen Mengen ungesattigter und aromatischer Kohlenwasserstoffe 
und harzartigen sauerstoffhaltigen Korpern. Unter Asphalt versteht man ein kompliziertes 
Gemisch aus gesii.ttigten und ungesattigten polycyclischen Kohlenwasserstoffen \lnd deren Schwe· 
fel- und Stickstoffderivaten; wahrscheinlich nimmt auch Sauerstoff teil an der Konstitution der 
Asphalte. Die Asphaltite (Glanzpeche) sind geologisch altere, weitergehende Umwandlungs· 
produkte des ErdOis als der Asphalt, von dem sie sich physikalisch auch unterscheiden. Asphalt
gesteine· enthalten in Poren und Rissen natiirlichen Asphalt. 

Nach D. Holde teilt man die durch Zersetzungsdestillation (Schwelung) organischer Natur· 
oder Abfallstoffe und Rohbitumen gewonnenen kiinstlichen bituminosen Ole ein in Teere der 
entsprechenden Abstammung, also jene der Braunkohlen, Steinkohlen, Knochen, Melasse, Schlempp 
des Schiefers, Holzes, Fettes, Torfes und die 01. und Wassergasteere, wahrend die natiirlichen 
Bitumen entweder verseifbare (hauptsachlich Wachsester, Sapropel wachs, Algenwachs, Braun· 
kohlenbitumen) oder nicht verseifbare sind, Zll denen Erdgas, ErdOl, Erdwachs, Naturasphait 
und Bergteer zahlen. (Petroleum 7, 718.) 

217. Geschichte und Vorkommen, Ausland, Europa. 
Schon die friihesten Urkunden verschiedener VOlker melden uns Vorkommen, Verwendung, 

Gewinnung und einige wesentliche Eigenschaften von festem, fliissigem und gasfOrmigem Bitumen. 
Nach der Bibel wurden von Noah, der Mutter Mosis und beim babylonischen Turmbau Erdpech 
als Binde· und Dichtungsmittel verwendet. Romische und griechische Quellen erzahlen von dem 
Gebrauch des Bitumens als Zement, Mortel und Bindemittel beim Bau von Stadtmauern, Tempeln, 
Profanbauten, bei der Erzeugung von Mosaikboden und Inschriftenplatten in den Stii.dten des 
alten Babylonien, Medien, Persien und Agypten. Fliissiger Erdteer diente den Alten zum Hol.z, 
schutz gegen Witterungseinfliisse und Insektenfra.l3, als Mittel gegen den zerstorenden Angrlff 
der Reblaus auf die Weinstocke, als heilender Balsam ~egen korperliche Leiden, als Leucht- und 
Brennmaterial. Seit den Alexanderziigen benutzten gnechische Heere brennende, mit Schwefel, 
Harzen und sonstigen Brandstoffen gemengte, in Topfen geschleuderte Bitumenmassen zur 
Abwehr kriegerischer Angriffe wie auch spater zur Zeit der mittelalterlichen Kreuzziige viele 
Feuerwerks- und Brandsatze ("griechisches Feuer") der gegen die Christenheere kampfenden 
Mohammedaner ErdOi und Asphalte enthielten. Auch als SchmierOl, Siegellack und Schreib
tafelgrund wurden im Altertum bituminose Massen benutzt. 

Von zahlreichen Erdol- und Erdpechvorkommen berichten Herodot, Dioskorldes, strabo, 
PUntus u. a.: im Flusse Is bei Babylon, hei der Stadt Erbil (Kurdistan), bei dem am Euphrat 
gelegenen Ort Samosata, beim persischen Hamatan, bei Sidon in Syrien, am Toten Meer, auf der 
Insel Zante, in Sizilien, Albanien, Mazedonien, Numidien, Athiopien. Die Kenntnis von brennen
den Gasq uellen reicht bis in sagenhafte Vorzeit zuriick; mehrfach werden Erdgasquellen er-
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wiihnt in Babylonien, Persien, Mesopotamien, Baktrien, Medien, bei Dyrrhachium in myrien, bei 
der Hafenstadt Phaselis in Lygien. Feurige Diinste und aus Bergspalten hervorbrechende Flammen 
wurden schon 615 v. Chr. in China, Japan und am Kaukasus als Heiligtum verehrt. In der neueren 
Geschichte sind neben den indischen, japanischen, italienischen, deutschen u. a. besonders des 
galizische, russische, malaiische und amerikanische ErdOlgebiet wichtig. 

Die indischen ErdOlgebiete wurden Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts durch Expeditionen 
der englischen Regierung nach Lage und Gewinnung studiert; 1797 Bollen in Burma 520 Olbrunnen 
mit einer Jahresleistung von 93 000 t 01, 1826 200 Brunnen mit einer Jahresleistung von 36 424 t 
RohOl bestanden haben. 1838-1855 beschreiben mehrere des burmesische ErdOlgebiet besuchende 
Reisende ausfiihrlich die dortigen Brunnen. 1870 entstand in Rangoon, an der Miindung des 
Irrawaddy, die erste Olraffinerie; 1886 produzierten 264 Brunnen 76740 t RohOl jiihrlich; 1894 
schiitzte Notllng die dortige Jahresproduktion auf 41 300 t 01. 

Obwohl in der japanischen Sage des 7. Jahrhunderts vor Chr. gewisser ErdOlvorkommen 
Erwiihnung geschieht, treten erst im 17. Jahrhundert geschichtliche Nachrichten iiber Bitumen 
auf. 1866 wurde an 50 Orten in Japan in primitiver Handarbeit ErdOl geschopft. Seit 1888 be
gann nach anfanglichen MiI3erfolgen in der Provinz Echigo mit Hilfe moderner amerikanischer 
Bohrapparate die Erdolgewinnung im GroI3betrieb. 1912 waren die HauptOlgebiete Japans: 
Hokkaido, Ugo, Mutsu, Uzen, To~omi, Skinano und Echigo. 

Auf den malaiischen Inseln Borneo, Java und Sumatra wurden die primitiven, seit alters 
geiibten Erdolgewinnungsmethoden der Eingeborenen im Jahre 1875-1883 durch modernere 
Verfahren ersetzt. In der Folgezeit begriindeten mehrere hollandische Handelsgesellschaften 
durch weitere ErschlieBung ergiebiger Olquellen in Siidsumatra, Java und an der Ostkiiste Borneos 
(1888) die dortige becleutende, heute an zweiter Stelle stehende Erdolindustrie. 

Die friiheste Kunde von den aus der Tertiiirzeit stammenden Ollagern im Westen des Kaspi
schen Meeres (Baku, Halbinsel Apscheron) geht auf die sagenhafte Gestalt des Feueranbeters 
Zoroaster zuriick (6. Jahrhundert vor Chr.). Marco Polo findet im 13. Jahrhundert auf seiner 
Reise nach Innerasien zahlreiche Olbrunnen in der Landschaft Georgien; spiitere dieses Gebiet 
bereisende Forscher beschreiben die wichtigsten Olvorkommen und brennende Gasquellen, deren 
Feuer nicht nur Gegenstand religioser Verehrung war, sondern auch praktisch zum Kalkbrennen, 
Kochen und Beleuchten benutzt wurde. 1m Laufe des 19. Jahrhunderts fanden die geologischen 
Verhiiltnisse und verschiedenen V orkommen brennender Gasquellen und schwarzer wie weiBer 
Naphtha in zahlreichen Berichten Beschreibung. 

Nach der Erwerbung des ErdOlgebiets von Baku durch RuBland im Jahre 1806, wurde die 
ErdOlgewinnung staatliches MonopoI. In den Jahren 1812-1834 lieferte das russische Erdol
gebiet jiihrlich 3500 t RohoI. Der lange Zeit mit Menschen- und Pferdekraft gefiihrte primitive 
Betrieb, wurde im Jahre 1869 durch rationelle maschinelle Bohrung ausgebaut. Schon im Jahre 
1860 war die erste Erdolraffinerie zur Herstellung von LeuchtOlen unter Anleitung der Deutschen 
Moldenhauer und Eichler in Baku eroffnet worden. Nach der im Jahre 1872 erfolgten Aufhebung 
des Staatsmonopols fiir ErdOl schwang sich, von privatem Unternehmungsgeist angespornt, die 
Petroleumindustrie rasch in die Hahe; insbesondere trug seit dem Jahre 1875 die Initiative der 
Gebriider Nobel viel zur rasehen Hebung der Erdalindustrie bei. 

Nach Baudinus lieferten 1649 die in R u manie n seit alters bekannten ErdOlquellen den 
einheimisehen Bauern kleine Mengen dickliehes Erda!' 1750 erwahnt Reicevich die Verwendung 
zweier ErdOlarten gegen Tierkrankheiten, als Wagensehmiere und zur Beleuchtung der Bojaren
hafe; 1837 wurden im Distrikt Prahowa 22,5 t ErdOl erzeugt. 1857 wurde die Hauptstadt Bukarest 
zum erstenmal mit Petroleum aus den Destillationen von Ploesti beleuehtet. In der Folgezeit 
nahmen versehiedene Unternehmungen neue Sehiirfungen und Bohrungen vor, so daB 1867 schon 
fiir iiber 2 Millionen Franken Petroleum exportiert wurden. Die 1895 gegriindete Steaua Romana 
hatte anfanglieh mit groJ3en finanziellen, durch die englische und amerikanisehe Konkurrenz 
hcrvorgerufenen Sehwierigkeiten zu kiimpfen. 

Auf galizische ErdOlquellen bei Srnolna, WengIowka und Kwaszenina weisen verschiedene 
Reisende aus den J ahren 1721-1793 hin; urn 1800 solI dort die J ahresproduktion 6900 t Rohal 
betragen haben. In den Jahren 1810-1817 wurde bei Boryslaw Erdal gebohrt und destilliert. 
Durch versehiedene Regierungsverordnungen wurde in den folgenden Jahren das Erdal teils 
monopolisiert, teils wieder freigegeben. 1840 waren wichtige Gewinnungsorte in Galizien: Strarasol, 
Boryslaw, Sloboda, Peczenizyn und Kornasz. Beim Eindampfen des zur Erzeugung von \Vagen
sehmiere dienenden Erdteers sarnrnelte Abraham Schreiner im Jahre 1853 an der Innenseite eines 
Kesseldeckels eine klare Fliissigkeit, die als LeuchtOl erkannt wurde. Durch die Initiative des 
Lemberger Apothekers Lukasiewitz entstanden rasch kleinere Destillationen in Klenczany, Gorlice, 
Jaslo und Polanka, wodurch der Grundstein zu der heute bliihenden galizischen Olindth'ltrie ge
legt war. Bis 1862 geschah die RohOlgewinnung in engen Schiichten mit einfaeher ~eiJ3ig- oder 
J.Iolzverkleidung; als Beleuehtung diente wegen der Gefahr explosibler Gase Tages- und Sonnen
hcht; die Fahrung erfolgte mit Kiibeln. Einige Jahre darauf (1867) fiihrte Schiitte und die Ham
burger Firma Fauck maschinelle Dampfbohrung ein; ein weiterer bedcutender Fortsehritt 
geschah 1882 mit del' Anwendung der fiii- galizische Gesteinsverhiiltnisse sehr geeigneten 
ka~adisehen Bohrverfahren. Die fernere Entwicklung des galizischen ErdOl-, Asphalt- und Ozo
kerltbergbaus wurde dureh die asterreichisehell Berggesetze der Jahre 1884 und 1907 sehr 
gefOrdert. 

Lan g e. Chem.-techn. Vorschriften. 3. Auf!. III. Bd. 17 
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In Ungarn waren in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts mehrere Erdolvorkommen 
bekannt. 1883 und 1886 erfolgten die ersten Bohrungen auf 01 bei Sosmezo- und im Marmaroser 
Komitat. Neuerdings wird seit 1909 in Siebenbfirgen eine reiche Erdgasquelle erschlossen. 

In Italien waren Erdolvorkommen bei (Girgenti) Agrigentum, auch die Erdfeuer bei Velleja 
allgemein seit alters beriihmt. 1166 wird eine unterirdische Olquelle bei Puzznoli beschrieben; 
1460 entdeckte Arlost auf dem Berge Zibino (Modena) einen klaren Olspringquell. 1m Jahre 1805 
diente das seit 1400 bekannte, bei Amiano (Parma) gefundene Rohol zur Stral3enbeleuchtung der 
Stiidte Genua, Parma und San Domino. Neuere Schfirfungen in den erwiihnten ErdOlgegenden 
blieben ohne dauemden Erfolg; heute liefern nur Velleja und Montechino·Reglio bedeutende, von 
{'iner itaIienischen Gesellschaft ausgebeutete Mengen. 

218. Geschichte und Vorkommen, Deutschland, Amerika. Zusammeniassung. 
In Deutschland findet sich ErdOl in Bayern, Braunschweig, Hannover und Holstein. Das 

bayerische 01 von Tegernsee, 1441 entdeckt, wurde von den Monchen als heilendes "St. Quirinus-
01" ffir Mensch und Tier verkauft. Nach Aufhebung der Kloster ging 1803 der Besitz dieser QueUe 
mit einer Jahreserzeugung von 800 I 01 (1838) an den bayerischen Staat iiber, der aber spater 
den unrentablen Betrieb einstellte. Um 1907 wurden von priva\er Seite neue Bohrungen in dortiger 
Gegend vorgenommen. 

Das bra unsch weigisch e und h,an n oversche, im Jurasedimentgestein liegende Erd
olvorkommen bei Schoningen, Hanigsen und am Deister wird schon 1546 als Bitumen nigrum von 
Agricola erwiihnt. Seit 1669 wurden die Olgruben von Oberg (Hannover), die Teerlager bei Wietze 
und SteinfOrde, seit 1769 die Olquellen bei Edemissen, Hanigsen, Sehnde und Bienenbiittel aus
gebeutet. 1m Jahre 1880 wurde im holsteinischen Orte Holle die erste sprudelnde Olquelle er
bohrt, worauf zahlreiche Gesellschaften, allerdings ohne dauernden Erfolg, die dortige Gegend 
durchschfirften. Nur die Erdteerindustrie Hannovers hat in den Asphaltvorkommen bei Limmer 
und Harenberg eine ergiebige gesunde Basis gefunden. 

Die bekannteste elsii.J3ische Fundstelle ffir Bitumen liegt bei dem von Wimphellng 1498 
genannten Stiidtchen Pechelbronn. Herzog und Ro811n besprechen 1592 die Erdolquelle bei 
Lamperts1och, wo seit 1735 kleine Roholmengen destilliert wurden. Erst spii.ter versuchte man 
die bergminnische Ausbeutung des,Ollagers, und mit dem Jahre 1785 setzte ein regelmii.Lligerer 
Betrieb ein. Bei Lobsam wird der 1756 entdeckte Erdteer seit 1817 in groJ3erem MaJ3stab abgebaut, 
bei Schwabweiler 1838 eine ergiebige ErdOlquelle erbohrt. 

Die erste Nachricht iiber ErdOlvorkommen (Olquellen im Staate New York) in Amerika 
stammen aus dem Bericht des Monches d'Allien (1629). Spii.tere Reisende erwii.hnen Erdi:ilquellen 
in Pensylvanien (Kahn 1772), am Hauptarm des Ohio (Charlevoise 1721), in Westvirginien und 
Kentucky; das 01 wurde von den Indianern zur Herstellung von Farbenpigmenten verwendet 
und durch Abschopfen im Handbetrieb gewonnen. 1771 wird eine brennende Erdgasquelle in 
Westvirginien erwii.hnt. Bei Bohrungen auf Salzsole stieJ3en die Gebriider Ruffner 1806 auf Erdal. 
In den folgenden Jahren wurden mehrere in periodischen Pausen aussprudelnde (30-60 Gallonen 
01 liefernde) ErdOl- und Gasquellen in Westvirginien (1814) und Kentucky (1829) erschlossen. 
Dieses ala liistige, die Salzsole verunreinigende Beigabe angesehene 01 wurde im groJ3en nicht 
verwertet; erst 1854 bildete sich die erste Olgesellschaft zur systematischen Ausbeutung dieses 
Naturprodukts. 1m gleichen Jahre untersuchte, fraktionierte und reinigte Sillimann das 01, 
wobei er auf den hohen photometrischen Wert des ErdalIichtes aufmerksam machte. Nach an
fii.nglichen MiJ3erfolgen stieJ3 Drakt'l im Jahre 1859 bei Titusville (Pensylvanien) in 10 m Tiefe 
auf eine ergiebige, tiglich 400 Gallonen liefernde Erdolquelle. Dieser Tag, der 27. August 1859, 
darf als Geburtstag der nordamerikanischen Petroleumindustrie angesehen werden. 1m Olfieber 
stfirzte sich die Spekulation auf das ErdOlgebiet von Titusville, Union City, Franklin, Meadville 
u. a. m., und neue Stiidte und Ansiedlungen schossen wie Pilze aus der Erde. Die Uberproduktio!1 
der zahlreichen Bohrungen brachte bald eine iiber die Nachfragp- hinausgehendes Angebot an Erdal 
und damit ein starkes Sinken des Preises zustande, so daJ3 groJ3e Mengen 01 ungenutzt in nachbar
liche Bache geleitet wurden. Erst nachdem durch rationellen Ausbau der verarbeitenden Fabriken 
und Errichtung von Raffinationsanlagen wieder stabilere wirtschaftliche Verhii.ltnisse geschaffen 
waren, wurden neue Schiirfungen angestellt in Kanada, Alabama, Ohio, Washington, West· 
virginien (1860) und Kentucky, siidlich von Franklin in Pensylvanien (1865), bei Parkers Landing 
(1868), bei Bradford (1871), nordOstlich Bradford (1874) auf Grund der 1867 von Angell auf
gestellten BeIttheorie, na.ch der das Erdol sich in sehr schmalen von SW-SO verIaufenden ,,01-
Hnien" findet. Diese Erdi:ilmengen werden seit 1861 durch kilometerlange RohrIeitungen zu den 
Abfuhrpunkten geleitet; 1862 wurden 400000 Gallonen, 1864 schon 12,8 MilIionen Gallonen Erdal 
versandt. Ende der sechziger Jahre griindete Rockefeller mit Andrews, dem Erfinder einer neuen 
Roholraffinationsmethode, eine kleine Olraffinerie in Cleveland, die sich nach harten wirtschaft· 
lichen Kiimpfen ,mit der Konkurrenz in den Jahren 1872-1878 fast siimtliche ame~kanischen 
Raffinerien angliederte und die GrundIa.ge bildete zu dem ,allbeherrschenden Trust der Standard 
Oil Company. Rockefeller brachte dann durch ZusammenschIuJ3 aller erdolproduzierenden und 
verarbeitenden Industrien im Jahre 1882 das Weitmonopol ffir Erdol in die Ha.nd der Stand~d 
Oil Company. 1m Jahre 1891 wurden im Staat Alleghany, 1901 in Beaumont (Texas), spii.ter In 
KaHfornien, im siidOstIichen Kansas und in Luisiana ergiebige Quellen erbohrt. Die Produktion 
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der bis in die fiinfziger Jahre des 19. Jahrhunderts ergiebigsten Quellen in Pennsylvanien, Indiana 
und Westvirginien ist in den vergangenen Jahrzehnten durch die Roholforderung von Oklahoma, 
Ohio, Texas und Kalifornien iiberholt worden. 

Weniger bedeutend ist die Petroleumindustrie Kanadas, deren Geschaftslage stets durch 
die Konkurrenz Pennsylvaniens beeinflu.l3t bleibt. 

ErdOlquellen in Columbien werden bereits 1788 von Humboldt genannt. In Peru sind 
Erdole von alters her bekannt; 1867 erbohrte Prention in Zorritos, 1894 bei Negritos, 1901 der 
Italienl;lr Piaggio an der Kiiste ergiebige ErdOlquellen. In Venezuela findet sich 01 am Lagnul 
Maracaibo; kleinere Quellen ohne nennenswerte Produktion liegen in Ecuador, Bolivien und 
Argen tinien (Provinz Injuy und Mendoze); letztere werden erst seit neuerer Zeit ern"tlich aus
gebeutet. 

Zusammenfassend ist die geographische Lage der wichtigsten E r dol g e b i e t e folgende: 
in Amerika die Staaten Pennsylvanien, New York, Ohio, Kalifornien, 'Yestvirginien, Illi
nois, Oklahoma, Kansas, Mexiko und Texas; in RuI3land das Kaukasusgebiet (Baku, Gebiet 
von Doghestan, von Ter!lch bei Grossny, das Kubangebiet, Gouvernement Tiflis und Ichis
sawetpol), in Turkestan Halbinsel Apscheron und Taman (Asowsches Meer) auf q!,!r Insel 
Sachalin und in Petschora (nordl. Eismeer). Das Gouvernement Baku liefert aus den Olfeldern 
von Balachany, Soabuntschy, Romany u. a. 95% der ganzen russischen Produktion. An dritter 
Stelle folgen die Sundainseln (Niederlii.ndisch-Indien): Sumatra, Java und Borneo. In Ga
Iizien sind von Bedeutung: Boryslaw (mit 70% der Gesamterzeugung), Schodnica, Krosno, 
Tarnawa,Zagorz undRogi; inRumanien am Siidostabhang derKarpathen: Distrikt Prahova 
(90%), Campina, Dambovitza, Bacan. Nur lokales Interesse haben die deutschen Vorkommen 
bei Olheim (Provinz Hannover), Wietze-Steinforde in der Liineburger Heide, Tegernsee (Ober. 
bayern), Heide in Holstein, Sehnde bei Hildesheim, Fraustadt in Posen. 

Kleinere unbedeutende Erdollager finden sich in Siidamerika; ferner in Afrika: in Nord
algier, bei Suez, in Transvaal, Nigeria; in Asien: in Syrien, Palii.stina, Armenien, Kurdistan, 
Persien, Mghanistan, Turkestan, Vorder- und Hinterindien (Birma, Assam), China, Formosa, 
Japan; in Australien: Neu-Siidwales, Neuseeland und Auckland; in Westeuropa: Ungarn, 
Schweiz, Italien, Spanien (Saragossa), Portugal, Frankreich, England, Schottland, Island, Serbien, 
Griechenland und Tiirkei. Bemerkenswerte Ozokeritlager finden sich in Boryslaw (Galizien), 
Wolanka, Truskawiec, Dzwiniasz, Starunia, in Stanik bei Pelega (Rumanien), auf der Insel 
Tscheleken (Kaspisee), in Turkestan, im amerikanischen Staate Utah, Asphalt auf der Insel 
Trinidad, bei Caxitambo (Peru), Marina (Mexiko), siidlich Baku, bei Selenitza (Albanien), im Toten 
Meer. Asphaltite treten in Amerika, Havanna, Deutschland (Hannover) auf. 

219. Erdol· und iutumenlagerstatten. 
. Die Lagerstatten des Erdols sind entweder urspriingliche (primii.re) oder ortliche ver
a~derte (sekundii.re). Da das geologische Vorkommen von ErdOl an das Auftreten gro.l3er Mengen 
ruederer Organismen gebunden ist, konnen gro.l3ere Anhaufungen desselben nur in denjenigen 
Schichtgesteinen auftreten, die jiinger aIs die archaischen sind. Urspriingliche primii.re ErdOl
lagerstatten Hegen also weder im archaischen noch vulkanischen Gebiet, sondern treten erst in 
den Schichten der prii.cambrischen Zeit bis zu jenen der Gegenwart auf. Auch in den mii.chtigen 
Kohlenfloze fiihrenden Schichtengruppen der Carbonzeit und in der Triasformation fehlen ErdOl
lager von Bedeutung. Die ergiebigsten ErdOlquellen sind primii.re Bildungen sog. Sedimentlager. 
S~e liegen hauptsii.chlich in der durch reiches Leben an niederen Meerestieren charakterisierten 
SIlur- und Devonformation (Nordamerika und -ruI31and). Betrii.chtliche Mengen finden sich im 
Juragebirge, zum Teil auch in der Kreide und im Tertiii.r. Die Tiefe der Forderschii.chte schwankt in 
RuI31and von 52-650 m, in Nordamerika. von 90-1150 m. Die Sedimentlager sind durch 1m
priignation mitabgelagerter Schottergesteine, von Sand, Schlamm und anderen lmorganischen 
MaSSen mit Tierleichen der Mikrofauna entstanden; porOser Sandstein, Kalkstein und Dolomit 
saugten schwammartig das gebildete ErdOl in gro.l3en Massen auf. Inl Laufe seines Bildungs
und Umwandlungsprozesses bildeten sich freie Gase, so da.13 das 01 in primii.ren Lagerstatten unter 
hohem Druck stand. Ein seitliches Ausweichen dieses Ols konnte nur bei porOsem Nachbargestein 
od~ durch Spalten erfolgen. Bei der Wanderung durch porose Gesteine verdunstete das impra
gruerende ErdOl rascher und bildete so aus reichen primii.ren Vorkommen ein bitumenarmes, oft 
asphalthaltiges Gestein. 

. Durch die Ausbreitung des unter innerem Drucke stehenden ErdOls langs Spalten und Kliiften, 
dIe .;mit dem primii.ren Lager kommunizieren, entstanden Spaltenausfiillungen als sekundii.re 
Erdollagerstii.tten. Eine zweite Annallme erklii.rt sekundii.re Lagerstii.ttenbildung daraus, da.13 
ErdOl, in gasfOrlniger oder fliissiger Form, die porosen, seine Lagerstii.tte trennenden Gesteine 
durchdringt und darin sich anhii.uft. Kleine ErdOlvorkommen in Eruptivgesteinen (Granit, 
Pegmatit, Diorit usw.) haben nur wissenschaftliches Interesse. Obwohl jede sekundii.re Lager
s~tte das Vorhandensein eines primii.ren OIvorrats voraussetzt, lassen sich doch keine SchlUsse 
ZIehen fiir die Ergiebigkeit des einen auf die des anderen. Zusammenfassend sind also primii.re 
Lagersta.tten: 1mpragnationslagerfloze, -schla.uche; sekundii.re Vorkommen: Spaltenausfilllungen, 
Oberflii.chenansammlungen und durch Wanderung erzeugte Impragnationslager. Das Zusammen
vorkommen von Salzsole mit ErdOl beweist den Ursprung des letzteren aus maritimem Urmaterial, 
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wie auch der erhohte Salzgehalt kiistennaher Erdollager, die genetisch mit Salzton oder Steinsalz 
yerbunden sind, auf diesen Zusammenhang schIieLlen liiLlt. 

Bren n bare Gase treten selten isoIiert (Erdgas), meist als stetiger Begleiter von ErdOl
quell en auf (ErdOlgas); in letzterem Falle sind die austretenden Gase mit aus der Olquelle stammen
den ErdOldampfen beladen. Je nach der ortlichen geologischen Lagerung schwankt die erbohrte 
Tiefe der gasfiihrenden, meist aus Sand stein, zerkliiftetem Kalk oder porosem Schiefer bestehenden 
Schichten zwischen 70--100 m. Die Gase stromen unter Drucken von 5-100 atm aus, bei einer 
Ergiebigkeit von 3400--8300 cbm pro Stunde und einer zwischen Monaten und einigen Jahrzehn
ten schwankenden Ausstromungsdauer. Die aus niedrigen Kohlenwasserstoffen der Methanreihe 
bestehenden Gase sind oft unter dem hohen Druck im Erdol gelost, werden bei der Erbohrung 
freigemacht und driicken das ErdOl im Bohrloch mit groLler Gewalt in die Hohe, bis der Springer 
mit dem im Innern abnehmenden Gasdruck an Hohe abnimmt und schlieLllich versiegt. Aueh 
stoLlweise, in kurzen Pausen erfolgende Olspringer treten auf. \Vasserspringer und Sandspringer 
aus sand- uhd wasserfiihrenden Schichten, schleudern Sand und Wasser aus; in Steinsalzlagern 
auftretende Gasausstromungen enthalten Wasserstoff, Kohlensaure und Stickstoff. 

Erd wachs entsteht urspriingIich gleichzeitig mit ErdOl aus animalischen Resten und bleibt 
im 01 gelOst. Durch den Gebirgsdruck steigt diese Erdwachsollosung aus der Tiefe, wird in den 
mit pulverigem Material ausgefiillten Spalten und Hangen filtriert und impragniert das Gestein 
unter teilweiser Oxydation zu farbenden Wachsharzen und asphaltahnlichen Produkten. Dureh 
teilweise Verdunstung und Wasserabspaltung verdickt sich so das Erdol zum Ozokerit, dessen 
hauptsachIichstes Vorkommen bei Boryslaw in GaIizien liegt. Dort findet sich Erdwachs in 
weitverzweigten Gangen als Spaltausfiillung" in Schieferton und Sandstein; die Machtigkeit dieser 
"Waehsgange steigt von einigen Millimetern bis zu 50 cm. Oft ist der Gang mit Triimmern und 
Gesteinstiicken unregelmaLlig gefilllt, die mit Erdwachs, ErdOl und auch Gasen impragniert sind, 
so daLl der Wachsgehalt des Forderguts meist kleiner als 1,5% bleibt. Die Harte des Erdwachses 
nimmt mit der Tiefe abo Unter ahnlichen Verhaltnissen wie bei Boryslaw kommt der Ozokerit 
vor: im Miozan bei Dzwiniasz, Starunia, Ropyseze (GaIizien), bei Sianik (Rumanien), auf der 
Insel Tscheleken (Kaspisee). 

Der durch weitergehende Oxydation und Polymerisation des ErdOls entstandene Asphalt 
tritt in verschiedenen Typen auf. Das bekannteste Vorkommen ist der Pechsee auf Trinidad, 
der ein Demonstrationsbeispiel fiir die oben erwahnte Umwandlung des fliissigen ErdOls in den 
harten Asphalt darstellt. Der zu 11-12% im Asphalt enthaltene Schwefel ist wahrscheinlieh 
auf dem Wege der Reduktion aus Kalks,ein, Gips, Schwefelcalcium, Schwefelwasserstoff ent
standen, wodurch das gleichzeitige Vorkommen von Kohlensaure und Schwefelwasserstoff in dem 
Trinidader Asphaltsee erklart wird. Asphaltsorten ohne Schwefel finden sich in Caxitambo (Peru), 
Milxiko und der Umgebung von Baku. Bei Selenitza (Albanien) und in Kurdistan sind die Asphalt· 
lagerstatten mit mineralischen Bestandteilen vermengt und gehen allmahlich in Asphaltgesteine 
iiber. Solche, teils scharf gegen das Neben,gestein begrenzte (primare), teils in dasselbe iibergehende 
Asphaltlagm ""ind bekannt im Val de Travers (Schweiz), Limmer (Hannover), im Elsal.1, Dalmatien 
und einigen italienischen Provinzen. 

Eine weiter als der Asphalt vorgesehrittene Umwandlung des ErdOls stellt der in Gangen 
auftretende harte Asphaltit dar. Die Asphaltite weehseln in ihrer Zusammen.'>etzung, da sie 
versehiedene Phasen der ErdOlumwandlung darstellen. Sie finden sich in Neuschottland, Hannover, 
dem Staat Virginien, in Havanna und der Umgebung des Toten Meeres. 

Die teils lagerartig, teils das Nebengestein verquerenden Asphaltgesteine sind bituminoser 
Kalk, Dolomit oder Schieferton mit wechselndem Bitumengehalt, die meist primar gebildet sind, 
aber auch aus Asphaltlagern durch Beimengung mineralischer Bestandteile entstanden sein konnen. 

220. ErdOl- und Bitumenentstehung. 
Uber die En tsteh ung des Erdols und Erdgases herrschte lebhafter Meinungsstreit. 

Den friiheren Annahmen der ErdOlbildung aus dem Terpentinol vorweltlicher Pinien (Reichen
bach), aus Steinkohle (Hochstetter, Kobell) stellte 1877 Mendelejeff, spater unterstiitzt dureh 
Berthelot, Moissan, Sabatier u. a., die neue Theorie gegeniiber, nach der sich im Erdinnern befin
dende Metallcarbide mit Wasserdampfen unter hohen Drucken und Temperaturen zu Erdol
kohlenwasserstoffen umsetzen. In schroffem Gegensatz zu dieser, einen anorganischen Ursprung 
des Erdols annehmenden Ansicht steht die unter dem Namen Engler-Hofer bekannte Theorie, 
derzufolge das seltsame Naturprodukt durch eine eigenartige Zersetzung umgeheurer Massen 
tierischer organischer Stoffe entstanden ist. Eine erschopfende Darlegung seiner Ansicht fiir die 
Entstehung des ErdOls brachte C. Engler in Zeitschr. f. angew. Chern. 1908, 1684. Geologisch wird 
diese Theorie dureh folgende Tatsachen gestiitzt: 1. ErdOl findet sich auf primarer Lagerstatte 
nur zusammen mit Tierresten; Pflanzenreste fehlen ganz. 2. Bituminose Schiefer enthalten reich
lich Tierreste, aber keine pflanzlichen. 3. Pflanzenreste fiihrende Gesteine sind nicht bituminos. 

Durch Umwandlung tierischer Reste konnen sich erdoliihnliche Kohlenwasserstoffe bilde';1-' 
Letztere Behauptung wurde von Engler experimentell durch grundlegende Versuche iiber dIe 
unter Druck erfolgende Destillation tierischer Fette wie Fischtran erhartet. Nach den An
schauungen von Hofer, Engler, Ochsenius und Andrussow entstanden unsere gewaltigen Erdol
vorkommen dadurch, daLl in den durch geologische Veranderungen gebildeten Buchten und Seen 
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aus verschiedenen Ursachen Massentotungen von Seetieren (insbesondere der Mikrofauna: Dia. 
tomeen, Plankton) eintraten. Diesen Massengrii.bern mischten sich Sande und toniger Schlamm zu, 
die stickstoffhaltigen Bestandteile der Tierleichen wurden zersetzt, fortgefiihrt und die Fettsub. 
stanzen aIlmii.hlich durch Oberlagerung mit gewaltigen tonigen Sedimentii.rschichten luftdicht 
abgeschlossen. Unter hohem Druck, aber bei relativ niederer Temperatur erfolgte nun die Zero 
setzung der Fettsubstanzen. Diese Zersetzung ergab durch Hydrolyse aus den Glyceriden 
zunii.chst freie Fettsii.ure und Glycerin. Nach Art der Druckdestillation erfolgte hierauf der destruk· 
tive Abbau dieser Verbindungen in Spaltstiicke, aus denen sich im Laufe von Jahrtausenden dar 
Aufbau des Erdols voIlzog. Eine krii.ftige Stiitze der Erdolbildung aus organischem Material fand 
die Engler-Hofer·Theorie durch die Auffindung der optischen Aktivitii.t desselben (Blot 1835), 
da die aus Metallcarbiden erhaltenen Produkte ausschlief3lich inaktiv waren. Da diese optische 
Aktivitii.t unter dem Einfluf3 hoher Temperaturen verlorengeht, so darf man annehmen, daf3 die 
ErdOlbildung bei niederer Temperatur, aber in langen nach Jahrtausenden zii.hlenden Zeitrii.umen 
vor sich ging. 

Vonanderen Daten betr.Hypothesen der Erdolbildungseien erwii.hnt: Kramer u. Spilker 
erhielten aus einem aus Diatomeenmoor gewonnenen Wachs unter Druckdestillation eine erdOl
artige Fliissigkeit. Stahl fand in den naphthafiihrenden Formationen des Kaukasus und in Trans
kaspien Diatomeenablagerungen, die in bituminOse schwarze Schiefertone eingelagert sind. Po
tonill fand, daf3 man aus Faulschlamm, der aus pflanzlichen und tierischen Dberresten und Exkre
menten in gewaltiger Anhii.ufung in stagnierenden Gewii.ssern auf tritt, ErdOl als Destillat bilden 
kann. 

Hinsichtlich der Rei henfolge der En tsteh ung fliissiger und fester Erdol- und Bitumen. 
produkte diirfte die Theorie von H. v. Hofer allen Verhii.ltnissen Rechnung tragen. Man kann nach 
dieser Theorie annehmen, daf3 feste und fliissige Kohlenwasserstoffe aus dem Urmaterial neben· 
einander entstanden sind. Die Bildung des Ozokerits wii.re dann so zu erkIii.ren, daB sich feste 
und fliissige Kohlenwasserstoffe beirn Aufsteigen aus der Tiefe durch die teilweise pulvrigen Ma
terialien getrennt haben, das ErdOl stieg rascher empor, wii.hrend das Paraffin in dem Gestein 
die harzigen und fii.rbenden Verunreinigungen zum Teil verlor. In der Tat sind die durch Filtra· 
tion gereinigten Massen vielfach hellgelb bis braun, wii.hrend das in dem tonigen Gestein ver· 
bleibende Lepwachs dunkeltrnd oft schmierig ist, da es die bei dem Filterprozef3 zuriickgebliebenen 
Verunreinigungen in sich angereichert enthii.lt. Weitere Stiitzen fiir diese Anschauung bringen 
MarCUSSOD und H. Schluter in Chem.-Ztg. 88, 78. 

221. Physikalische Eigenschaften des Erdoles. Physiologische Wirkung, Bakterienein
wirkung. 

In ph ysikalischer wie che mischer Be zieh ung zeigen die ErdOle, Erdteere, Erdwachse, 
Asphalte, Asphaltite und Asphaltgesteine wesentliche Unterschiede. 

Die Erdole konnen nach Horerin 3 Gruppen eingeteilt werden: 1. MethanOle, die iiberwiegend 
Kohlenwasserstoffe der Para.ffinreihe enthalten. 2. NaphthenOle, die reich an Naphthenen sind. 
3. NaphthenmethanOle, ein Gemenge der Kohlenwasserstoffe der Paraffin- und Naphthenreihe. 
Als Typen der MethanOle (Gruppe 1) sind zu nennen: pennsylvanisches, kanadisches, Kansas- und 
Texaserdol. Ferner die Vorkommen von Tegernsee, einige russische tmd galizische. Die 2. Gruppe 
der NaphthenOle umfaf3t ErdOle von Baku, Oberitalien (Villeja), 'Vietze, Borneo, Java, Sumatra, 
Japan, Siidkalifornien- und -argentien. Die gemischten ErdOle der 3. Gruppe finden sich in Ru
D?-ii.nien und Galizien. Die innerhalb derselben Gruppe angefiihrten ErdOle sind jedoch keineswegs 
elnheitIich zusammengesetzt, sondern zeigen relativ in dem vorhandenen Prozentgehalt an Paraffin
und cyclischen Kohlenwasserstoffen, Stickstoff- und Schwefelverbindungen, gesii.ttigten und un
gesii.ttigten organischen Verbindungen bedeutende Differenzen im Gehalt an festen Kohlen
wasserstoffen. 

Das ErdOl ist olig, diinn- bis zii.hfliissig, von hellgelb-braun bis schwarz gefii.rbt ul1d je nach 
F~be in verschiedenem Grade durchsichtig. Der Geruch der einzelnen ErdOlsorten ist meist 
Wlderwii.rtig-aromatisch. 

Das spezifische Gewicht der ErdOle schwankt zwischen 0,77-0,99, wobei meist die tiefer 
er?ohrten Ole leichter sind als die aus hoher gelegenen Lagerstii.tten desselben Fundorts. Die 
Dichte nimmt infolge Verdunstung und chelnischer Verii.nderung an der Luft zu. Der Fliissigkeits
grad steigt mit der Dichte und dem Siedepunkt. 1m allgemeinen gilt die Regel: "Je lichter ein 
E~dOl, desto geringer seine Dichte." Die fiir die statische Berechnung von Transportgefii.J.len 
Wlchtige Wii.rmeausdehnung sinkt mit zunehmendem spezifischem Gewicht; bei schweren 
ErdOlen (0,9-0,96) Hegt der Ausdehnungskoeffizient bei 0,00064-75, bei leichten (0,8-0,86) 
betriigt er 0,0008-0,00086. Die Wii.rmekapazitat ist etwa ein Drittel der des Wassers. Die 
Verbrenn ungswii.rme betrii.gt 10-11 500 Kalorien. . 

. ErdOl lost sich kIar in Ather, Benzol, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, in emer 
~schung von Chloroform tmd Athylalkohol. Schwefel, Jod, Ole, Harze und Fette werden von 
Ihm reichlich gelost; Salze und Metalloxyde werden ebenfalls aufgenommen. 

Dber die Auflosbarkeit von l11etallischem Kupfer in den verschiedenen :Fraktionen des rohen 
ErdOles, besonders in dem zwischen 225-250° iibergehenden AnteiI siehe C. I. Istrati und C. 
Teodorescu, Referat in Zeltschr. r. angew. Chern. 25, 1743. 
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Die mit der Ent~ssung steigende Siedetemperatur des Erdols schwankt bei den ver. 
schiedenen Sorten zWischen 82-170° C. Der Entflammungspunkt-; d. h. die Temperatur, 
bei der die dem 01 entsteigenden Gsse durch eine offene Flamme entziindet1werden konnen, liegt 
bei groBen Differenzen von - 2,0 bis + 140° C; schwere Ole haben einen hoheren Flammpunkt 
als leichtere. 

AuGer der Farbe sind von den optischen Eigenschaften zu erwihnen die starke Licht· 
brechung und die blau.griine Fluoreszenz. Das 1,427-1,48 betragende Lichtbrechungsvermogen 
steigt mit zunehmender Dichte und Temperatur. Erdi:il dreht polarisiertes Licht rechts, im Gegen. 
satz zu den linksdrehenden Pflanzeni:ilen; dies lii.Llt auf asymmetrische Kohlenstoffatome im Erd· 
olmolekill schlieLlen. Das optische Maximum der Erdi:ilfraktionen liegt bei 250-300° Destilla. 
tionstemperatur. Da op1;isch aktive Substanzen aus inaktiven nur durch Lebenstiitigkeit entstehen 
konnen, mull das Erdi:il aus organischem Material entstanden sein; es sollen vor allem das Phyto. 
sterin, Cholesterin, Kohlehydrate, Terpene, Harze und EiweiLlstoffe das Drehvermogen bedingen. 

Die physiologische Wirkung des Erdi:ils ist seit alters bekannt. Tegernseer Erdi:il ("St. 
QuiriniusOl") fand als Heilmittel gegen Gicht, Podagra, Brandwunden, Frostbeulen, Magen. 
krankheiten, Bandwurm Verwendung. Dauerndes Einatmen von Olgasen erzeugt beirn Menschell 
Muskelzittern, Kopfschmerz und Schwindelgefiihl, im Magen heftige Affektionen des Nerven· 
systems, Erbrechen, Bluthusten und Hautkrankheiten. Der antiseptische Wert des Erdi:ils ist 
stark umstritten. 

trber die Einwirkung von Bakterien auf rohe Erdi:ile, die durch diesen Lebensvorgang der 
Mikroorganismen unter Bildung von Asphalt zersetzt werden, und iiber die Rolle, die diese Mi· 
kroben beim BituminisierungsprozeLl gespielt haben diirften, siehe I. Tausz, Petroleum 14, 003. 

222. Chemische Eigenschalten des Erdoles. 

Unter den das RohOi zusammensetzenden Kohlenwasserstoffen iiberwiegen, wie erwiihnt, 
je nach Herkunft die Paraffine (amerikanisches) oder Glieder der Naphthenreihe (russisches). 
Die Paraffine C"HII,,+g sind durch gasformige, fliissige und feste Glieder .vertreten; sie ent
halten neben normalen Gliedem der Methanreihe auch die in Dichte, Siede· und Schmelzpunkten 
verschiedenen Isoparaffine. Die Naphthene vom Typus C"H,,, werden konstitutionell von einem 
Fiinf· bzw. Sechsring (Pentamethylen, Hexamethylen) abgeleitet. Sie haben ~rozentual gleiche 
Zusammensetzung mit den Olefinen, sind farblose, wasserunlOsliche bestiindige Fliissigkeiten, 
aber gesiittigte, weniger reaktionsfii.hige Kohlenwasserstoffe von groLlerer Dichte. In kleineren 
Mengen treten neben diesen vorwiegend in den Erdi:ilen vorhandenen Paraffinen und Naphthenen 
noch Olefine C"Hgft, Acetylene C"H'''+9 und Terpene C"H2"., (cyclische und offenkettige), ferner 
zyklische aromatische Verbindungen wie Benzol, Toluol, Xylol auf. 

Vber die sehr fliichtigen Korper des Roherdi:iles, CloHlI' CSHIO und C,Hs siehe die Angaben 
iiber Untersuchungen von Pelouze, Cahours und Lefebvre in D. Ind •• Zig. 1869, Nr. 0. 

An Sauerstoffverdingungen finden sich im Erdi:il siiure· und phenolartige Korper (Pe· 
trolsiiuren) und Sii.uren, die eine Carboxylgruppe enthalten (Naphthensiiuren Formel C"H2ft . 20 Z)· 

Sie sind fliissig, im Gegensatz zu den weichen Erdi:ilharzen und den sprooen, pulverisierbaren 
Asphalten und Asphaltenen. (Phenol findet sich besonders reichlich im kalifornischenOI.) As· 
phalte und harzartige Stoffe sind im Erdi:il zwischen 10-20% enthalten, kohlige Substanzen 
von iihnlicher Zusammensetzung wie Braunkohle kolloidal in fast allen Erdi:ilen geli:ist; Stickstoff 
tritt in Form von Ammoniak oder als Pyridinbasen in Mengen von 0,4-1,6% auf. Da letztere 
Zersetzungsprodukte des Tierkorpers sind, so ist das Auftreten dieser Basen eine weitere Stiitz!' 
der Theorie vom tierischen Ursprung des Erdols. Der in fast allen Erdi:ilen vorhandene Schwefel 
(0,06-1,7%) liegt als freier Schwefel, Schwefelwasserstoff oder in thiophenartigen Verbindungen 
vor und gibt ihnen den auch aus den Destillaten schwer entfernbaren widerwii.rtigen Geruch. 
Anorganische Beimengungen (Aschegehalt) in Mengen von 0,1-0,7% bestehen aus Oxyden, 
Sulfiden und Carbonaten von Eisen, Calcium, Magnesium; seltener von Phosphor, Arsen, SiliciUIll, 
Aluminium und in Spuren von Silber, Gold, Mangan, Kupfer und BIei. Der Wassergehalt er· 
bohrten Erdi:ils kann bis 7 % steigen. 

Die durch erhohte Temperatur beschleunigten Verii.nderungen des Erdols an der Luft 
besteh.en teils in Verfliichtigung, teils in Oxydation und Polymerisation. Durch die Verfliichtigung 
der lelChten Kohlenwasserstoffe, die nach mehreren Tagen 25% des urspriinglichen Gewicht,es 
~etragen kann, wird das ErdOl zii.hfliissiger und geht schlieLllich in Erdteer iiber. Daraus erkliirt 
slCh die oben erwii.hnte Tatsache, da13 tiefer gelegene Ole desselben Fundorts diinnfliissiger und 
spezifisch leichter als hoher gefundene sind. . 

Zu den primii.ren Umwandlungsprodukten des Erdi:iles ziihlen stets die durch OxydatlOn, 
Polymerisation, bzw. Kondensation entstehenden Harze, die durch Sauerstoffaufnahme leicht 
in die polycyklischen, sauerstoff. und schwefelhaltige Briicken enthaltenden Asphaltene iiber· 
gehen. Die teils amorphen, teils krystallinischen Kohlenwasserstoffe des Erdi:iles gleichen dem 
Paraffin des Braunkohlenteeres, bzw. dem Ceresin, das man aus Erdwachs und Schwefelsaure 
erhii.lt. Paraffin und Ceresin sind nicht identisch, wenn auch sehr ihnlich, da sie beide gesii.ttigte 
Kohlenwasserstoffe darstellen, es wurde jedoch festgestellt, daLl die Erdi:ilkohlenwasserstoffe 
ebenso wie das Ceresin im wesentlichen aus Isoparaffinen bestehen. (I. Marousson, Chem.·Ztg. 
89, 1)81, 613.) 
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Diese paraffinartigen Produkte bleiben nach Verdunsten des leichtfliichtigen verdunsteten 
Mediums zuriick und bilden den Grundstoff fiir den Ozokerit der urn so harter ist je weiter die 
Verdunstung vorgeschritten ist. Zwischen dem paraffinhaltigen ErdOl und dem festen Ozokerit 
steht der salbenartige Kendebal. 

Die Sauerstoffaufnahme beim Erdol erfolgt unter Wasserabspaltung, indem der Luftsauer
stoff sich mit einem Teil des ErdOlwasserstoffs verbindet, als Wasser entweicht, wobei die Methane 
in Athylene und aromatische Korper, teils auch in Phenole und Petro\sauren iibergehen. Das End
produkt dieser Oxydations- und Verdunstungsprozesse, die lokul verschieden verlaufen, ist der 
Asphalt oder bei weiterer Reduktion (= Verkohlung) der Graphit. 

223. Statistik. 
Deutsch). MineralOie (fossile Brennstoffe) 1/2 1914 E.: .. 072 664; A.: 626826 dz. 
Deutsch). RoherdOi (Bergteer) 1/21914 E.: 3170; A.: 60 dz. 
Deutsch). Schmieriil 1/21914 E.: 1288973; A. (mit GssOl): 135095 dz. 
Deutsch). Gasin l/Z 1914 E.: 285384; A. (mit Schmiero)): 135095 dz. 
Deutschl. Petroleum 1/21914 E.: 3601086; A.: 009 dz. 
Deutschl. Schwerbenzin u. a. 1/21914 E.: 419046; A. (m. s.): 15894 dz. 
Deutschl. Rohbenzin 1/2 1914 E.: 817414; A.: - dz. 
Deutschl. Reinbenzin u. a. 1/2 1914 E.: 44627; A.: 10906 dz. 

Die Weltproduktion an Erdol war in den Jahren 1913-1918 (in Millionen Tonnen); 
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1913 33,13 9,14 1,89 1,07 3,69 1,53 1,04 0,26 0,48 
1914 35,44 9,02 1,78 0,88 3,86 1,63 1,07 0,36 0,69 
1915 35,66 9,40 1,67 0,76 4,94 1,67 1,07 0,42 0,71 
1916 39,70 9,93 1,43 0,90 5,61 1,76 1,10 0,39 0,81 
1917 44,13 8,70 0,51 0,81 8,24 1,77 1,13 0,39 1,07 
1918 46,18 4,68 1,24 0,77 10,10 1,80 1,15 0,40 I 1,20 

In Prozenten der Welterzeugung; 

1914 66,36 16,74 3,12 1,25 5,29 3,20 2,00 0,68 1,36 
1915 65,68 16,06 2,82 0,98 7,71 2,90 1,73 0,73 1,33 
1916 65,29 15,81 2,24 1,40 8,64 2.86 1,79 0.65 1,32 

I 

'. Von der Gesamtwelterzeugung von Erdol illl Betrage von rund 430-460 Millionen Barrels 
heferten die Vereinigten Staaten in den Jahren 1915 und 1916 weit mehr als die Haifte, namlich 
280-300 Millionen Barrels, in weiterem Abstande kommen Rul3land mit rund 70, Mexiko mit 40, 
Niederlandisch-Indien mit 13 und Rumanien mit 10 Millionen Barrels. (Zeitschr. f. angew. Chem. 
18, III, 46.) 

Unter Zugrundelegung der zur Verarbeitung in den Raffinierien, abziiglich der Ausfuhr, ge
la~enden ErdOlmengen filr die Produktionslander und der durch die Einfuhrstatistik nachge
w1esenenEinfuhrmengen der Konsumtionslander, ergibt sich als d llrchsch nittlicher Verbrauch 
pro Kopf der Bevolkertmg. 

1910 
Amerika 
137,6 kg 

Rumanien 
89,9 

Deutschland 
12,16 

Frankreich 
13.9 

O"terreich 
6.1 

Rul3land 
3,6 

Der prozentuale Anteil eingefiihrten Leuchtpetroleums an der Gesamtmineraloleinfuhr 
betrug fiir Deutschland 63,3%, Frankreich 27,5%, England 40,2%, Italien 55,0%. 

Das deutsche Reich ist in seinem Verbrauch an ErdOl und ErdOierzeugnissen:, besonders 
~ereinigtem Leuchtol und Benzin, vom Auslande abhangig. Seine eigene Roholproduktion deckte 
1m Jahre 1912 nul' 13% des einheimischen Bedarfs. Der BrennOlverbrauch hat sich seit dem 
Jahre 1880 etwa verfiinffacht; er wurde hauptsachlich durch amerikanisches Petroleunl gedeckt. 
Kur~e Dbersichten geben folgende Tabellen liber Mineralolein- und -ausfuhr, vorhandene Erdol
betrlebe, Asphaltsteinbriiche, Verbrauch an Mineralolprodukt.en und Petroleum pro Kopf der 
.BevOikerung und den Handelspreis Rmerikanischen Leucht.ols. 
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Deutschlands Ein- und Ausfuhr an Mineralolen und reinen Destillationsprodukten in 
den Jahren 1912 und 1913 betrug (in Tonnen und Millionen Mark): 

SchmierOle Schwer benzin I Petroleum I Rohbenzin 1 Asphalt 
Tonnen Wert Tonnen 'Vert Tonnen Wert I Tonnen Wert Tonnen Wert 

1912 t Einfuhr 241030 41,3 68272 12,5 795011 62,941 198 145 40,6 1147784 6,7 
Ausfuhr 22312 6,6 - - 247 0,05 21 - 20460 1,15 

1913 t Einfuhr 248035 45,8 81366 18,31 745466 69,891 159 380 35,861145351 6,54 
Ausfuhr 27194 8,34 - - 325 0,06 2 - 14519 0,85 

Bei der deutschen Erdolforderung, die etwa 1/,% der Weltproduktion betriigt und nur 13% 
des eigenen Verbrauchs deckt, waren beschiiftigt: 

Betriebe Arbei ter Fiirdernng Wert 
im Jahre 1890 10 Betriebe 335 Arbeiter 15226 t = 1,24 MiII.M. 

1900 12 602 50375 t = 3,73 
" 1910 36 1973 145 168 t = 10,15 
" 1913 31 964 121000t= 8,51 ,. 

1915 29 " 
1292 99300 t = 8,00 " 

Asp haltstein briiche bestanden: 
Asphaitstei, A sphal t 

1909 15 Betriebe mit 198 Arbeitern 
1913 14 Betriebe mit 215 Arbeitern 
1915 12 Betriebe mit 91 Arbeitern 

Gesamt min era 1 ii 1 verbranch 
nnd pro Kopf der Beviilkernng 

1900 
1905 
1910 
1911 

insgesamt 
1 107000 t 
1 118500 t 
1436100 t 
1496200 t 

pro Kopf 
19,3 kg 
18,5 kg 
22,1 kg 
22,9 kg 

RohOl 
LeuchtOl 
Benzin 
SchmierOl 
Treibole 

77 000 t = 4400 t 
105500 t = 5900t 
32 400 t = 1800 t 

Verbrauch an einzelnen 
Mineraiiilprodukten 1911 

in sgesamt pro Kopf 
135 169 t 2,11 kg 
787 822 t 11,43 kg 
146387 t 2,50 kg 
174453 t 3,30 kg 
35 851 t 0,91 kg 

Deutscher Gesamt pe trole u m verbrauch und pro Kopf der BevOlkerung: 
insgesamt pro Kopf insgesamt pro Kopf 

1866/70 70436 t 1,87 kg 1896/1900 926148 t 16,97 kg 
1871/75 154504 t 3,75 kg 1901/1905 1002411 t 17,04kg. 
1876/80 235280 t 5,40 kg 1906/1911 924651 t 14,62 kg 
1881/85 389335 t 8,54 kg 1911 974 887 t 14,96 kg 
1886/90 556697 t 11,61 kg 1912 1082596 t 16,32 kg 
1891/95 755915 t 14,82 kg 1913 1024220 t 15,23 kg 

Die in New York notierten Preise fiir Exportpetroleum "Standard white"iwaren wiihrend 
der Jahre 1914--1918: 

(pro amerikanische Gallone = 3,7.8 I in Cents) 
Januar April Juli Oktober Dezember 

1914 hochster Preis 5,25 5,25 5,60 4,75 4,50 
niedrigster 5,25 5,25 4,75 4,50 4,50 

1918 6,50 6,50 8,25 8,25 8,25 
6,50 6,50 8,25 8,25 6,50 

224. Literatur und Allgemeines tiber Erdgas und Erdwachs (Ceresin). 
Dber das Erdgas, seine ErschlieJ3ung und wirtschaftliche Bedeutung unter besonderer Beriic~

sichtigung des ungarischen Erdgasvorkommens unterrichtet in erschopfender Weise eine ArbeIt 
von A. Pols in Petroleum 11, 1045 If. und 12, 9 ff. 

nber die Fortschritte in der Ausnutzung des ErdgMes zur Gewinnung von RuJ3, Elektroden
kohle, Kalkstickstoff, organischen Chlorverbindungen und zur Ausfiihrung metallurgischer 
Reaktionen siehe I. Pfeiffer und weitere Literaturangaben in Zentr.-Bl. 1919, IV, 549. 

'Ober Gewinnung und Verwendung der Erdgase schreibt P. Damm in Zeltschr. f. angew. Chem 
1922, 121. 

Die meist zusammen mit ErdOi vorkommenden Erdgase bestehen vorwiegend aus Metha.n 
(72-97%) und seinen Homologen (4-18%); beigemengt sind 0,9-29,1 % Wasserstoff, 0,5 bls 
27,8% Stickstoff, 0,3-4,6% Kohlensiiure und Spuren von Kohlenoxyd, Sauerstoff, Schwefel
wasserstoff und Helium. Die Zusammensetzung der GMe der einzelnen Vorkommen weichen s~ark 
voneinander abo Selbst Proben, zu verschiedenen Zeit en derselben Gasquelle entnommen, W£>Jsen 
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Schwankungen in der Zusammensetzung auf. Amerikanisches Erdgas fiihrt bisweilen viel Wasser
stoff, galizischas und rumanisches gar keinen. GaBe aus Salzbergwerken, auch einige russische 
und schwedische weisen hohen Stickstoffgehalt auf. - Erdgas besitzt stechenden Geruch und be
wirkt Herzklopfen beim Einatmen und allgemeine Korperschwiiche. 

Gasq uellen wurden in Nordamerika erbohrt 1821 bei Fredonia, 1823 bei Greensburg (Penn
sylvanien), 1838 in Westohio, 1853 in lllinois, 1859-1860 bei Titusville, 1867 bei Cleveland, 
1876--1880 in Kittaning, 1878 in Murraysville. Seit 1873 wird in Pennsylvanien das Erdgas in 
grollem Mallstabe zur Kesselheizung und Beleuchtung, seit 1876 zum Hochofenbetrieb verwendet. 
Benachbarte Gasquellen versorgen zur Heizung und Beleuchtung fiir Haus und Kiiche die Stiidte 
Pittsburg (seit 1884) und Johnstown (seit 1886) mit Naturgas. 

In den Vereinigten Staaten wurden im Jahre 1916 rund 7 l / Z MiIIiarden Kubikfull Erdgas 
gewonnen. 

Soweit das Erdgas nicht direkt zur Kessel- und Hochofenheizung verbrannt wird, 
findet es Verwertung zur Gasolindarstellung. Die industrielle Gasolinerzeugung auf dem Wege 
der Kompression, Kiihlung mit fliissiger Kohlensaure oderdurch Kombination beider Verfahren ent
wickelte sich besonders in Amerika, wo im Jahre 1917 (1914) in 886 (386) Betrieben 217844000 
(42658000) Gallonen Gasolin aus Erdgas erzeugt wurden. 1000 Kubikfull Erdgas liefern im 
Durchschnitt 3,1 Gallone Gasolin; der Pl-eis fiir die Gallone betrug 1917 18,5 Cents. 

Ein Verfahren zur Gewinnung von Gasolin aus Naturgas, das man in Dampf eintreibt, 
der unter hohem Druck steht, ist z. B. in A. P. 1196168 beschrieben. S. a. [244]. 

VgI. auch die ununterbrochene Gewinnung leichtfliichtiger Kohlenwasserstoffe aus Natur
oder Leuch tgas nach D. R. P. 337 064. 

Zur Gewinnung von Ben z 0 I aus der beim Zusammenpressen von ErdOlgas erhaItenen FIiissig
keit behandelt man die von 66--88° siedende Fraktion zur Abscheidung der Athylenhomologen 
mit verdiinnter Salpetersaure und rektifiziert, so dall nur Benzol iibergeht. (E. P. 4663/1884.) 

In Amerika wird aus Erdgas eine ausgezeichnete Rullqualitat hergestellt. Von den im Jahre 
1920 erzeugten rund 50 Millionen Pfund diesesRulles wurden 40% in der Industrie des Radreifen
kautschuks, dassen Qualitat der Rull verbessert, yerwandt und 35% dienten zur Herstellung 
von Druckerschwarze, die aus 8 Tl. Rull und 1 Tl. 01 erzeugt, ansgezeichnete Eigenschaften haben 
soll. \Veitere Verwendungsgebiete erOffneten sich dieser spezifisch sehr leichten Rullart in der 
Anstrichtechnik, Schuhwarenindustrie, bei der Erzeugung von Schallplatten, Schreibbandern 
und Kopierpapieren. (Ref. in Chem.-Ztg. 1922, 289.) 

Das in den verschiedensten Varietaten vorkommende Erdwachs ist je nach seinem Gehalt 
an firbenden Oxydationsprodukten dunkelbraun bis schwarz. Je nach seinem Gehalt an leichten 
Kohlenwasserstoffen, harzigen Oxydationsprodukten und Feuchtigkeit ist der Ozokerit weich
knetbar oder hart·sprode mit grobem, schieferigem Bruch, salbenartig mit Erdol durchtrankt 
(Kindebal), fest und hart (Marmorwachs) und stark mit Gangart oder erdigen Bestandteilen ver
mengt (Lep). Die Dichte des roten Erdwachses schwankt zwischen 0,84-0,96; harte Sorten 
schmelzen bei 75-100°, weiche bei 45-66° C. Das durch Reinigung des Ozokerits hergestellte 
weille Cersin ist eine amorphe, bienenwachsiihnliche Masse mit petroleunlartigem Geruch; sein 
spezifisches Gewicht liegt von 0,915-0,925; Schmelzpunkt 60--80°. Ceresin ist harter als Erd
wachs, deshalb weniger knetbar; es wird von TerpentinOl, KienOl usw. zu salbenartigen Produkten 
gelOst. Chemisch besteht das Erdwachs aus einer Mischung fester Glieder der Methankohlenstoffe. 
denen harzartige, sauerstoffhaltige Korper und Farbstoffe beigemengt sind. Der Kohlenstoff
gehalt schwankt zwischen 85-86,5%, der Wasserstoffgehalt zwischen 12,4-14,8%; trocken 
destilliert liefert der Ozokerit wechselnde Mengen fliissiger Ole, fester Paraffine und Koks. Das 
Erdwachs ist leicht loslich in ErdOl, Benzin, Benzol, TerpentinOl und Schwefelkohlenstoff, schwerer 
in Athyla.lkohol und Ather. Salpetersaure greift es nur in der Warme an, Schwefelsaure oxydiert 
das Wachs. Beim Liegen an der Luft nehmen Erdwachs und Ceresin Sauerstoff auf, was ein Nach
dunkeln und bei gleichzeitigem Entweichen leichtfliichtiger Bestandteile Verlust des Eigen
geruches und Gewichtsabnahme zur Folge hat. 

Das meist mit Gangart verunreinigte Erdwachs wird zunachst mechanisch durch Auslese 
der grolleren reineren Wachsstiicke sortiert, kleinere Stiicke werden durch Abschaben des Gesteines 
mittels Handarbeit gewonnen. Darauf erfolgt das Aufriihren der zerkleinerten, ozokerithaltigen 
Gesteinstriinuner in mit Wasser gefiiIlten Bottichen, an dessen Oberflache sich das \Vachs an
sammelt und mit Sieben abgeschopft wird. Die weitere Reinigung der einzelnen Ozokeritarten 
zu verschieden reinen Handelssorten, geschieht durch Schmelzen, trocken oder in \Vasser. In dieser 
Form bildet das Erdwachs das Ausgangsmaterial zur Ceresindarstellung, das daraus durch die 
Entfirbung mit konzentrierter Schwefelsaure bei bestimmten Temperaturen (120 bis 160° C) 
und nachfolgende Filtration durch adsorbierender Substanzen in FiIterpressen erhalten wird. 
Das weill bis hellgelbe Produkt wird in \Veillblechformen als Block oder Tafel gegossen und so 
dem Handel zugefiihrt .. 

226. Allgemeines iiber Asphalt. 
Nat uras ph aIt ist dcr formlose, braune bis schwarze fettglanzende, pechartige Verdunstungs

rest des Erdols von museheligem Bruch und stark bituminOsem Geruch. Er ist unloslich in Wasser, 
wenig losIich in Laugen und Alkohol, wahrend ihn Ather, Chloroform, Terpel1til1Ol und Schwefel. 
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kohlenstoff leicht, Benzin und Benzol nur teilweise aufnehmen. Das spezifische Gewicht des 
Asphalts schwankt zwischen 1,06-1,42; sein Schmelzpunkt liegt bei 100-130°. Bei Handwii.rme 
erweichend, brennt er mit stark ruBender Flamme. In der chemischen Struktur der verschiedenen 
Asphalte tritt allgemein keinerlei Dbereinstimmung auf; sie bestehen hauptsii.chlich aus geschwefel
ten Kohlenwa.sserstoffen oder aus deren Losungen in festen oder fliissigen Kohlenwasserstoffen. 
Der in Benzin 100liche Teil (65-75%) der Asphalte heiJ3t "Petrolen C1oH,,", der nur durch 
Schwefelkohlenstoff oder Tetrachlorkohlenstoff extrahierbare Rest "Asphalten C,oH"O,". Pe
trolen enthiiJt 25-50% gesattigte di- und polycyclische Polymethylene, Asphalten ungesattigte, 
geschwefelte Kohlenwasserstoffe von hohem Molekulargewicht. Die Elementaranalyse ergab als 
durchschnittliche Zusammensetzung des Asphalts 76,4-89,3% Kohlenstoff, 8,1-11,5% Wasser
stoff, 0,2-13,5% Sauerstoff, 1,4-10,0% Schwefel, 0,6-2,4% Stickstoff. 

Die Asphaltite (Glanzpeche) sind schwarz, sprOde, von muscheligem Bruch und ausge
sprochen hohem Fettglanz. Sie kommen hauptsachlich als Gilsonit, Grahamit und Manjak 
vor und unterscheiden sich von den Asphalten auLler durch die obengenannten physikalischen 
Merkmale durch die verschiedene Zusammensetzung und ihren Gehalt an Malthen, ihre Loslichkeit 
in Benzin und Tetrachlorkohlenstoff und ihren hoheren Schmelzpunkt. 

Asphaltgesteine wie bituminoser Kalk, Dolomit, Schieferton und Mergelschiefer sind je 
nach Lage und Formation von wechselnder Beschaffenl&it. Thr Bitumengehalt betriigt zwischen 
9 :und 20%. 

tJ'ber die Aufarbeitung des in den Alpenlandern, namentlich in der Innsbrucker Gegend in 
groJ3en Mengen vorgefundenen Asphaltsteines siehe die Ausfiihrungen von M. v. Isser, Petro
leum 1919, 1S. Man gewinnt aus 100 kg des Rohproduktes (bituminOse Schiefer) etwa 15% 
teeriges SteinOl, 53 cbm Gas (3200 W. E.) und einen viel Ammoniak enthaltenden Ruckstand 

Den Dbergang vom fltissigen Erdol zum Bergwachs bildet der dickfltissige durch Oxydation 
und Verdunstung des Ols gebildete Bergteer (Erdteer). Er ist eineschmierige, z8.be braunschwarze 
Masse, die in der KiiJte hart und sprOde, erwii.rmt weich ist. Sain spezifisches Gewicht ist kleiner 
als das des Wassers, kann aber dl1rch mineralische Beimengungen bis zu 1,60 steigen. Der Berg
teer ist unlOslich in Wasser, dagegen in Ather und den genannten AsphaltlOsungsmitteln leicht, 
in Alkohol schwerer 100lich. Er verbrennt mit stark ruJ3ender FIamme. 

Der reine Asphalt kann direkt ohne weitere Verarbeitung verwendet werden; bituminos6 
Gesteine und Sande werden gebrochen und zerkleinert, in Wasser aufgekocht, wobei sich Gangart, 
Sand und sonstige Verunreinigungen absetzen und der Asphalt oben abgeschopft wird. Letzterer 
wird durch Destillation mit uberhitztem Dampf von den fluchtigen Olen, die 45-50% des Gesamt
bitumengehalts betragen, befreit und weiterhin verarbeitet. 

226. Verwendung der Erdolprodukte. Gefa8material und -behandlung. 
Die Verwend ung des rohen Erd 0 Is wie seiner Destillationsprodukte ist eine vielfache. Das 

ungereinigte RohOl dient haupts8.chlich zur Heizung von Kesselanlagen und Dampfschiffen, sie 
erfolgt auf dem Wege feinster Zerstaubung durch Zentrifugalzerstauber. Der Heizwert eines 
Kilogramms Rohol entspricht 14-15000 Calorien, kommt also dem Heizwert von 2,5 kg Stein
kohle oder 4,5 kg Holz ~leich. Neben dieser gegenuber mittelguter Steinkohle mehr als verdoppel
ten Heizwirkung hat dIe rationell betriebene Erdolfeuerung die Vorteile rauchlosen Verbrennens 
ohne Asche- und Staubbildung, handlicher Lagerung, bequemer ZufUhrung und Arbeit und damit 
bedeutender Lohnersparnis; demgegenuber stehen die Nachteile langer verzweigter Rohrleitungen 
mit zahlreichen Ventilen, Diisen und Pumpen, deren Wartung und sachgema13e Behandlung ein 
wohlgeschultes Heizerpersonal erfordert. RohOl wird au13erdem, allerdings mit fraglichem Wert, 
zum Zwecke der Staubbindung bei der StraLlensprengung auch zur Impragnation von Zement 
gegen die auflosende Wirkung des Meerwassers verwendet. Die leichtsiedenden Destillate des 
ErdOls, so Benzin (Heizwert 11 000 Calorien) kommen zum Motorenbetrieb, als Fleckmittel, 
LOsungsmittel fUr Harze, Kautschuk und Ole, als lokale Anasthetica bei chirurgischen Operationen, 
zur Wo,llentfettung, zur Carburierung fUr Leuchtgas in Frage. Ligroin wird in eigens konstruierten 
Lampen gebrannt, dient als Ersatz an Stelle des TerpentinOis fUr Malerfarben und zur Knochen
fettextraktion. PetroleumputzOi wird als Putzmittel, zum Verdtinnen 'von Lacken und Fir
nissen, zum Leuchtgascarburieren benutzt. Die Leuchtolfraktionen dienen fast ausschlie13lich 
als Brennstoff in Lampen und in Petroleummotoren, schwere Ole als Schmier- und Lagermaterial 
Paraffin wird zu Kerzen, zur wasserdichten Impragnierung, als Appretur- und Isoliermaterial. 
Vaselin als Salbengrundlage fUr Pomaden, Schminken, fUr medizinische Zwecke, als Rostschutz 
fUr Metalle, zum EinOien von Maschinen, Leder und Waffen verwandt. 

E r d gas e werden verschiedenorts technisch zu Beleuchtungszwecken, zur Kesselheizung 
und zum Betrieb von Kalkofen verbrannt. 

Aus Erdwachs wird hauptsachlich Ceresin hergestellt, dessen Fabrikation 70-75% der 
Ozokeriterzeugung umfa13t. Ungereinigtes Bergwachs findet als Isoliermittel, zum Teil in Mischung 
mit Asphalt, als Kabelhullen- und Impragnierungsmittel fUr Stoffe und Holz, zum Ausfillien 
von Bodenfugen Verwendung. Ceresin kommt teils rein, teils gemischt mit Paraffin, Harzen, 
Wachsen als Kunstwachs, Kerzenmaterial, Kabelwachs, zum Wssserdichtmachen von Geweben, 
zur Impragnierung von Ztlndholzern, Holzarten, Lederriemen, als konservierender Rostschutz
anstrich fUr Metalle und Legierungen, in Anstrich-, Flaschenverschlu13- und Isoliermasse usw. 
in den Handel. 



Erdgas, fliissiges ErdOl, Petroleum. 267 

Asphalte finden in ausgedehnter Weise Verwendung: als Mortelbestandteil, zur Kabeliso
lierung, aIs Kitt, Rostschutzmittel, zur Fabrikation von Dachpappe, Rohren, Platten, zorn Dichten 
von Schiffen, zu Isolierschichten bei Bauten (Ful3bi::iden), als Asphaltlackzusatz, als Schutz gegen 
Insektenfrafl an Telegraphenstangen und in der Hauptsache als StraBen- und O6hwegbelag. 

Asphaltite haben fiir die Lack- und Firnisindustrie und in der Reproduktionstechnik 
einige Bedeutung. 

Fiir die Erdolindustrie eignet sich als Rohrleitung>;- und Gefal3material Kupfer, Nickel, 
Aluminium, Zinn und Eisen, weniger das Zink und gar nicht das Blei. Aluminium wird durch 
reines Erdol angegriffen, in noch hoherem Mal3e leiden Zink und Phosphorbronze. (A. Gawalowski.) 

Zur Auskleidung und zorn Uberzug von Behii.ltern, die ZUlU Aufbewahren von Erdol 
dienen sollen, verwendet man Holzteerpech, allein oder im Gemenge mit Holzteer (und zwar 
namentlich von Buchenholzteer, da festgestellt wurde, daB diese Praparate von Minerali::ilen kaum 
angegriffen werden), entweder direkt oder gelOst mit Zusatz von Mineralien, Farbstoffen, Faser
stoffen und Trockenmitteln (Quarzsand, Asbestfasern, Kieselgur). (D. R. P. 282712.) 

Betonbehii.lter zur Olaufbewahrung sollen durch Trankung mit Wasserglas in 
wB.sseriger LOsung dauernde Dichtigkeit erlangen. (D. R. P. 339082.) 

Nach D. R. P. 81ii986 u. 828047 kleidet man Teerolbehii.lter mit Ton aus, den man 
mit Wasser bzw. durch eine Fliissigkeit plastisch macht, die schwerer ist als das im BehiiJter 
Aufzubewahrende. 

Da sich dunkle Korper mehr erwarmen als helle und glanzende, weil sie aus auffallendem 
Licht mehr Wirmestrahlen absorbieren, empfiehlt es sich Tanks, die zur Lagerung von Benzin 
oder Olen dienen, moglichst hell anzustreichen. Am besten ware die Herstellung der Tanks aus 
verzinntem Eisenblech, doch besser, da dieses zu leicht korrodierbar ist, wii.hlt man einen An
strich aus Aluminiumfarbe oder aus Blei-, Zink., Leinolfarben. (Zentr.-Bl. 1920, II, 84ii.) 

tJber die Reinigung von E r do lfiissern mit gebranntem Kalk, B i e rfiissern mit Soda- oder 
Natronlauge und Weinfii.ssern mit einer Abkochung von NuB- oder RapsOi mit Zwiebeln, siehe 
Polyt. Zentr.·BI. 1872, 688 bzw. 142 und Industriebliitter 1872, Nr. 11. S. R. (171), ferner 
Bd. I (86) u. Bd. IV (484). 

Erdolgewinnung, -verarbeitung, -reinigung. 
227. Erdolforderung, -entwiisserung, -vorreinigung. 

Die Forderung des Erdols geschah anfii.nglich in priInitiver Weise durch Abschopfen des 
auf der Wasseroberflii.che sich ansammelnden Ols. An Stelle der natiirlichen Olgruben traten bald 
kiinstliche handgebohrte Schachte, die mit starken Holzpfosten ausgezimmert waren und ihr 
Licht von der Sonne erhielten. Das durch Einschopfen in Eimer im Handbetrieb ausgeiibte 06-
winnungsverfahren, das heute noch zum Teil in Rumanien angewandt wird, ist durch maschinelle 
nach amerikanischem Muster ausgefiihrte Dreh., SpiiI-, StoB- .und FreifaIlbohrung ersetzt worden. 
Die vom Bohrer losgerissenen O6steinsteile werden durch SpiiIwasser, das im hohlen Bohrgestii.nge 
dem Bohrloch zuflieflt, aus dem Loch herausgespiiIt, wodurch zugleich der Bohrmeiflel gekiihlt 
wird und das Bohrloch stets sauber bleibt. Bei trockener Bohrung betrii.gt die Tagesleistung 
3-4 m, bei SpiiIbohrung 20-30 m, - Leistungen, die mit der Harte und Art der durchbohrten 
Formationen stark variieren. Die Lagerung des bei natiirlich vorhandenem Gasiiberdruck selbst 
ausflieBenden oder unter Zuhilfenahme motorischen Antriebs ausgepumpten Erdi::ils geschieht in 
Erdbassins oder Tank..;; , ahnlich den Gasbehaltern unserer Gasanstalten, die durch geeigneten 
Innenanstrich, Zu· und AbfluBrohren, Sicherungen gegen Explosionsgefahr usf. geschiitzt sind. 
Zum Transport beniitzt man Holz- und Eisenfiisser, Tankwagen und vor aHem weitverzweigte 
Rohrensysteme, die das Rohi::il direkt zur Raffinerie oder zum Verschiffungsplatz leiten. Diese 
R:ohrenleitungen erstrecken sich auf Tausende von Meilen lmd groJ3e Plmlpstationen sorgen fUr 
dIe tTberwindung der Reibungswiderstande. 

tJber die Schwierigkeiten der Entwii.sserung von rohem Erdol bpi gleichzeit,iger Entfernung 
der Salze siehe Rosenthal, Petroleum 1909, 31ii. 

Verfahren und Vorrichtung zum Entwii.ssern und Reinigen von Minerali::ilen sind in A. P. 
1 207 881 beschrieben. 

tTber eine Olentwasserungsanlage, bei der das 01 in Rohren erhitzt zu einem Scheider 
gelangt, wo sich Leichti::ile und Wasserdampf von df'm 01 trennen und letzteres vom Boden des 
Apparates zu den Vorratsbehaltern geleitet wird. wahrend die Dihnpfe wie iiblich einen Konden
sationsapparat passieren, siehe S. J. Hardison, Referat in Zeitschr. f. angew. Chem. 28, 376. 

Zum Abscheiden von Wasser, Salz und Schlamm au,,"! rohem Erdol erhitzt man dieses mit 
Siil3wasser in einem mit KiiI1ler versehenen Behalter bis sich Wassertropfen zeigen, iiberlaBt das 
ErdOl dann der Rube, zieht Wasser und Verunreinigungen ab und dest.illiert das Erdol wie iiblich. 
Durch den SiiBwasserzusatz wird die dem Erdol beigemischte Salzsole, die mit ihm eine Emulsion 
bildet, leicht abgetrennt und zugleich wird der Siedepunkt der wii.sserigen Bestandteile so weit 
herabgesetzt, daB auch die leichtest verdampfenden ErdOiteile vorlaufig zuriickbleiben. Die 
SiiBwasserschicht verhindert iiberdies die tJberhitzung des obenschwimmendell rohen Erdoles 
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und es entsteht durch die aufsteigenden Wasserdampfe ein Gegenstrom, der den Abtransport 
der Verunreinigungen nach unten bewirkt. (D. R. P. 248872.) -

Zur Abtrennung des \Vassers von dem ErdOl wurde auch vorgeschlagen, das Gemenge bei 
- 25° gefrieren zu lassen und die Eisstiicke von den Kohlenwasserstoffen, die bei dieser Temperatur 
fliissig bleiben sollen, abzutrennen. (D. R. P. 27573.) . 

Dber die Verarbeitung der all'!.lastiges Nebenprodukt betrachteten Roholemulsionen, 
die 18-24% 01 enthalten, siehe O. P. Anm. 7706. 

Zur Trennung wasseriger Roh-, Erd- und Schmierolemulsionen verwendet man neuerdings 
das Verfahren der Erhitzung jener Massen unter erhohtem Druck, wodurch das Aneinanderhaften 
der 01- und Wasserteilchen gestOrt lmd die Trennungszeit beschleunigt wird. Die mit der zuge
horigen Apparatur von I. ~Ioscicki und K. Kling in Methan 1, 121 naher beschriebenen Methode 
eignet sich auch zur Entwasserung von Teerarten. 

Nach R. R. Matthews und Ph. A. Crosby (Referat in Chem.-Ztg. 1922, 144) verwendet man 
zur Trennung wasseriger Erdolemulsionen mit gutem Erfolg eine wasserige Losung mit 
25% sulfonierter Olsiiure oder ein festes Gemisch von 83% Natriumoleat, 5,5% Natriumresinat, 
5% Natriumsilicat, 4% Phenol, 1,5% Paraffin und 1% Wasser, in beiden Fallen unter gleich
zeitigem Durchleiten von erwiirmten Gasen (Luft oder Erdgas). 

Zurn Vorreinigen von MineralOlen und ihren Destillaten laJ3t man das 01 mehrere Stunden 
iiber einer mit ·Wasser gesattigten Mischung von Soda und Kochsalzkrystallen, bzw. liber 
mit einer wasserigen Losung dieser Salze getrankten walnuJ3groJ3en Koksstiicken stehen. Ebenso 
kann man auch die Destillate behandeln, d. h. in jedem Faile das OJ so fein wie moglich verteilen 
und so bewirken, daJ3 viele dUnne Olschichten mit groJ3er Oberflache mit df'm Salz in Beriihrung 
kommen. ZweckmaJ3ig blast man wahrend der Behandlungsdauer, urn das 01 zu bewegen, Luft 
durch die kornigen Stoffe. (D. R. P. 161924 und 161925.) 

Oder: Man leitet das 01 unter hohem Druck fein zerstaubt durch eine gesattigte, noch unge
lostes Salz enthaltende SalzlOsung und laJ3t die auf ihr schwimmende Emulsion beim Ab
ziehen aus einiger Hohe in kriiftigem Strom frei herabflieJ3en, worauf man das von den Emulsions
stoffen getrennte reine 01 mit trockener Luft behandelt und schlieJ3iich unter hohem Druck durcl! 
ein Filter treibt. (D. R. P. 266132.) 

Zur Gewinnung von 01 alL" ErdOlsanden und zu deren Aufbereitung lOst man das Olfiihrende 
Material unter dem mechanischen und atzenden EinfluJ3 eines Strahles von Kaliendlauge 
(Magnesiumchloridlauge) aus der Lagerstatte heraus und lii.J3t das stromende Gemenge eine ge
heizte Rohleitung durchstromen, in der ohne weiteren mechanischen Einfluil das anhaftende 
Erdol von dem als Grubenversatz verwendbaren Sand entlassen wird. (D. R. P. 319548 und 
319049.) 

Zur Abscheidung von MineralOl aus Sand und Gestein verriihrt man das Material, z. B. den 
Olsand aus Alberta oder Utah, zuerst bei 60-80° und dann bei normaler Temperatur mit einem 
emulgierenden oder schaurnbildenden Stoff wie Seife, TiirkischrotOl, Saponin oder Leim odeI' mit 
ParaffinOl unter gleichzeitigem Zusatz eines Schaumbildners und dekantiert die MineralOlsus
pensionsschaume von den abgesetzten Mineralbestandteilen. (E. P. 163519.) 

Verfahren zur Verarbeitung spez. von deutschem RoherdOl sind in D. R. P. 215611 und 
215 612 bcschrieben. 

228. Erdolverarbeitung. 

Del' Zweck der Erdolverarbeitung ist die Erzeugung moglichst hochverwertbarer Pro
dukte. Wie es Erdole gibt, die nur als Heizmaterial und nach Abtreibung kleiner Mengen fllich
tiger Bestandteile als Schmiermittel Verwendung finden, so erzeugt man aus anderen eine ganze 
Reihe wichtiger Produkte wie Benzin, LeuchtOl, SchmierOl, Paraffin und Vaselin. 1m allgemeinen 
bietet der Betrieb der ErdOldestiliationen und -raffinationen trotz del' groJ3en Verschiedenheiten 
der Rohprodukte vieles Gleichartige, so daJ3 an einem typischen Reprasentanten, dem pennsylva
nischen Erdal, die Verarbeitungsmethoden geschildert werden konnen. 

Das RohOl wird einmal durch Destillation, die durch direkte Heizung der Kessel oder 
Einblasen Ubcrhitzten Dampfes erfolgen kann, in verschiedene hochsiedende Fraktionen getrennt, 
die dann durch chemische oder phYHikalische Mittel weiterhin gereinigt werden (Raffination). 
Untcr den Destillationsprodukten unterscheidet man in der Praxis 3 Uruppen: 1. Leichtfliichtige 
Ole. 2. Leuchtole (Petroleum). 3. Riickstande. Die biR zur Temperatur von 150° C iibergehenden 
leichtfliichtigen Ole enthalten je nach der urspriinglichon ZWlamrnensetzung dml Rohprodukts 
verRchieden groI3e Mengen: Rigolen (Siedepunkt 18,3 C, Dichte 0,6), Petroliither (Gasolin. Kra
naelol, Hydrocarbur, SheerwoodOl, Siedepunkt 40-70° C, Dichte 0,66). Leichtbenzin (Putzole, 
Siedepunkt 80-100°, Dichte 0,70). LigroinA (Siedepllnkt 80-120°, Dichte 0,73). Die 2. Gruppe 
der Lellchtole geht his zu 300° C iiber und enthiilt daR niH Rrennstoff bekannte Petroleum (KeroHiD, 
Standard white, Hiedepunkt 150-:300° C, Dichte O,75-0,8U). Dio teerartigon Riickstande dAr 
3. Gruppe ki)nnen durch weitere Erhohung der Ternperatllr getrennt werden in: Schmierole von 
der Diehte 0,74-0,86 und Paraffinol (Dichte 0,8u-0,!.l6), HUS denen sich das Paraffin beim Ab
kiihilm abscheidet. 

Dpr DI'stillationsriiekRtand ist kohienstoffhaltiges ppnh und KokR. Die ErdOlpe(;he 
habnn je naeh Ausgangsmaterial und HerstelIung;Hllethode mehr ItHphaitisehe odC'r paraffinartlge 
BaHiR. 
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Eine besondere Darstellungsart leicht siedender Benzine aus den schwer verwendbaren, 
hochsiedenden MittelOlen ist der sog. Crackingproze13. Chemisch besteht er in destruktiver 
Spaltung hochmolekularer Kohlenwasserstoffe in kleinere Teilstticke paraffinischen und olefinischen 
Charakters. Technisch erfolgt diese Spaltung nach Verfahren von Sabatier, Stransky u. a durch 
Dberleiten von ErdOldampfen tiber Katalysatoren wie feinverteiltes Platin, Nickel, Eisen- und 
Nickeloxyd, Aluminiumchlorid oder Gemengen daraus bei Temperaturen von 5-600° C. 

Das aus paraffinhaltigen ErdOlen kolloidal geloste, durch wiederholte Krystallisation bei 
wechselnden Temperaturen und allmahlicher Abkiihlung erhaltene Par a f fin besteht bei variieren
der Zusammeru;;etzung aus einer Mischung zahlreicher fester Kohlenwasserstoffe der Methanreihe 
yom Schmelzpunkt 38-60° C und Dichte 0,87-0,94. Die Paraffine sind wei13e, wachsahnliche, 
zum Teil krystallinische, geruch- und geschmacklose Korper, die von Alkalien, Sauren und Chlor 
nicht angegriffen werden; sie sind verseifbar und bilden mit Harzen, 'Yachs und Stearin- wie 
Palmitinsii.ure bestandige Gemenge. . 

Aus manchen ErdOlen scheidet sich bei der Destillation salbenartiges, amorphes Vase Ii n 
(Petroleumgallerte, Kolloidparaffin, Petroline, Mineralfett) aus. Es ist wei13, farb- und geruchlos 
fluoresziert, schmilzt bei 32-50° C und hat die Dichte 0,80; es ist unlOslich im 'Vasser, lOslich 
in Ather, Benzin, TerpentinOl USW. und wird als eine Mischung leicht schmelzenden Paraffins mit 
fl tichtigen Olen angesehen. 

Die Veredel ung der durch Destillation des Rohols erhaltenen Fraktionen geschieht meistens 
durch konzentrierte, anhydridhaltige Handelsschwefelsaure. Die Saure wirkt dabei auf die un
gesattigten Kohlenwasserstoffe teils polymerisierend, teils oxydierend und verharzend und bildet 
Anlagerungsprodukte in Form von Atherschwefelsauren. Phenole, Rieell- und Farbstoffe werden 
total oxydiert, aromatische Kohlenwasserstoffe in Sulfosauren tibergefiihrt. Andere Raffinations
reagentien sind Oxydationsmittel wie chromathaltige Schwefelsaure, Salpeterschwefelsaure, Per
manganate, ChI or , die aber wegen Umstandlichkeit der Handhabung und Kostspieligkeit in der 
Betriebspraxis kaum verwendet werden. Zur Neutralisation der tiberschiissigen freien Sa~e zwecks 
Losung der im 01 entstandenen Sulfosauren und anderen Saureverbindungen wird Atznatron 
von zweckdienlicher, empirisch gefundener Konzentration zugegeben. 

Von physikalischen Raffinationsmethoden kommen in Betracht: 1. Entfarbungs
mittel wie Knochen-, Holz-, Blutkohle. 2. Anorganische Bleicherden wie Bolus, Aluminium
magnesi mnsili kat ; ihre 'Virksamkeit beruht auf der durch 1110glichst gro13e Oberflache gesteigerten 
Adsorptionsfahigkeit flir Rieell- und Farbstoffe usw. Eine vollkol11l11ene Trennung einzelner Erd
olbestandteile durch Filtration des ErdOls durch Alul11iniumhydrosilicate gelang bisher nicht. 

Der Reihe nach gewinnt man demnach aus dem Erdol: Die leichten Kohlenwasserstoffe 
Gasolin und Naphtha, ferner Gasole, dann Heiz- und SpindelOle (neutrale und Paraffinole), Dampf
zylinderole, d. S. die schwersten Kohlenwasserstoffe im Rohol, Paraffinwachs, helles und dunkles 
Vaselin, staubbindende Ole, ErdOlasphalt und schliel3lich Koks. 

229. Erdolraffination: Rigolen, Benzin, einige Destillations (-Fraktionierungs-)verfahren. 

Aus der Technik der Raffination des Erdoles bringt R. Kissling eine Zusammenstellung auch 
der bei der Destillation gewonnenen Produkte in Petroleum 12, 1197 und 13200. 

Die Technik der Raffination des Erdoles ven;chiedener Abstanunung, seine Vorbereitung 
Hir die Destillation, die Destillation und Raffination der Roh- und Rohleuchtole, der rohen Schnlier
ole, des Paraffins, die Entparaffinierung der SchmierOldestillate und die Aufarbeitung del' 
Destillationsabfalle beschreibt R. Kissling in Petroleum 1916, 1197 und 1917, 205. 

Rigolen ist die am niedrigsten, namlich bis hochstens 20° siedende Naphthafraktion. Das 
Produkt, das auJ3er den Kohlenwasserstoffen noch Thioather cnthalt, wird zur Entfernung der 
l~tzteren mit 1 proz. Sublimatiosung, dann mit rauchender Schwefelsaure behandelt und schlieJ3-
hch tiber Atznatron destilliert. Der Korper ist nicht einheitlich, sondern ein Gemenge von 
Pentanen und Butanen und diirfte, wenn er in grol3erer Menge gewonnen wiirde, an SteIlI' yon 
~.lllmoniak und fliissiger Kohlensaure als Kiilteerzeuger odeI' auch als Trei~mjt,tel staH Kohlen
saure und Acetylen verwendbar sein. (Referat in Zeitschr. f. angew. Chem. 1899, 378.) 
.. Unter Benzin ven,teht man im allgemeinen die zuerst iibprgehendf'n Fraktionen des Erd
ol.es. Je nach del' Vorreinigung dieses ErdOls und nach dessen Abstammung geniigt pntwpdcr 
dIe. ~loJ3e Dcstillation zur Gewinnung des Benzins odeI' cs llluB sich gleichzeitig cine cllPmiselle 
R€Il1lgung anschliel3en, die boi gewisflen russischen Erd61florten am boston mit ohromsii.lll·pjmltigpr 
Schwefelsaure, gefolgt von einer Beimlldlung mit bleioxydhaltigcr Natronlnuge oder mittels 
rauchender Sohwefolsiiuro bowirkt wird. (M. Rakusin, Chem.-Ztg. 1907, 3.) 

Die bei del' Destillation in den BlaRen zuriickhleibenden Petroleumkcsselstpinp bpstC'ilen iIll 
~esentlichen aus Kochsalz und enthalten danebpn Hoell Caleiulllelliorid. SPIll'PH YOll EisPll, Magne
SlUm un<,l Kicselsiiure, jcdoch keine Sulfate, Carbonate, PhoHplmto, Nitmtp und uUl'll kpin .Kalium. 
Unter dIesen Ablagerungsproduktpn i,.;t das Kochsalz inHofern da,.; sphii.dlich"tc, nls nus !lun und 
dem vorhandenen Wa8serd!1l1lpf Salzsilure entsteht, die ebenso wip dip nus df'1l Cnruonaton frei-3'erdende Kohlensiiure die Kiihlschlangen del' Destillierblaso stark nl1greift. (lU. }'reund, Chem.-Ztg • 
. 6, 303 und 43, 087.) 
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Nach einem iUteren Vorsehlage soli man dem rohen, aus der Quelle kommenden ErdOl dureh 
teilweise Destillation zuerst die unter 300° fliichtigen Bestandteile entziehen und dann den Riick
stand mit etwa 20% Benzin gelllengt, auf 20--35° erwii.rmen, so daf3 sieh mit dem Benzin jene 
RohOlbestandteile mit verfliichtigen, die unmittelbar als Beleuehtungs- und Sehmiermittel dienen 
sollen. Das erhaltene sog. Primiirol betragt etwa 35% yom Rohol, der Rest, das SekundiirOl wird 
noclunals destiII iert. (D. R. P. 31676 und 32009.) 

Ein Destillationsverfahren fiir MineralOle mit leichten Kohienwasserstoffen statt mit 
iiberhitztem 'Va . .,serdampf ist mit der zugehorigen Vorrichtung in D. R. P. 39949 beschrieben. 

Kaeh J. S. lluir, Ber. d. d. chern. Ges. 1875, 277 reinigt man MineralOle durch Destillation 
der rohen Ole iiber 3-6% Chlorzink. 

ZUlU Destillieren yon sehweren Olen, Olriiekstanden oder Bitumen erhitzt man sie mit dem 
gIeiehen Gewieht Koks oder einem anderen porosen Korper in einer von unten geheizten Retorte 
auf etwa 475° und erhalt bei stetigem Zufluf3 des Oles, niedrig siedende Destillate, die bei jeder 
Art von RohOlen in illrer Zusammensetzung iibereinstimmen. Naeh einer Abanderung des Ver
fahrens arbeitet man mit einem Koksiiberschuf3 und setzt die Oldampfe an einer Stelle der Retorte 
bzw. Masse, die ungefahr 490° heW ist, der Einwirkung der aufsteigenden rueht oxydierend wir
kenden Yerbrennungsprodukte aus, wobei die leiehten Ole gleiehzeitig abde~tilliert und konden
siert werden. (E. P. 4598, 7209, 7778 und 8836/1915.) 

K aeh D. R. P. 28982 und 29:>54 lassen sieh MineralOle in eine trockene, nieht durchsehlagende 
Masse verwandeln, wenn man in ihnen eine ~ttsaure lost, dann etwas Sehwefelsaure oder Salz
Saure zusetzt und schlieBlich mit 35° warmem Wasser miseht, das 2% Alkali enthiUt. Nach 
dem Erkalten des 'Vassers bildet das 01 eine auf dem Wasser sehwimmende feste Scheibe, wahrend 
die mittlere Sehicht von den schweren Kohknwasserstoffen (Paraffin) gebildet wird und die untere 
Schieht die mechanisehen Beimengungen enthalt. Auf diese Weise ,soli es moglieh sein. die leichten 
Kohlenwasserstoffe von den sehweren zu trennen und damit die fraktionierte Destillation Zll 
sparen. 

Ein eigenartiges Verfahren der Fraktionierung von Erdol, dessen Bestandteile von ver
sehiedenem spezifischem Gewieht in einem mit Fullererde gefiillten Rohr versehieden hoeh auf
,.;teigen, so daB beim folgenden Zufiigen von Wasser die Paraffinkohlenwasserstoffe in der oberen 
Sehieht die ungesattigten am Boden angereichert abgeschieden werden konnen, berichten Gilpin 
und Cram in Am. Chern. J. 1908, 495. 

Zur Reinigung von MineralOlen und iiberhaupt ZUlU Klii.ren triiber Fliissigkeiten setzt man 
ihnen Tannin - Gelatine - NatronlOsung zu, die man durch LOBen von aus wiisseriger Tannin
und GelatinelOsung in der Warme erhaltbarem, in Natronlauge geiOBtem Gelatinetannat bereitet, 
stellt das Ol-Klii.rmittelgemisch schwach schwefelsaurer und erzeugt so wieder Gelatinetannat, 
das die Schwebestoffe umhiillt und sie mit niederreif3t. (D. R. P. 327 085.) 

230. Wasserdampf- und Vakuumdestillation, eJektroJytiscbe Raffination. 

Ein Verfahren zur Verarbeitung von deutschem RoherdOl ist dadurch gekennzeichnet, dull 
man jeweils kleine Mengen des Rohmaterials in hocherhitzten evakuierten Apparaten der Wirkung 
iiberhitzter 'Wasserdampfe aussetzt, worauf man die verdampften Produkte der auf diese Weise 
unzersetzt siedenden Rohgemische zur Gewinnung wertvoller sehr viscoser SchmierOle benutzt. 
(D. R. P. 169 902.) Nach anderen Ausfiihrungsformen (D. R. P. 210611) in besonderen Vor
richtungen (ebd. und D. R. P. 210612) halt man die Temperatur im ZersetzungsgefaB wahrend 
des langsamen EinflieBens des Rohstoffes zunachst auf 380--400° und erhitzt dann, wenn das 
RohOl zugeflossen ist mit groBeren Mengen (30--40% des Oles) von auf 475-500° iiberhitztem 
Dampf auf 420--430° so, daB 5--10% der verdampfbaren Stoffe nicht verdampft werden, sondern 
als Asphalt zuriickbleiben. 

Dieses auf dem Prinzip der Veranderung des spezifischen Gewichts der Gase oder Dampfe 
beim Kiihlen, Waschen, Kondensieren und Absorbieren der Dampfe und beim Rektifizieren von 
Fliissigkeiten beruhende Destillatioll8verfahren fiir ErdOl und Kohlenwasserstoffe von Kublerscbky 
besehreibt C. H. Bormann in Petroleum 6, 2303. Dadurch, da/3 man aIle einzelnen Bestandteile 
des zu verarbeitenden Gemisches so hoch erhitzt, daB die verdampfbaren Anteile, gleichzeitig 
in Dampf verwandelt werden, wird der Siedepunkt auch der sonst leicht zersetzlichen hochsieden
den Korper herabgedriickt, so dall Hie nun unzersetzt destillieren. Dadurch, dall man mit Unter
stiitzung des Vakuums und nicht bis Zllm Koks, sondern nur bis zum Asphalt abdestilliert und das 
DestillationsgefaB mit verschiedenen, dem Zweck angepaf3ten Abanderungen versieht, gelingt 
es aus allen RohOlen gleichmallige, aus Gruppen nahe verwandter Kohlenwasserstoffe bestehende 
Fraktionen von LeichtOl, SpindelOl, MasehinenOl lmd ZylinderOl neben Asphalt zu erhalten. Z'-!r 
Raffination des so gewonnenen Zylinderoldestillates behandelt man sein Gemisch mit 
30% gesauerter leichter Gasole mit Schwefelsaure, zieht von den abgesetzten gefiUlten Harz,en 
/lb, neutralisiert den Abhub, entseift durch eine HarzseifenlOsung, befreit nun das Gemiscl?- lin 
Vakuum mit iiberhitztem Wasserdampf von dem Losungsmittel und bliist ab, bis die Ole eine VlS~O
flitit von 4-5 E.-Graden und einen Flammpunkt von etwa 280° haben. Das nicht verfarbte 01 WJl'd 
dann na.ch Zusatz von Laubholzmehl entparaffiniert. Zur Aufarbeitungder Siureharze ve~knetet 
man sie fortgesetzt mit kleinen Wasflermengen und erhalt so eine wiisserige Olemulsion, die ~h 
Verdampfung des Wassers und Zusatz von Alkali (lin billiges, griinlich gefarbtes wasserlOshches 
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Spreng61 fUr StraI3enbauzwecke liefert. Nach diesem Verfahren der Schmierolgewinnung wird es 
nach L. Singer mogIich, Roh61 in groI3en Mengen, auf kleinem Raum in einfacher Apparatur auf 
hochwertige Produkte zu verarbeiten. (F. Seidenschnur, Petroleum 7, 1165 bzw. 1417.) 

Ein Verfahren zur Destillation von Erdol mit Wasserdampf ist dadurch gekennzeichnet, 
daI3 man letzteren durch die Wii.rme des DestiIIationsgutes in ihm selbst erzeugt. Man triigt 
kleine Mengen Wasser in das iiber 100 0 auf etwa 200 0 erhitzte 01 ein, wobei das verdampfende 
Wasser, olme sich am Boden ansammeln zu konnen, eine innige Vermischung des Oles mit \Vasser
dampf bewirkt und letzterer Gelegenheit :indet, sich mit den leichtfliichtigen Bestandteilen des 
Oles zu siittigen. (D. R. P. 245045.) 

Nach D. R. P. Anm. K. 45005, KI. 23 b destiIIiert man Mineralole u. dgl. bis zum Ende dpr 
DestiIIation mit iiberhitztem Dampf und verwendet die dem Dampf dann noch eigene, sowie die 
latente \\Tiirme der DestiIIate zur Anwiirmung des Rohgutes. 1'ach der Zusatzpatentanmeldung 
kondensiert man den von seiner Dberhitzerwiirme befreiten und nicht kondensierten \Yasserdampi 
ganz oder teilweise und fiihrt den unkondensierten Rest wie im Hauptpatent durch den L'ber
hitzer hindureh wieder in den Destillator. (D. R. P. Anm. K 47971, KI. 23 b.) Vgl. den Crack
proze/3 [241]. 

Die wiihrend des Krieges gestiegenen AIL<;priiche an die Glite der Sch mierole und der \YulLsch. 
sich von ausliindischem Rohmaterial moglichst freizumachen, gaben den Ansto/3 zur Erriehtung 
von Erdol- Hochvak u umdestillationsanlagen, die mit auI3erordentlicher Ersparnis all. 
Zeit, Lohnen und Brennmaterial so bedeutende vVirtsehaftliehkeit besitzen, da/3 sie sich oft 
schon in einem hal ben Jahre aus den Betriebsersparnissen giinzlieh amortisieren. Man geht zweck
ma/3ig von dureh einen geeigneten Vorwiirmer entbenziniertem Rohol aus, das auch paraffinhaltig 
sein kann und schaltet zur schiirferen Fraktioniprtmg einen beliebigen Dephlegmator ein. Man 
erhiilt so auch aus Schiefer-, Braunkohlen-, Steinkohlenteer, Asphalt 61 en oder Fettsiiuren wasser
freie, sehr homogene Destillate, deren Riickstand bei del' Dest illat ion, im FaIle der Anwendung 
deutscher Erdole, kaum die Hiilfte der sonst gebildeten ~Ienge an Siiureharzen enthiilt. (L. Singer, 
Petroleum 10, 605.) Ein solches Verfahren zur fraktionierten Destillation von Petroleum 
oder Teerolen unter hohem Vakuum ist z. B. in D. R. P. 285969 beschrieben. 

Apparat und Verfahren ZUIll Destillieren oder Misehen von Petroleum, Teprolen 
1I. dgl. unter Verwendung von sto/3weise in den Kessel einstromender Luft oder pingeblasenelft 
lJampf sind in D. R. P. 270832, Verfahren und Vorrichtung zur ununterbrochenen fraktionierten 
Destillation von Roherdol und Rohbenzol in D. R. P. 326418 beschrieben usw. - Hill. S i e h t lie h 
dieser und anderer vorwiegend mechaniseher Verfahren zur Aufarbeitung 
des Roherdoles und seiner Bestand teile wie auch der spater [241 If] zu 
besprechenden Prozesse mu/3 auf die umfangreiehe Spezialiteratur v<'r
wiesen werden. 

Ein elektrolytisches Erdolreinigungsverfahren bringt D. R. P. 334 120. 

231. Roherdolbehan~lung primar mit Siiuren. 

Dber das Verhalten der Erd61e bei der Einwirkung von Schwefelsaure siehe die ausfUhrliche 
analytische Arbeit von Zaloziecki in ZeUschr. f. angew. {'hem. 1897, 586. 

Die zur Raffination von Erdolen und Schmier61en verwendete Schwefelsaure muJ3 frei von 
Heleniger Saure, namentlieh aber von Stickstoffoxyden sein, die eine Nitrierung, bzw. in ersterem 
Fall eine Oxydation des ErdOles hervorrufen. In Chem. Rev. 20, 82 bringt F. Schulz Ergebnisse 
der Untersuchung der Schwefelsaure fUr den genannten Verwendungszweck und Angaben iiber 
den Nachweis der genannten schiidlichen Bestandteile. 

Das Verfahren der Reinigung von gecracktem und nicht geeracktem Erdol oder von Schwel
~eer.- und Steinkohlenteer61en mittels r a u c hen de r Schwefelsaure in besonderer ApparatlU' 
1st m D. R. P. 92018 beschrieben. 

. Dieser Anwendung der rauchenden Schwefelsaure steht der MiI3stand entgegen, daJ3 besonders 
die gecrackten und die Schwerole durch diese Behandlung dunkel gefiirbt werden und einen un
angenehmen Gerueh annehmen. Zur Vermeidung dieser Erscheinung entfernt man die untel' 
dem EinfluJ3 des Oleums gebildeten Saureh&rze dureh Nachbehandlung der Produkte mit geringen 
Meng~n 75-100proz. Schwefelsaure, die die Saureharze ent.iernt, worauf man mit \Vasser und 
Alkahen auswiiseht. Man braucht z. B. fUr 10 t gecraektes galizisches ParaffinpreI301 700 kg 
lOproz. Oleum und 200 kg 85proz. Schwefelsaure. (D. R. P. 93702.) 

Zur Reinigung diekfliissiger ErdOldestillate hehnndelt man sip unter stii.ndigpr Ableitung 
d1er Reaktionswii.rme kontinuierlieh bei LuftllussehluJ3 tIntel' Druck mit, Schw<'felsi\ttre. (A. P. 

404389.) 
" Dber Reinigung von Minera16len, Braunkohlenteer und Minera16lriickstiinden mittels Schwefel

saure und einem Sulfat der Alkali- oder Erdalkalimetalle ohne Destillation und ohne Einwirktmg 
Oxydierender Mittel siehe D. R. P. 175458. Durch den Zusatz des Sulfates wird besonders bei 
~~r Raffinierung pech- und asphalthaltiger Ole mittels Oleums eine Zerstorung des Oles dureh 

Ie Schwefelsaure vermieden. 
d' Z~ Erzeugung von nichtrauchendem Brennol aus schwerplll TexasOl bdlandelt Ulan 

I.~ z":lschen 120 0 und 3150 iibergehende Fraktion mit 66griidiger Schwefelsii.ure, wiischt wie ge
wohnhch mit Wasser, Atzlauge und wieder mit \\'asser aus und bt'handelt nun zur Entfernung 
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der im Destillat vorhandenen, das Rauchen verursachenden Kohlenwasserstoffe mit nahezu wasser
freiem Met h y I a I k 0 hoI, der nur die genannten Bestandteile aufnimmt. (A.-P. 951 272.) 

Urn Mineralole in eine trockene, nicht durchschlagende Masse zu verwandeln, mischt man sie 
mit Fettsaure, dann mit etwas Schwefel- oder Salzsaure und setzt schlie13lieh 2proz. wii.sserige 
Natronlauge zu. Es soil auf diese 'Veise moglich sein, ohne Anwendung der fraktionierten Destilla
tion, die gebildete untere Schicht, die die Verunreinigungen enthiHt, von der mittleren Paraffin
schieht und der obersten rotlichbraunen Schicht zu trennen, aus der die Leuchtkohlenwasser
stoffe gewonnen werden. (D. R. P. 28982 und 295M.) 

Zur Reinigung der Erdol-Schmierolfraktion behandelt man zuerst mit Schwefelsii.me, 
dann vor dem volligen Absetzen, zur Herabminderung der farbenden \Virkung der Saure, mit 
gasformigem Ammoniak, entfernt den Niederschlag und vervollstandigt die Neutralisation des 
Oles durch Zugabe von Alkali. (A. P. 1188961.) 

Eine Vorrichtlmg zum ununterbrochenen Verfahren der Reinigung von ErdOl (Naphtha, 
Leuchtol) mit Hilfe von Schwefelsaure und folgend mit Alkali ist in D. R. P. 297 283 besehdeben. 

Nach der Schwefelsaurebehandlung werden die Mineralole nach Norw. P. 33471 mit wasser
freier Soda unter gleichzeitigem Eintragen von Calci umchlorid neutralisiert. 

Sulfurierte Minerali:ilprodukte arbeitet man nach Norw. P. 35 564 in der Weise auf, daB 
man dem sulfurierten Minerali:ilschlamm mit Wasser die Sulfosauren entzieht, yom Schlamm 
filtriert und im Filtrat mit Alkali die wasserunloslichen Sulfate oder sulfosaueren Salze ausfallt. 

Nach E. P. 475/1911 kocht man das raffinierte Erdol, um es weiter zu reinigen und zu ent
farben, mit verdiinnter Sehwefelsaure und einem Oxydationsmittel von Art des Mangan- oder 
Bleis upero xydes. 

Nach A. P. 542 749 bedient man sich zur Reinigung von Erdol der salpetrigen Saure, 
die man entweder in Dampfform vor der Destillation auf das 01 einwirken lii.J3t, wobei dureh 
Reaktion auf die Sehwefelverbindungen die griine Farbe in Gelb umschlii.gt, oder man bringt 
in die Petroleumdestillationsblase ein Gemenge von Alkalinitrat und Abfallsaure, die wahrend 
des Destillationsvorganges unter Bildung von salpetriger Saure reagieren. 

Zur Reinigung von RohOlen oder deren Destillaten behandelt man sie mit Salpetersaure, 
verriihrt dieses Olprodukt mit 0,3-0,5% 35-38griidiger Natronlauge, setzt Zink-, Aluminium
oder Eisenpulver zu, iiberla13t die Mischung einige Zeit der Rube und zieht das gereinigte 01, 
das dann weiter durch fraktionnierte Destillation in Leucht-, Sehmier- und Zylinderol 
zerlegt werden kann, von dem teerigen Bodensatz abo (D. R. P. 133426.) 

Zur Erdolreinigung schiittelt man Leuchtoldestillat yom Siedepunkt 120-270° bei ge
wohnlicher Temperatur mit dem gleiehen Volumen einer O,lproz. Losung von salzsaurem 
Rosanili n, entfernt die wertlose hellrote, wasserige Schieht und filtriert die klare Erdolschieht 
v01:\ den violetten Hautchen, die sich nur in starkem Sprit zum Teil lOsen, in verdiinnten Alkalien 
und Sauren unloslich sind. Nach verschiedenen Ausfiihrungsformen des Verfahrens wird das Erdiil 
vorher oder gleichzeitig mit der wii.sserigen Losung einer, mehrere Amidogruppen in Molekiil 
enthaltenden aromatischen Base vermischt (evtl. unter Zusatz einer geringen Sauremenge) oder 
man setzt vor Behandlung mit der Base die wiisserige Losung eines Oxydationsmittels zu, 
oder man behandelt das so vorgereinigte ErdOl mit einer aromatischen Sulfosaure. (D. R. P. 
2M 034.) 

Zur Harz-, Mineral- und Teerolgewinnung aus Erdol erhitzt man 1000Tl. hoher 
siedendes Erdol (Wietz) mit 100 Tl. teehniseher Phosphorsaure oder einem Gemenge von 75 Tl. 
Phosphorsaure, lOTI. Pyro-, 10 Tl. Meta- und 2 Tl. phosphoriger Saure unter stetem Riihren a~lf 
300°. Ebenso crhitzt man zur Gewinnung von hellem Harzol 1000 Tl. Harz auf 150° und III 

cinem besonderen Kessel 100-150 Tl. technisehe Phosphorsaure auf 300°, mischt die beiden 
Produkte und destilliert nach raschem Erhitzen auf 300° ab. Man gewinnt so 20% wasserhellcs 
Destillat yom spez. Gcwicht 0,860-0,880 und den Rest als geruchloses wei13es Harzol yom spe~. 
Gewicht 0,960-0,980. Nach dem Zusatz D. R. P. 266300 erhitzt man die rohen Ole statt rmt 
Phosphorsaure mit einem syruposen Gemcnge von 20 Tl. Meta-, 20 Tl. Pyro-, 2 Tl. phosphoriger 
und 5 Tl. teehniseher Phosphorsaure (auf 1000 Tl. leieht siedendes MineralOl berechnet) zuniichst 
nur auf 150-200° und steigert dann erst die Temperatur zur Destillation auf 300° und mehr. 
(n. R. P. 264811 und 266300.) Nach dem weiteren Zusatzpatent erhitzt man die Phosphor
s a ure, bzw. eine andere Sauerstoffverbindung del-! PhoHphors und versetzt dann erst mit Mineral
olen, 'feer oder Harz, letzteres in flii'3sigern Zustande, bzw. lei tct deren Destillate ei n. ode~ 
d luch und kann flO nieht nur die sehweren, sondern aueh die leichten Ole verarbeiten, dlC bel 
niedriger Temperatur abdestillieren. (D. R. P. 270537.) SchlieBlieh braucht man nicht wie in 
der Ausfiihrungsform eines der genannten Verfahren bei Gegenwart indifferenter Gase ~der 
Dampfe zu arbeiten, wenn man die Teere oder Teerabkejmmlinge mit fein verteilter Phosphorsaure 
unter starkem Riihren in der Warme behandelt. (D. R. P. 278192.) .. 

Dber die Beinigung der aus ihren Sal zen abgnsehiedenen salzhaltigen Naphthasulfosauren 
durch Wasehen mit wasseriger Sehwcfelsaure siehe D. R. P. 350299. 

232. Abfallsaure- (Riickstands-) aufarbeitung allgemein. - Diffusions- und Extraktions
verfahren. 

Dber die Verwertung der Abfallprodukte in der MineralOlindustrie siehe die die Literatur 
hili 1900 umfas5ende Arbcit von R. A. Wisehin in Zeitschr. f. angew. Chern. 1900, 507. 
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Zur Verarbeitung mancher Erdole (Oklahoma) auf Zylinderole muf3 man ihnen mittels kon
zentrierter Schwefelsii.ure die in ihnen enthaltenen etwa 4 % Asphalt entziehen, wodurch allerdings 
13-16 Volumenprozent des Oles verlorengehen. Wii.hrend der Sii.ureteer ungesii.ttigte Kohlen
wasserstoffe in loser Verbindung mit Schwefel, Schwefelsii.ure, Harz und Wachskorper ent
halt, die man gewinnen kann, lii.f3t sich aus dem Destillat des von der Schwefelsii.ure befreiten 
Bitumens mittels Quecksilberchlorides ein fadenziehendes, guttaperchaartiges Harz abscheiden, 
das den Geruch der Ichthyolkohlenwasserstoffe hat. (F. C. Thiele, Chem.-Ztg. 37, 841.) 

Die Abfallsii.uren der Benzin- und Erdolraffination enthalten 90%, jene der Schmierolreinigung 
80% und die Abfallprodukte der ParaffinOlindustrie nur 47,65% Schwefelsaure, neben 
13,52% MineralOl, 25,8% ii.therloslichen Bestandteilen, wenig schwefliger Sii.ure, Spuren BIei
»u!fat und arseniger Saure. Nach Untersuchungen von E. Kolbe enthalten die Abfallsii.uren der 
MineralOlindustrie, und zwar in der Vorsaure bzw. in der Hauptsii.ure in rundenZahlen 13 (8) % 
harzige, 2 (0,8)% Olige Stoffe, 58 (82)% Schwefelsii.ure und 28 (9)% Wasser und andere nicht be
stimmte Bestandteile, und ii.hnlich steUt sich das Verhii.ltnis bei den Abfallsii.uren der Paraffin
fabrikation zu 9 (8,5)% organischer Substanz auf 77(80)% Schwefelsii.ure. Aus diesen Zahlen 
geht hervor, wie wichtig es ist die Abfallsauren zu regenerieren. (Petroleum 12, 173.) 

Das einfachst~ Verfahren zur Riickgewinnung von Schwefelsiiure aus Abfallsiiuren aUer 
Art ist jenes des D. R. P. 226999. 

Die meisten dieser Regenerierverfahren liefern schwarze Sii.uren, nur die Methode von L. v. 
Blacher und St. Stenzel solI zu wasserheUen Sii.uren fiihren. Man verdiinnt nach diesem Verfahren 
die AbfaUsii.ure mit 50% Wasser, trennt die verdiinnte dunkelbraune LOsung von dem OJ, dampft 
sie auf 60° Be ein und destilliert den Eindampfriickstand unter gleichzeitiger Luftdurchleitung 
aus einer Retorte, in der sich siedende konzentrierte Schwefelsii.ure befindet. Das Destillat ist 
60 grii.dig und kann leicht zu 66 griidiger Saure konzentriert werden. Man erhii.lt aus 90 Tl. Schwefel
~aure der Abfallsaure 75-80 T1. hochstkonzentrierte Schwefelsaure zuriick. Die durchstreichende 
Luft enthii.lt viel Kohlensaure aber keine Spur von Schwefeldioxyd. Die ausgeschiedenen Ole 
dienen als Heizmateria1. (R. Wispek, Petroleum 1911, 1045.) Vg1. W. Giihlich, Apoth.-Ztg. 
1911, 420. 

Aus den von der Sch mierolreinigung stammenden sauren A bfallen laf3t sich die Schwefel
saure irn Gegensatz zu den Abfii.llen der Benzin- und Leuchtolreinigung nicht in technisch-lohnender 
Weise riickgewinnen, so daf3 man die Massen nach Abtrennung des mitgerissenen Oles mit Kalk 
neutralisiert und dann zu Klebmassen oder Asphaltersatzstoffen verarbeitet. (F. Schwarz, Chern. 
Rev. 19, 210.) . 

Die Regenerierung der Min era 10 I r a f fin e r i e - Abfallsauren und die Riickgewinnung 
von 90% der in ihnen enthaltenen Schwefelsaure in Form von Schwefeldioxyd erfolgt neuer
dings durch blo13es Erhitzen der Sii.ure irn Gemisch mit SchmierOlreinigungsabfalIsii.uren, wobei 
die in ihnen enthalttlllen Asphaltstoffe die Zersetzung der Schwefelsii.ure begiinstigen. Die Menge 
der unverii.ndert iibergehenden Schwefelsaure ist beirn Zersetzen einer Mis c hun g von Schmierol
nnd MineralOldestillationsabfalIsauren wesentlich geringer als beim Erhitzen der SchmierOl
abfallsii.uren fiir sich. (E. A. Kolbe, Petroleum 14, 837.) 

Nach D. R. P. 338169 behandelt man 100 Tl. entsii.uertes und entwii.ssertes Sii.ureharz der 
MineralOlraffination bei 12~125° unter Riihren mit 5-10.-Vol..Tl. Schwefelsaure vom spez. 
Gewicht 184 und solI so Min era I 0 I e gewinnen konnen. 

Zur Regenerierung von AbfaUsauren der ErdOl-, MineralOl- und Paraffinfabrikation bringt 
Illandie Sauren in in Wasser gestellte porose Tongefaf3e, durch deren \Yandungenreine Schwe
felsii.ure in das Wasser bzw. in statt des letzteren vorgelegte basische Fliissigkeiten diffundiert. 
s~ daf3 man bis zu 50griidige Schwefelsii.ure bzw. deren Salze wiedergewinnt, wii.hrend in den Ge
faOen Harz und Teer zuriickbleiben. (D. R. P. 182264.) 

.. Zur Gewinnung verschiedener Fraktionen vom spez. Gewicht 0,912, 0.899 nnd 0,888 aus ErdOl
ruckstanden vom spez. Gewicht 0,914 behandelt man das Rohmaterial nach Mitteilungen, die 
Charltschkow auf dem V. Kongr. f. angew. Chern. machte, mit einem Lostmgsmittel, z. B. Amyl
a.l~ohol, und fallt dann mit 92proz. Sprit die verschiedenen Fraktionen. nnd zwar zuerst die spt'
zlflsch schwersten und hochstsiedenden, aus. 

Zur Entharzung von ErdOlriickstii.nden mischt man sie mit hochsiroendem Fuse I 01, scheidet 
~o d~ch Erwitrmen auf 50° die Asphalt- und Pechstoffe ab, driickt die amylalkoholische LOsung 
III em anderes Gefii.f3 und entfernt das Losungsmitte1. (D. R. P. 124980.) 

Zur Gewinnung der Schwefelliii.ure behandelt man den Abfallsii.ureschlamm nach A. P. 
1409590 mit Solventnaphtha. 

233. Abfallsii.ureaufarbeitung: Abtrennungs- und Neutralisationsverfahren. 
:Zur Abtrennung der bei der Schwefelsii.urereinignng von M,ineralOlen sich abscheidenden 

harZlgen Verunreinigungen von dem dariiberstehenden reinen 01 hii.lt Illan dio Harzmasse am Boden 
d~.s <?efaf3es durch Erwitrmen diinnfliissig, in ihrem oberen Teil dagegen durch ~bkiihlu~ zii.h
flusslg und verhindert so ein Aufsteigen der warmen fliissigen HarZlllllSl'e wiihrend ihres Abzleh('n,., 
am Boden des Behii.lterR in das dariiber befindIiche 01. (D. R. P. 181206.) 

Lan g e, Chem.-techn. Vorschrifteu. 3. Aun. III. TId. 18 
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Zur Reinigung von Mineralolriickstii.nden und zur Gewinnung benzinloaJicher Produkte 
verriihrt man diese mit einer Mischung von 3T!. 70proz. Alkohol und 1 Tl. 38griidiger Natron. 
lauge im Verhiiltnis 3--4 Tl. des Mineralolriickstandea und 1 Tl. der alkoholischen Lauge, emul
giert das Gemenge durch Riihren in der Kiilte, und erhitzt sodann so lange auf 70°, bis sich die 
8lkoholische Lauge von dem OJ getrennt hat, worauf man sie als sehr dunkelgefii.rbte, griine, 
klebrige Fliissigkeit vom Boden des GefaBes abzieht. Der Kesselinhalt wird dann durch iiber
hitzten Wasserdampf bei 100° von den letzten Alkoholresten befreit und ebenso destilliert man 
aus der Natronlauge den Alkohol ab, wobei man ein an der Oberflii.che ausgeschiedenes Seifen
harz als Nebenprodukt gewinnt. (D. R. P. 121690.) 

Zur Reinigung von ErdOldes~ill~tio~iickstanden (auch. Ozok~rit) ~ntzie~t man ihnen einen 
griinen, fii.rbenden Ki:irper durch mmge Mischung des Materials m~t Selfenlosung, wobei man 
in der Weise verfii.hrt, daB man zuerst ein Gemenge des Rohmateriales mit 5--10% Olsaure oder 
Harzssure erzeugt und dieses allmii.hlich mit Alkalihydrat behandelt. Das fertige Mischprodukt 
wird nach dem Absetzenlassen oder Zentrifugieren getrennt, worauf man das Paraffin mit weich em, 
hei13em Wfl:BBer und foigend .!flit sc~wache~. Barium~hlori~?sung wii.scht und die Seifenli:isung zur 
WiedergewInnung der Fettsaure mIt verdunnter Mmeralsaure umsetzt. (D. R. P. 86000.) 

Zur Gewinnung von suI f 0 s a u r enS a I zen der MineraIOle und Shnli.cher Kohlenwasser
stoffe neutralisiert man die bei der Einwirkung von Schwefeissure auf die MineralOie entstehenden 
sulfidartig gebundenen Schwefel enthaltenden Sauren oder die Uisungen ihrer Ammoniaksalze 
mit einer Base, filtriert von den unlOelichen Salzen und dampft das F:iltrat ein. Die erhaltenen 
Produkte eignen sich zum Li:islichmachEl!l der K,?hlenwasserstof~e, P~enole oder atherischen Ole 
in Wasser. (D. R. P. 112630.) Nach emem welteren Zusatz IaBt slch das Verfahren auch auf 
schwefelfreie MineralOle, HarzOle oder Shnliche Kohlenwasserstoffe ausdehnen, und man kann so 
reduzierend wirkende wasseriOsliche Sulfossuren erhalten dadurch, daB man aus den Erdalkali
oder Schwermetallsalzen die Sulfosaure in Freiheit setzt und die filtrierte LOsung zur Trockne 
bringt. Nach einer anderen Abii.nderung gelingt ea, die Ssuren oder ihre Salze durch Oxydation 
80 weit umzuwandeln, daB auch die Salze mit Ieicht reduzierbarer Basis haltbare, wii.sserige, durch 
hohe Desinfektionskraft ausgezeichnete LOsungen geben. SchlieBlich sind auch die keinen sulfid
artig gebundenen Schwefel enthaltenden Sii.uren, z. B. die TumenoI- und Harzoisulfosauren be
fShigt, nach dem Verfahren des Hauptpstentes wasserli:isliche Erdalkali- und Schwermetallsalze 
zu geben. (D. R. P. 114393, 114394 und 114896.) Nach einer weiteren AMnderung des Ver
fahrens oxydiert man die durch Einwirkung von Schwefelssure auf MineralOle und Shnliche Kohlen
wasserstoffe entstehenden, sulfidartig gebundenen Schwefel enthaltenden Sauren, vor der Bildung 
li:islicher und unli:islicher Salze, neutralisiert die Oxydationsprodukte in wii.sseriger Uisung mit 
einer Base, filtriert von den unlOslichen Salzen und dampft das Filtrat ein. (D. R. P. 120014.) 

Die Trennung der bei der Einwirkung von Schwefeisaure auf Mineral- oder Schieferole 
entstehenden Sii.uren in schwefelreiche und schwefelarme Verbindungen (Ichthyole) kann dadurch 
bewirkt werden, da13 man das Sii.uregemisch mit organischen Basen neutralisiert (Anilin, Piperazin) 
und den in Wasser li:islichen Teil der entstandenen Salze von dem unli:islichen trennt. Man kann 
die li:islichen Salze des Sii.uregemisches auch mit Sal zen organischer Basen trennen. (D. R. P. 
127006.) 

Urn Abfallschwefelssure zu reinigen versetzt man die Saure mit ii.quivalenten Mengen 
von kohlensaurem Kalk und Sand odar dg!. und erhitzt diesen Gips-Sandniederschlag mit wenig 
Wasser unter Druck bis zur AbspaJtung von Schwefeisaure oder ihrem AnlIydrid und bis zur 
Bildung von Calciumsilicat. (D. R. P. 262466.) 

234. Abfa1lsiureaufarbeitong: Destillier- und OxydatioDsverfahren. 
VerfalIren und Destilliervorrichtung zur Wiedergewinnung von Schwefelsii.ure und 01 aus 

Abfallssuren sind in D. R. P. tIt 000 beschrieben. 1m kiilteren Teil des Apparates scheiden sich 
durch Verdampfung die Ole ab, im oberen hei13eren Teil zersetzen sich die noch iibriggebliebenen 
Ha.rze und Teare und ein kleiner Teil der SchwefeIsii.ure. Nach einer Abii.nderung unterzieht man 
die mit Wasser behandelte und erwinnte Abfallsii.ure vor der Erhitzung einer vorbereitenden 
Aufarbeitung in der Art, da13 die beim Erwii.rmen aus ihr entweichenden Dii.mpfe in Kiihlvorrich
tungen von dem in ihnen enthaltenen Teil der Ole befreit werden. Man erhii.lt unter Ausscheidung 
der Harze und Teare in fester Form etwa 50grii.dige SchwefeIsii.ure und vermeidet die Verdamp-
fungsverluste, die beim Erhitzen der AbfaUsauren entstehen. (D. R. P. 218689.) . 

Urn aus den bei dar Ssurebehandlung der MineralOle erhaltenen sauren Teermassen dIe 
Ole bzw. aromatischen Kohlenwasserstoffverbindungen wiederzugewinnen, erhitzt man den 
Tear (100Tl.) mit einem Gehalt von 43Tl. gebundener Sii.ure (66°) und 14T!. freier Sii.ure (59°) 
mit 23,3 Tl. Wasser 2 Stunden bei 7 Atm. Druck auf 165°. Die drei gebildeten Schichten werde? 
wie iiblich getrennt, wobei man aus der obersten die riickgebildeten Ole, aus der mittleren die 
sauren Teerreste und aus der nntersten Schwefelsii.ure von etwa 52° gewinnt. Es reaul
tieren 38,7 Tl. schwere Ole und nach dar Konzentration 51,3 Tl. Schwefelssure von 66°. (D. R. P. 
267763.) .. 

Vgl.: Verfahren zum Aufarbeiten der AbfallschwefeIsii.ure aus der TeerOl- oder Erdo~
reinigung mit gespsnntem Wasserdampf, bei dem die Schwefeissure als reine Fliissigkeit und d~e 
Sii.ureharze ala harte kriimelige Masse abgeschieden werden, die nach der Trocknung weder klebrlg 
ist, noch zusammenbackt. (D. R. P. 2t1 776.) 
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Zur Wiedergewinnung von Schwefelsii.ure aus organischen Abfallsii.uren lii.13t man 
sie in geschmolzene, iiber den Siedepunkt der Schwefelsii.ure erhitzte, saure Sulfate der Alkalien 
oder in ihre Gemische einflie13en (wobei man zweckmii.13ig einen katalytisch wirkenden Zusatz, 
z. B. K u pfers u If a t, zugibt) und fii.ngt die iibergehenden Dii.mpfe in geeigneter Weise auf. (D. R. P. 
267878.) 

'Ober ein Verfahren zum Zersetzen der bei der Reinigung von Kohlenwasserstoffen sich er
gebenden Schwefelsii.ureverbindungen, durch Erhitzen der moglichst feinverteilten Abfallschwefel
saure in Gegenwart von Kohle.auf Temperaturen von mehr wie 250° siehe D. R. P. 287700. 

Zur Zuriickgewinnung der Schwefelsii.ure aus Abfallschwefelsii.ure der Erdolraffination be
handelt man den mit Wasser verdiinnten schwefelsii.urehaltigen Teer mit Dampf und Kohlen
sliure unter Druck und bliist die erhaltene Diinnsii.ure ab, worauf erst das schwere 01 und die 
Kohlensii.ure abgelassen werden. (D. R. P. 292728.) 

Zur Verwertung der ErdO!-, Paraffin- oder Teerabfallschwefelsii.ure erhitzt man sie zur Ab
ncheidung der gro13eren Teermengen zuerst auf 150°, leitet die Schwefelsii.ure ab und erhitzt sie 
in einem anderen Gefii.13 mit Natronsalpeter auf 40-80", so da13 der noch vorhandene Teer als 
feate Kohle zur Abscheidung gelangt, worauf man durch Sieden der Schwefelsii.ure die Sa.lpeter
t<aure austreibt und die zuriickbleibende Schwefelsii.ure wie iiblich auf Bisulfat und Salzsii.ure usw. 
verarbeitet~ (D. R. P. 46101.) 

Zur Bleichung der schwierig reinigbaren Bakuolriickstii.nde verwendet man Schwefelsii.ure, 
die 4% getrocknetes Kali umbichromat enthii.lt, und erhii.lt so ein dunkelbraunes, klares 01, 
das nicht schwarz gefii.rbt ist wie andere derartige, als Viscosine bezeichneten Produkte. (K. 
Charchlkow, Braunkohle 1906, 1.) 

Zur Riickgewinnung von Sii.uren aus Sii.ureharzen oxydiert man die bei der Raffination von 
MineralO!en mit Schwefelsii.ure entstehenden Sii.ureharze unter anfii.nglicher Kiihlung mit Chro m
saure oder anderen gelinde wirkenden Oxydationsmitteln, die keine Verharzung herbeifiihren, 
und zerlegt auf diese Weise die Sii.ureester, die den wesentIichen Bestandteil jener Sii.ureharze 
hilden. (D. R. P.~844 877.) 

Zur Aufarbeitung der Erdolraffinations-Abfallschwefelsii.ure lii.13t man die na.ch Verdiinnung 
von den Sii.ureharzen getrennte schwarze Sii.ure unter gleichzeitigem Einleiten eines Luftstromes 
in siedende, konzentrierte Schwefelsii.ure einlaufen und sammelt die iibergehenden Diimpfe in Vor
lagen auf. Die komplizierten organischen Verunreinigungen der Schwarzsii.ure werden durch die 
durch die Schwefelsii.ure bewirkte Oxydation vollig zu Kohlensii.ure verbrannt. (D. R. P. 221610.) 

Zur Aufarbeitung des bei der Raffination der MineralO!e mit Schwefelsii.ure erhaltenen S ii. ure
teers destilliert man ibn im vorerhitzten Luftstrom bei 250-350°, oxydiert so den Schwefel der 
SChwefelverbindungen zu Schwefeldioxyd, das man nach Entfernung der iiberschiissigen Luft, 
des Stickstoffes und kleiner Mengen von Kohlensii.ure seiner Verwendung zufiihrt und gewinnt 
daneben fiiissige Kohlenwasserstoffe und Koks. (D. R. P. 224666.) 

Zur m<Sglichst vollkommenen Abscheidung der Sii.ureharze leitet man durch das wie iiblich 
erhaltene Olschwefelsii.uregemisch direkt oder nach erfolgter Abtrennung der ausgefii.llten Sii.ure
~larze bei gewohnlicher Temperatur bis zur volligen Vertreibung des Schwefligsii.uregases einen 
llldifferenten Gasstrom durch und erreicht so, da.13 sich die reinen, hellen Ole von den in LOsung 
gebliebenen Sii.ureharzen auf kaltem Wege und ohne Anwendung von Wasser oder konzentrierten 
Laugen, ohne Bildung schwer separierbarer Emulsionen, abtrennen lassen. (D. R. P. 270074.) 

230. Benzolreinigungriickstand-Aularbeitung. 
Auchdie bei der Benzolreinigung [247] entfallende Abfallsii.ure ist ein schwer beseitig

bares, lii.stiges Produkt. Zu ihrer Verwertung kann man sie von den harzartigen Produkten befreien, 
um sie dann zur Herstellung von Ammoniumsulfat zu verwenden, das aber wegen der schwer zu 
~~eitigenden geringen Teerreste mi.l3farbig bleibt. Bei der Abtrennung des Teers aus der Abfall
saure ergibt sich weiter der MiLlstand der Bildung schwefligsaurer Gase und anderer riechender 
Z.ersetzungsprodukte, so da13 man diese durch besondere Absorptionsmittel beseitigen mu.l3. Nach 
e~em neueren Verfahren wird diese Abfallsii.ure durch direkte Erhitzung mit Teer zur Gewinnung 
elUes guten Pecha verwendet. (D. R. P. 272 189.) 

Zur Reinigung der Abfallschwefelsii.ure der Benzolfabrikation treibt man Wa.rmluft, und zwar 
~lU ~esten die zur Kiihlung des Koksofenmauerwerkes dienende erhitzte Druckluft feinverteilt h dl~. Abfallschwefelsii.ure, na.chdem man die Luft durch Dberleiten iiber ungel08chten Kalk vor
f?r v<;>llig getrocknet hat. Der so gelOschte Ka.lk lii.13t sioh dann bei Gewinnung der Nebenprodukte 
ur dIe Ammoniakherstellung verwenden. (D. R. P. Anm. G. 87 742, KI. 121.) 

Zur Aufarbeitung der Abfallschwefelsii.ure bei der Benzolfabrikation mischt man sic in 
unverdiinntem Zustande gleichzeitig mit Ammoniakwasser und verbrauchtem BenzolwaschO!, 
r~Ol oder Steinkohlenteer und erhiiJt so ohne Aufwendung von Feuerungsmaterial unmittelbar, 

trekt verarbeitba.re reine Ammonsulfatlauge und ein sii.urefreies Teerprodukt. Nach dem Zusatz
\V'tent stellt man zunii.chst die Mischung von Abfallsii.ure mit Teer, Teerol oder verbrauchtem 

asohO! her und setzt dann Ammoniakwasser zu, in dem ein Teil des Ammoniaks an Salzsii.ure ge
b!lJlden ist. Bairn folgenden Einleiten von Wasserdampf, der sich in dem reaktionshei.l3en Gemisch 
ruoht .~ondensieren und 80 die AIDmonsulfatlau~e nicht verdiinnen kann, vermsg man dann aus 
dar Losung der harzigen Bestandteile der Abfallsaure in dem WaschO! Benzol und seine Homologen 

18* 
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neben Salzsaure abzutreiben. Letztere erscheint als wert voIles Nebenprodukt in erhohter Aus
beute, wenn man das bei der sog. heiJ3en Ammoniakgewinnung entfallende Ammoniakwasser
kondensat verwendet. 1m iibrigen wird nach dem Hauptpatent verfahren. (D. R. P. 289162 
und 289524.) 

Zur Herstellung heller, an der Luft leicht trocknender Ole destilliert man die Sii.ureharze der 
Benzolfabrikation im Vakuum, wobei die erhaltenen schwefligsauren Dampfe abgetrennt und fiir 
sich auf Schwefelsaure verarbeitet werden. (D. R. P. 320255.) 

Zur Verarbeitung des bei der Raffination organischer Produkte abfallenden Sii.ureteers knetet 
man ibn zur Trennung in Sii.ure und Pech und Entfernung der konzentrierten Schwefelsii.ure in 
einer indifferenten Fliissigkeit wie Benzin oder Erdol. (D. R. P. 233517.) w 

236. Erdol-Alkalibehandlung (Entfiirbungspraparate). 

Nach A. Guiselin empfiehlt es sich zur Vermeidung von Materialverlusten die Erdolraffination 
mit der Laugenbehandlung zu beginnen, dann mit Saure zu waschen und schlie13lich evtl. noch
mals mit Lauge zu arbeiten. Unter Vermeidung der Emulsionsbildung werden so klare Ole und 
losliche Nap h the n s e i fen gebildet. (Referat in Zeitschr. f. angew. Chern. 26, 426.) 

Zur Umwandlung von ErdOi oder Erdpech in Brennol solI man das Rohmaterial naclt 
D. R. P. 14924 einige Stunden mit Kalk erhitzen und dann abdestillieren. 

Zur Abscheidung der im ErdOi und seinen Rohdestillaten vorhandenen oder beim Stehen an 
der Luft, besonders im Lichte, in ibm entstehenden organischen Sii.uren schiittelt oder verriihrt 
man das ErdOi bzw. zentrifugiert die viscoseren Sorten mit trockenem Kalkhydrat, wobei 
die Giite der Produkte sich nicht nachteilig andert und die Sii.uren doch vollstii.ndig entfernt werden. 
(F. Schulz, Petroleum 1909, 86.) 

Zum Reinigen von MineralOien erhitzt man sie unter hohem Druck zusammen mit Baumwoll
abfallen, die mit starker alkalischer Lauge getrankt sind. (E. P. 153844/1920.) 

Die Vorreinigung des Petroleums mit Schwefelsaure und die weitere Reinigung durch Ver
kochen des von der Schwefelsaure getrennten ErdOies mit einem wasserigen Ton kalkbrei be
schreibt schon Wilks in Polyt. Notizbl. 1850, Nr. 23. 

Zum Reinigen fliissiger Kohlenwasserstoffe blast man in ein Gemenge von 21 Rohol 
und 70 g aktiver Kohle, die man durch Trockendestillation eines feinpulverigen Gemisches kohlen
haltiger Substanzen und Feinasche (Kalk- und Tongemenge) erhalt, wii.hrend 12 Minuten Luft 
ein, setzt weitere 70 g der Kohle zu, blast abermals und zwar 38 Minuten lang Luft ein und kaIlll 
dann das iiber den abgesetzten teerartigen Verunreinigungen stehende, farblose, vollig wasserfreie 
01 durch einfache Filtration gewinnen. Es besitzt nur schwachen Geruch, brennt auch geruchlos 
in gleichbleibender Liehtstarke und enthalt keine Schwefelverbindungen mehr, da der Lampen
zylinder vollig klar bleibt. Da auch nur das aul3erste Ende des Dochtes angekohlt ist, sind auch 
keine stickstoffualtigen Verunreinigungen mehr vorhanden. (D. R. P. 240760.) Nach dem Zu
satzpatent vermischt man 100Tl. rohes Leuchtpetroleum wahrend 40Minuten unter Luft
riihrung mit 3 Tl. 20 proz. Natronlauge, Ia13t dann absitzen, wascht das so vorgereinigte von den 
Verunreinigungen abgezogene 01 aus bzw. mischt es evtl. noch einmal unter Zusatz von 0,03 Tl. 
fein verteilter Asche oder gegliihtem Ton und behandelt es dann weiter wie im Hauptpatent be
schrieben mit 5 Tl. aktiver Kohle (pro 100 Tl.), wahrend 30-40 Minuten unter Luftriihrung. 
(D. R. P. 255536.) 

Zum Bleichen von Mineraliilen behandelt man entweder das betreffende 01 oder die zur Ent
far bung der mit Schwefelsaure behandelten Ole zu verwendende Knochenkohle mit Athyl- oder 
Methylalkohol, trocknenden Olen, Aldehyden oder anderen Sauerstoff bindenden Mitteln, wodurch 
erreicht wird, da13 der besonders in der Kohle vorhandene Sauerstoff die Ole nicht oxydieren und 
dadurch griin farben kann. (D. R. P. 75656.) 

Die Reinigung des Erdoles mit Chi 0 r k a I kist in Dlngl. Journ. 183, 165 beschrieben. 
Wagner em pfahl zur Reinigung des Erd- und Solarols eine Losung von Natronplumbat (d. h. 

eine Losung ~n Bleioxyd in Atznatron), vor aHem, um die Ole von ihrem unangenehmen Ge
ruche zu befreien. (Jahr.-Ber. 1866, 676.) 

Zur Reinigung von Petroleum schiittelt man es nach D. R. P. 107239 mit einer Losu~ 
von Kaliumplumbit (Natriumplumbit hat sich nicht bewii.hrt). Man dekantiert und reimgt 
das Produkt bis zur vollstandigen Entfarbung mit Ozon. 

Dber Reinigung des ErdOles, der verschiedenen durch Destillation von Steinkohle, Braun
kohle, Torf usw. erhaltenen Ole und des Paraffins, mit Leim, Starke, Milch oder Ton, siehe D. 
Ind.-Ztg. 1869, Nr. 19. 

Zur Reinigung von Olen wurde nach D. R. P. 11 951 die mittels Mineralsaure aus Hochofen
schlacke gewonnene, gut gewaschene und getrocknete Kieselsii.ure verwendet, mit der m~n 
die dunklen Mineral- oder Paraffinole nach alkalischer und saurer Vorbehandlung bis zum ~ID
treten der heHen Farbung erhitzte. In der Schrift iRt auch die Verwendung der reinen Kiesels~ure 
als Filtermaterial erwahnt und hervorgehoben, da/3 dieses Bleich- und Entfarbungspulver elDen 
volligen Ersatz fiir Knochenkohle bietet. 

Zur Entfarbung von Erdol und Paraffinen bedient man sich nach Vossen, Zeltschr. f. angelV. 
Chern. 1905, 1361) eines als Nebenprodukt der friiheren Blutlaugensalzfabrikation erhaltenen 
Entfarbungspulvers da.'! 30-40% Tierkohle neben gro/3en Mengen Kieselsaure und etwas 
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Eisenoxyd enthiilt, oder man verwendet das sog. "amerikanische Entfarbungspulver" 
(Magnesiumhydrosilicat), das allerdings die entfarbende Kraft der Tierkohle nur zu 50% be
sitzt, dafUr aber bedeutend billiger ist. 

Zur Regenerierung der zur Reinigung von Erdol und anderen Kohlenwasserstoffen 
dienenden Tonerde extrahiert man sie mit Benzol und erhalt so den Ton wieder in vollig ver
wend barer Form, was mittels Petrol ather nicht gelingt. Die Form der Tonerde kommt insofern 
in Betracht, als man beim Schiitteln des Petroleums grobere Tonerde verwenden soli, wahrend 
zum Filtrieren feinere Sort en bevorzugt werden. Die in der Tonerde zuriickbleibenden Stoffe 
scheinen dieselben zu sein, die sich auch durch kalte oder warme Behandlung des ErdOles mit 
Schwefelsaure entfernen lassen. (A. Guiselin -und M. Haudricourt, Referat in Zeitschr. f. angew. 
Chem. 27, 308.) 

Die in Petroleumraffinerien abfallenden alkalischen Laugen enthalten noch groJ3e Mengen 
unverbrauchter Natronlauge, deren Wiederverwendung und wiederholte Benutzung zum Laugen 
neuer ErdOlmengen Ersparnisse bis zu 60% an Atznatron erbringt, besonders dann, wenn man 
aus den Laugen Naphthensauren gewinnen will. Unter entsprechend gewahlten Bedingungen 
erhiilt man so nicht nur eine durch Naphthensauren voIIig neutralisierte Lauge, sondern sogar 
Seifenlosungen, die noch groI3ere Mengen freier Naphthensauren gelOst enthalten und bei der 
Zersetzung durch Schwefelsaure viel mehr Naphthensauren geben, als wenn die bfaIIaugen noch 
freies Atznatron enthalten. (J. Hausman, Petroleum 7, 13.) 

237. Naphthensauren. 
Budowski, J., Die Naphthensauren. Berlin 1922. - Wischin, R. A, Die Naphthene 

und ihre SteIIung zu anderen hydrierten Kohlenwasserstoffen. Braunschweig 1901. 
Dber Naphthensauren, naphthensaures Natrium und deren Verwendung siehe J. David

sobn, in Zeltscbr. f. angew. Chem. 27, I, 2 und P. M. E. Schmitz in Kunststoffe 4, 50 und in 
E. Schmitz, Veron. d. Ind. Ges. Miiblh. 83, 373. 

Vgl. auch den ausfiihrlichen Bericht liber die Naphthensauren der verschiedenen Erdol. 
destillate und ihre Viscositat von E. Pybiilii, Chem. Rev. 21, 128 bzw. Petroleum, 9, 1373. 

Dber die Verwertung alkalischer AbfaIIe der Kerosin- und Olreinigung in RuI3land bis zum 
Ausbruch der Revolution, insbesondere die HersteIIung geruchfreier Schmierseifen bzw. Naphthen
sauren siehe N. Hwlld, Petroleum 16, 45 u. 76. 

Die alkalischen Abfallaugen der ErdOlreinigung (namentlich des russ is chen ErdOles) steIIen 
diinne Emulsionen der schwer loslichen Seifen von Naphthensauren dar. Beirn Zersetzen dieser 
Laugen mittels verdiinnter Sauren oder auch auf anderen Wegen (siehe unten) erhalt man die 
Sauren, deren einfachster Reprasentant die Hexanaphthencarbonsaure 

Hz Hz 
c-c 

H2if "CH. COOH, 
"C-C/ 

Hz Hz 

ein !someres dEtr Hexahydrobenzoesaure ist, als dunkIe unangenehm riechende olige Fllissigkeiten, 
die sich irn Vakuum destillieren lassen. In dieser Form sind die Naphthensauren heIIgelbe Ole; 
die Salze zeigen salbenartige Beschaffenheit. 

Nach einem Bericht in Petroleum 1921, 1169 erhalt man unter groI3er Laugen- und Schwefel
saureersparnis ein reineres von 01-, Phenolen-, Harz- und Teerstoffen freies Naphthensaure
gemisch, wenn man zum Vorlaugen der MineralOle statt der Natronlauge von 15 0 Be unter Ver
meidung eines· groI3eren "Oberschusses eine solche von 3 0 Be verwendet. 

Dber die Abscheidung der Naphthenseifen durch Aussalzen und Eindicken der ErdOl
abfaIIaugen und ihre Verwendung in der Seifenfabrikation berichtet R. Albrecbt in Chem. Rev. 
1911, 152 u. 189. Die SchmierOlabfallaugen lassen sich nur schwierig auf reine Naphthensauren 
,:erarbeiten, die dann iiberdies ihres hohen Molekulargewichtes wegen nur begrenzten Absatz 
flUden. Man verarbeitet die Laugen daher entweder direkt als Seifenfillimittel oder auf Bohrole 
oder verfeuert sie nach der Neutralisation mit Saureharzen. 

.. Zur Herstellung eines Ersatzmittels fUr Fettsauren behandelt man die bei der alkalischen 
WOSche besonders der russischen Erdolsorten erhaltenen iibelriechenden Naphthensanren 
unter Vermeidung der Spaltung in niedrig molekulare Fettsauren mit oxydierenden Mitteln, 
Worauf noch eine Reinigung durch Destillation vorgenommen werden kann. (D. R. P. 179564.) 

Auf die Verwendbarkeit der durch Ausathern ihrer alkalischen Losung von Kohlenwasser. 
st?ffen befreiten Naphthensauren zur Gewinnung von schmierseifenartigen Natronseifen ;les sehonA. Wlschin inZeitschr. r. angew. Chem. 1900, 507, hin. Vgl. aueh A. P. Lidow in Zeitschr • 
• angew. Chem. 1900, 1273. Damals fiihrten sieh die Produkte nieht ein, weil sie den mit ihnen 

gewoschenen Wasehegegenstiinden aueh im gereinigten Zustande einen schwer entfernbaren un
angenehmen Geruch verleihen. 

Zur Behebung des durchdringenden anhaftenden Geruches der sonst sehr verwendbaren mit 
Naphthensauren erzeugten Seifen empfiehlt es sich, sie nieht rein, sondern im Gemenge mit 
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Kernseife und weiter unter Zusatz von 30% Harzseife und auf das Ganze bezogen 1-1,5 Tl. 
Fullererde zu bereiten. Solange es nicht gelingen wird, einfa.chere Wege zur Behebung deH 
Vbelstandes zu finden, wird das Hauptanwendungsgebiet der Naphthensauren, die man in der 
Menge von 0,02% bzw. 0,1 % aus ErdOidestillat bzw. Gasol gewinnt, die Herstellung von Bohr. 
olen bleiben. (E. A. Kolbe, SeHeos.-Zig. 1917, 877.) 

Niiliere An,!;{aben uber diese sog. Minera.lseife, die in RuI3land aus Naphthensauren mit Fett· 
sauren hergestellt wird, finden sich in Selfeos.-Zig. 1907, 817. 

Die Schwermeta.Ilsa.lze der Naphthensii.ure, besonders die Ku~fer- und ZinnsaJze wirken holz
konservierend, wiilirend ihre Phenol- und Tbymolabkommlinge slch fUr Zwecke der Desinfektion 
und Medizin eignen. (Charltschkoff, Chem.-Zig. 1911, 781.) 

Zur Reinigung der russischen Kerosindestillate mit einem Gehalt an Naphthensii.uren 
zwischen 0,2 und 0,9%, verwendet man im allgemeinen 0,4% konzentrierte Schwefelsii.ure von 
94% Monohydratgeha.lt. Die Schwefelsaure wirkt nicht nur auf die basischen, sondern auch auf 
die Aspha.ltstoffe, die oxydiert oder sulfoniert werden und weiter absorbiert sie unter BiIdung 
von Sulfosii.uren die aromatischen KohIenwasserstoffe und etwa 30% der Naphthensii.ure. Diese 
Sulionaphthensauren gewinnt man auch aus technisch reinen Naphthensii.uren mit uber
schiissiger Schwefelsii.ure. Sie enthalten dann 3,64% Schwefel und werden immer unangenehmer 
im Geruch, je hoher der Schwefelgehalt steigt. Darum empfiehIt es sich vor der Raffination der 
KerosindestiIlate mittels Schwefelsaure die Naphthensii.uren vorher mit Lauge zu entfernen. 
(E. Pyhiilii, Petroleum 9, 1606.) 

Zur Erleichterung der Alkaliwii.sche von mit starker Saure behandelten MineralOien setzt 
man ihnen vor, wiilirend oder nach der Alkalizugabe zur LOsung der Sulfosii.uren des Oles gentigende 
Mengen sulfonierten Ricinusoles zu. (E. P.I68867/1920.) 

Zur Reindarstellung der zur Herstellung wasserlOslicher Ole und Fette als Seifenzusatz. 
WebstuhlOl-, TUrkischrotOl-Ersatz usw. dienenden Naphthensauren 1ii.13t man die Abfallauge 
in langer wiilirender Zeit vollig absetzen und scheidet dann die Naphthensii.uren durch gelinde 
AbkUhlung ab. Durch Ansii.uern oder durch Aussa.lzen erhii.lt man weniger reine Produkte, jene 
aus SpindelOi sind meist direkt, die Naphthensauren aus schweren Olen nur unter Zusatz von AI· 
kohol und Laugen im Wasser 100lich. (K. Fuchs, Petroleum 1917, 969.) 

ZurGewinnung technisch reinerNaphthensii.uren mischt man die MineralOiablallprodukte 
mit Anilin oder o-Toluidin, die nur die Naphthensauren in einem Reinheitsgrad von 98-99% 
aufnehmen. zieht. nach gentigender Einwirkung die unterste Schicht der abgesetzten Masse ab und 
destilliert sie, so da13 das LOsungsmittel ubergeht, und die evtl. durch Wiederholung der Operation 
zu reinigenden Naphthensii.uren in der Blase zuruckbleiben. (D. R. P. 802210.) 

Zur Umwandlung fliissiger Naphthensauren in feste Produkte chloriert man die Siiuren, 
entzieht ihnen ChIorwasserstoff und hydriert das Produkt schIie13lich bei Gegenwart eines Kata· 
Iysators. (D. R. P. 860 829.) 

Zur Desodorierung von Naphthensauren evtl. in Mischung mit Fettsii.uren behandelt man 
sie mit geringen Mengen sa.lpeteriger oder unterhalogeniger Saure oder mit Halogen, die man den 
Naphthensii.uren mittels eines mit den Stollen beladenen Luftstromes zufUhrt. (D. R. P. 806 771.) 

Na.ch D. R. P. 341 8&4 behandelt man naphthensaure Salze zu ihrer Reinigung mit uberhitztem 
Wasserdampf. 

238. Erdol-Losungserlraktion. 
Zur Reinigung von Petroleum oder BraunkohIenteerol mischt man 100 kg der iiber 300' 

siedenden KohIenwasserstoffe mit 5 kg 80proz. Essigsii.ure, wii.scht das 01 nach II. Stundc 
mit Wasser neutral und schiittelt es zur Entfemung der letzten Saurereste mit 10% Natron
lauge vom spez. Gewicht 1,4 durch. Die Essigsii.ure soIl in dieser Konzentration die harzigcn 
Korper aufnehmen. (D. R. P. 80787.) 

Zur Reinigung versetzt man das roheErdOlna.ch D. R. P.I06 618mitTerpentinol (111_11 
fUr 10 hI) oder ii.hnlichen atherischen Olen, die die Eigenschaft haben, Sauerstofl aus der Luft 
aufzunehmen und an andere Stoffe wieder abzugeben. Leitet man nun in das Gemenge Luft 
ein, so werden die Verunreinigungen des Petroleums verharzt, und man kann die gebildeten 
Harze durch Ausschutteln mit Natronlauge oder konzentrierter Schwefelsaure entfemen. . 

Urn ErdOi zu entscheinen und ein nichtfluoreszierendes Produkt zu erhalten, das allem 
oder im Gemisch mit Schwerbenzin als TerpentinOiersatz in der La.ckfabrikation dienen kann, s~tzt 
man dem LeuchterdOi 1-2% oxydiertes TerpentinOi hinzu, das aus einem terpenfreien GemlSch 
sauerstoffhaltiger Hydratationsprodukte bestimmter Terpene besteht (z. B. Terpi neol) u!1d 
die Eigenschaft besitzt mit den den Schein des ErdOies erzeugenden Stolfen unlOsliche ha:rz1ge 
Niederschlii.ge zu geben, von denen man na.ch dem Absetzen das reine verii.nderte ErdOi abzlehen 
kann. (D. R. P. 297 814.) 

Zur Abscheidung der in MineralOien und ihren Riickstii.nden entha.ltenen asphalt- und harz}
artigen Stolfe bedient man sich na.ch D. R. P. 178618 eines Gemenges von Benzin und Amy' 
alkohoL _ 

Urn na.ch der in D. R. P. 124980 beschriebenen Methode aus Minera.lolen oder deren Ruck
standen die harz- und asphaltartigen Korper abzuscheiden, 8011 man nur die zur AusscheidUllI g 
des Asphaltes und noch nicht zu seinem Absetzen erforderlichen Mangen des Amylalkoho eS 
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oder iiohnlicher LOsungsmittel zufiigen und die Trennung des Asphaltes von der OllOsung lediglich 
durch Centrifugieren bewirken. Man erzielt so ebenfalls vollige Trennung und verbraucht nur 
30% des sonst benotigten LOsungsmitteIs. (D. R. P. 176468.) 

Zur Raffination von ErdOidestillaten mischt man das mit Schwefelsii.ure gereinigte und auf 
50° erwii.rmte 01 zur Entfernung der Sulfosii.uren, deren wii.sserige LOsungen unliebsame Emulsions
bildung hervorruft mit 0,2-0,3% Alkohol und gewinnt 80 nach dem Waschen des Oles z. B. 
aus dem SoiarOi von Baku 7% Sulfosii.uren, die in alkalischer, neutraler und auch saurer LOsung 
sogar bei Anwendung von h art e m Wasser gut reinigende und emulgierende Eigenschaften 
besitzen und den Fettsii.uren demnach iiberlegen sind. (Z. Budrewlcz, Zentr.-BI. 1920, IV, 448.) 

Zur Herstellung von in Benzin loslichen Erdolfraktionen scheidet man aus dem 
MinerillOi durch gelindes Cracken die Hauptmenge der abzudestillierenden SchmierOikohlenwasser
stoffe ab und erhalt so einerseits das SchmierOidestillat und andererseits asphaltreiche, goudron
artig ziiohe oder feste Destillationsriickstii.nde vom spez. Gewicht iiber 0,97. Letztere behandelt 
man nun mit Benzin oder anderen ErdOidestillaten vom spez. Gewicht unter 0,70 in der Menge 
von etwa 6 : 1, trennt die LOsung vom Riickstand, der mit dem geeigneten SchmierOidestillat 
gemischt wird und erhii.lt aus der BenzinlOsung nach Vertreibung des LOsungsmittels ein hell
braunes, fiir Schmierzwecke sehr geeignetes 01. Das Verfahren hat den Vorteil, dafl Sii.uren ver
mieden werden und dafl keine Materialverluste eintreten. (D. R. P. 185690.) 

Zur Verarbeit~ von MineralOien extrahiert man das Rohmaterial nach D. R. P. 166 45! 
mit Aceton oder semen Homologen, wobei die teer- und asphaltartigen Bestandteile ungelOst 
bleiben, filtriert und destilliert aus dem Filtrate das LOsungsmittel ab. Das Verfahren eignet 
sich zur Verarbeitung von rohen MineralOien oder von Schwerolen, die wenig leichte Bestandteile 
enthalten, oder die vorher abdestilliert werden. Besonders paraffinfreie Ole lassen sich so leicht 
verarbeiten. 

Zur Re~ung von MineralOidestillaten entzieht man ihnen die schweren Ola.nteile durch 
Aceton, destilliert das LOsungsmittel behufs Wiederverwendung ab und erhii.lt Riickstii.nde, 
die sich a.ls Zusatz zu Maschinenschmierfetten und Wagenschmieren eignen. (D. R. P. 232794.) 

Nach D. R. P. 263352 schiittelt man die rohen MineralOie zur Entfernung der schwereren 
Olanteile statt mit Aceton (D. R. P. 232794) mit Ricinusol oder Traubenkernol, wiederholt 
das Verfahren, nachdem man nach einigen Tagen die untere dunkelgefii.rbte Schicht abgelassen 
hat und erhii.lt so ein, besonders zur Schmierung von Turbinen und zur Fiillung von Transforms
toren gee~netes Schmiermaterial. Aus den RicinusOlausziigen kann man ein LagerkiihlOl, Seife 
oder konslStente Maschinenfette bereiten, oder man kann das RicinusOi durch Ausziehen mit 
Alkohol wiedergewinnen. Das RicinusOi und TraubenkemOi mischt sich mit den in Aceton iiber
gehenden schweren Anteilen leichter als mit den in Aceton ungelOst bleibenden Stoffen. "Oberdies 
hat das pflanz1iche 01 dem Aceton gegeniiber den Vorteil der Unentziindbarkeit, des grof3eren 
LOsungsvermo~ens, der Vermeidung von Verlusten durch Verdunstung, femer dar a.llgemeinen 
Verwendbarkelt auch fiir diinnfliissige MinaralOie und kann a.ls untere Schicht der Ausziige ohne 
jade Abscheidung des LOsungsmittels direkt aIs Schmiermittel oder zur Seifenfahrikation ver
wendet werden. 

Auch fliissiges Schwefeldioxyd lOst die den charakteristischen Geruch oder das schlechte 
Brennen mancher LeuchtOle bewirkenden ungesii.ttigten Kohlenwasserstoffe auf und lii.flt die 
gesattigten wertvollen Bestandteile unverii.ndert. 

Die so mittels fliissiger schwefliger Saure gewonnenen Ole besitzen ein wesentlich geringeres 
spezifisches Gewicht als die mitteIs SchwefeIsii.ure erhaltenen Raffinationsprodukte. Die Extrakte 
lassen sich besonders als Terpen ti nolersatzmi ttel verwenden, zu welchem Zwecke heute nur 
die durch einen hohen Gehalt an ungesii.ttigten Kohlenwasserstoffen ausgezeichneten Ole von 
Borneo und Texas dienen konnten. Das vollig ausgearbeitete Verfahren wird fiir rumii.nische, 
g~lizische und indische, aber auch fiir aIle gecrackten Ole Bedeutung erlangen, urn so mehr a.ls 
dl~se Methode der Erdolraffinierung gegeniiber jener mitteIs AlkohoIs den Vorteil hat, billig zu 
sem, da die Alkoholriickgewinnung zugleich mit dem Raffinationsprozefl im Kreislauf vollzogen 
werden kann. (L. Edele8nu, Referat in Zeltschr. r. 8ngew. Chem. 28, 376.) Vg1. C. Engler und 
L. Ubbelohde, Zeltschr. r. 8ngew. Chem. 26, 171. 

Zur Reinigung von ErdOi und seiner Destillate behandelt man es unter der kritischen Tempera
tur mit so viel fliissiger schwefliger Sii.ure, dafl Schichtenbildung eintritt und trennt die untere 
Schicht der LOsung der schweren Kohlenwaserstoffe in dem Schwefeldioxyd von den oben schwim
menden, unange~iffenen leichten KohlenwasserstoffeD. abo Die Trennung, die auf einem rein 
mechanischen LOsungsvorgange, ohne chemische Verii.nder~ der Bestandteile erfolgt, ist bei 
Anwendung geniigender Schwefeldioxydmengen eine voIIstii.ndlge. (D. R. P. 216459.) 

Vg1.: Verfahren zur kontinuierlichen Behandlung von KoWenwasserstoffen mit fliissiger 
schwefliger Saure nach dem Gegenstromprinzip in besonderer Vorrichtung. (D. R. P. 297 181.) 
. .~~ die LOsli~hkei~. von ~araffinkohlenwasserstoffen, Benzolen. Nif.hthenen und Olefinen 
m flusslger schwefllger Saure slehe auch das Referat in Zentr.-BI. 1919, ,446. 

239. Erdolentschwefelung. 
. Zur Entfernung der iibelriechenden Schwefelverbindungen sus BraunkohleminpralOlen destil

herte man diese langssm in einem Strom von Schwefeldioxydgss, das sn Ort und Stelle durch 
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Erhitzen der Raffineriesaurerlickstii.nde mit Koks erhalten wurde. Schlie13lich leitete man nach 
Abstellung des Schwefelsaurezustromes rasch liberhitzten Wasserdampf durch den Kesselinhalt. 
(D. R. P. 36765.) 

. Zum Entschwefeln und Desodorieren von ErdOl leitet man den Dampf in einer besonderen 
Anlage, derenAusfiihrung in der Schrift beschrieben ist, liber hei13es Eisen oder Kupfer, die den 
Schwefel binden und dadurch den knoblauchartigen Geruch des ErdOles zerstoren. (D. R. P. 
40 958.) 

Hager schlug schon vor, dem ErdOl den Schwefel mit Schwermetallen zu entziehen, allerdings 
verwendete er Quecksilber, mit dem er das Erdol schlitteIte. (D. Led.-Ztg. 1867, Nr. 11.) 

Von gro13ter Bedeutung fiir die ErdOlindustrie wurdedas Verfahren von H. Frasch, der erstmalig 
MetaIloxyde zur Entschwefelung des ErdOles verwendete. Die dabei entstehenden Metal!
sulfide konnen dann durch Rosten immer wieder regeneriert werden. Man verwendet (innerhalb 
recht enger Grenzen) irn allgemeinen ein Gemisch von 75 Tl. Kupferoxyd, 10 Tl. Bleioxyd und 
15 T1. Eisenoxyd und destilliert die Ole aus einer Retorte, in der dieses MetaIloxydgemenge ent
halten ist. Eine ausfiihrliche Beschreibung des Verfahrens bringt G. Lunge in Zeltschr. r. angew. 
Chem. 1894, 69. 

Zur primiiren Reinigung leitet man die Destillationskondensate des ErdOles durch mit Alkali-, 
Erdalkali- oder SchwermetaIlchloriden oder -sulfaten gefiillte eiserne Rohren. Die braun werdenden 
Sa.lze werden dann durch Auslaugen und Umkrystallisieren regeneriert. (D. R. P. 80908.) 

Zur Reinigung und Entschwefelung von MineralOlen behandelt man z. B. das ErdOi nach 
Entfernung der unter 1500 siedenden Anteile unter RlickfluJ3kiihlung mit 0,8% AI umini um
chlorid, lii.13t nach Beendigung der Entwicklung von Salzsii.ure und Schwefelwasserstoffgas er
kalten, w8scht das von dem Harz abgehobene 01 mit natronIaugehaltigem Wasser und destilliert 
es unter Zusatz von etwas Kalk. Andere Ole werden ebenso, und zwar unter Umstii.nden fraktio
niert mit Aluminiumchlorid behandelt, dergestalt, da13 man mit der Zufiigung von weiterem Me
tallchlorid aufhort, sobald die zur Entschwefelung notige Menge des Salzes beigegeben ist. Diese 
Mengen schwanken zwischen 0,5 und 5%. (D. R. P. 83 494.) Nach Untersuchungen von W. Heln
ricl sind die Angaben dieses Patentes jedoch unzutreffend, und es vermag in dieser Form nicht das 
zu leisten, was es verspricht. Bedeutungsvoll ist das Verfahren deshalb, weil es die Grundlage 
fiir die in neuerer Zeit wieder aufgenommenen ErdOl-Aluminiumchloridprozesse [241J bildet. 
(Zeitschr. f. angew. Chem. 1897, 8.) 

Zum Reinigen und Entschwefeln von Mineralolen erhitzt man sie nach D. R. P. 
159 262 aufeinanderfolgend mit verdiinnter Schwefelsii.ure, Alkalilauge und Aluminiumchlorid 
unter Druck. 

Zur Entschwefelung des Roholes leitet man seine Diimpfe zuerst zur Zerlegung der Schwefel
verbindungen liber Tonerdehydrat oder Magnesit und dann liber ebenfalls gliihende, den frei
gewordenen Schwefel absorbierende Stoffe. (A. P. 1404293-294.) 

1st das Petroleum schwefelhaltig, so setzt man ibm nach D. R. P. 108 364 auf 500 Tl. 1 Tl. 
Terpentinol zu (oder statt des letzteren fiir 100 hI des Destillates 28/, kg Kolophoni urn) und 
erhitzt sodann bis zum Sieden, lii.13t erkalten und behandelt mit einer geringen Menge konzen
trierter Schwefelsii.ure; die Sii.ure wird dann durch Waschen beseitigt, man entfernt den Terpentin
bzw. Kolophoniumliberschu13. Schlie13lich 1ii.13t man das Wasser ab und neutralisiert mit einer ge
ringen Menge von AtznatronIiisung den etwa verbliebenen Sii.urerest. Es solI sich auf diese Weise 
der groOte Teil des Schwefels entfernen lassen dadurch, dal3 die zugesetzten Terpene mit dem 
Schwefel Verbindungen eingehen. Seit man jedoch die Petroleumdii.mpfe liber fein verteiltes 
Kupfer oder Metalloxyde leitet, das den Schwefel bindet, ist diese teuere Methode liberfliissig 
geworden. 

Die Reinigung s ulfonierter klinstlicher wie natiirlicher Schwefelverbindungen der Mineral
ole nach dialytischer Entfernung der anorganischen Salze durch Behandlung der dialysierten 
LOsung mit Reduktionsmitteln ist in D. R. P. 141185 beschrieben. 

Zur Entschweflung des rohen ErdOles verwendet man eine beirn Erwiirmen Sauerstoff ab
gebende Manganverbindung, die in der Weise erhalten wird, da13 man in eine Alkaliliisung 
oder eine wiisserige Erdalkalisuspension Acetylengas einIeitet und allmiihlich bei Vermeidung 
eines "ObersChUBBes langsam eine w8sserige Permanganatlosung einfliel3en la13t. Die ausgefallene 
Manganverbindung wird filtriert. (D. R. P. 102018.) 

Zur Entschwefelung des ErdOles destilliert man das Rohprodukt mit 1 % metallischem Na
tri um ab und gewinnt so bei Temperaturen bis 1500 Rohbenzin, von 150-3000 LeuchtOl und liber 
3000 Paraffinol. (D. R. P. 160 717.) 

Nach A. P. 878246 destilIiert man ErdOl, urn es zu entschwefeln mit Bleioxyd und be
handelt nachtriiglich mit Schwefelsii.ure. 

Oder man kocht 360 I des Rohmaterials nach D. R. P. 48140 mit je 1 kg Kupfervitriol, 
.Atznatron und Kochsalz, gelOst in 18 I Wasser 1/. Stunde lang. Durch Verriihren des so be
handelten Produktes mit Wasser und Schwefelblumen werden die letzten Spuren von Kupfer, 
~atron und Kochsalz entfernt, worauf man das 01 mit Schwefelsii.ure und Atznatron behandelt 
IJnd evtl. nochmal destilliert. 

Zur Abtrennung des Schwefels aus schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen und d~ren 
Reinigung leitet man die Dii.mpfe des Materials (z. B. LimBOl) tiber in einer heil3en Retorte befrod
liche kleine Calciumcarbidstiicke, wobei Schwefel an Calcium gebunden wird und an seine Stelle 
Kohlenstoff des Carbids eintritt. (D. R. P. 187 650.) 



Erdgas, fliiBsiges ErdOl, Petroleum. 281 

Zur Entschwefelung von MineralOlen oder Bitumen erhitzt man z. B. 10 kg ErdOl mit 100 g 
Kalk im druckfesten GefiUl etwa 30 Minuten auf 3000 und preBt wahrend dieser Zeit unter dem 
Druck von 50 Atm. Wasserstoff ein. Das erhaItene Produkt ist vollig schwefelfrei und auch im 
Apparat sind keine schwefelhaItigen Gase enthaIten. (D. R. P. 290063.) 

Zur Entschwefelung der Mineralole kann man sie auch bei Gegenwart eines Katalysators 
mit wasserfreiem Ammoniak behandeln, so daB eine vom 01 leicht scheidbare Ammoniak
schwefelverbindung entsteht. (A. P. 1423710-712.) 

240. Petroleum desodorieren, Lenchtkraft erhijhen, denatnrieren, Flammpunkt herab
setzen. 

Der anhaftende schlechte Geruch der ErdOle und Kohlenwasserstoffe kann durch die ver
schiedensten Stoffe bedingt sein, so daB man, ehe man sich fiir ein Reinigungsverfahren entschlieJ3t, 
zuerst durch eine Analyse die Art der riechenden Verunreinigungen, die man entfernen will, er
mitteln muB, da keines der zahlreichen Verfahren fiir aIle Fii.lle brauchbar ist. 

'Ober das Greensche Verfahren der Desodorierung von Petroleum durch mechanisches Riihren 
des ErdOles in einem luftverdiinnten Haum siehe Dingl. lourn. 180, 144. Nach diesem Verfahren, 
das seinerzeit gut beurteilt wurde, gelingt es nicht nur das Petroleum vollig von jedem iiblen 
Geruch zu befreien, sondern es zeigt sich, daB das so behandelte 01 auch sehr schwer entziindlich 
ist und vollstandig den Charakter eines dickfliissigen Oles von Art des OlivenOles erhii.lt. 

Nach W. Medlen, Ber. d. Dt8ch. Chem. Ges. 1870, 278, soll ein Gemenge von gleichen Teilen 
KochsaIz, Kalisalpeter und Atznatron geeignet sein, Petroleum zu desodorieren. 

Zur Beseitigung des Petroleumgeruches schiittelt man das Petroleum oder seine Destil
lationsprodukte nach D. R. P. 141 298 mit Terpentin-, Fenchel-, Kiimmel-, FichtennadelOl u. dgl. 
bei Gegenwart einer AlkaIilauge. Man kann so z. B. durch Schiitteln von Benzin, TerpentinOl und 
Alkali in kurzer Zeit den Benzingeruch vollig entfemen, und erhii.lt ein angenehm, schwach 
nach Terpentin riechendes ErdOldestillat. Eine ii.hnliche, jedoch schwii.chere Wirkung wird er
zielt, wenn man das TerpentinOl zuerst aIlein mit AlkaIilauge behandelt, und dieses Produkt dann 
erst dem ErdOldestillat zusetzt. 

Zur Desodorierung der Destillate des Rohpetroleums versetzt man 1000 kg des rohen Erd
Oles nach D. R. P. 178771 mit 30 kg Schwefel und destilliert die bei 1500 siedenden Ole abo Zu
gleich kann wahrend der Destillation Natronlauge oder Schwefelsaure beigegeben werden. 

Nach D. R. P. 247689 lassen sich Spiritus und Petroleum vollkommen von jedem iibel
riechenden und verunreinigenden Bestandteil befreien, wenn man sie etwa 24 Stunden mit einer 
Kohle behandelt, die man als Riickstand der trockenen Destillation eines Gemenges von Brikett
staub und mineraIischen Stoffen (Ton, Schlammkreide, Asche, gelOschtem Kalk usw.) erhii.lt. Die 
80 gereinigten Leucht- und Brennmaterialien brennen mit reiner, weiJ3er FIamme, die auch beim 
Ausloschen nicht ruBt. 

Nach F. P. 373072 behandelt man ErdOl zur Entfernung der Verunreinigungen und zur 
Beseitigung des Geruches mit Alkohol. 

Ein Apparat zur Entfernung der iibelriechenden Bestandteile aus Erdol und zur Reinigung 
von Benzin mit Spiritus ist ferner in D. R. P. 202776 beschrieben. 

Nach einem anderen Verfahren, das in Techn. Rundsch.190o, 29, erw8.hnt ist, verriihrt man 
100kg Petroleum, um es geruchlos zu machen, mit 201 Wasser, 1,5kg Bleiglatte und 9kg Pottasche 
oder AtzkaIi. 

Zur Reinigung und Desodorierun~ von ErdOl, SchieferOlen und ahnlichen riechenden 
LOsungen leitet man den Dampf der FIiiBsIgkeit im Gemenge mit Wasserstoff zwischen 1000 und 
3500 iiber fein verteiltes Nickel. (Angew. Chem. 21, 704.) 

Urn Ole geruchlos zu machen werden sie nach E. P. 21103/1909 mit Naphthalin und 
Schwefelsaure behandelt, und zwar wendet man zweckmsBig zur Reinigung von BrennOl 
aus Schiefer zuerst Schwefelsaure an, wii.scht dann das so behandelte 01 mit SeifenlOsung, be
h'!'ndelt nochmals mit Schwefelssure und schlieBlich mit einer L6sung von NaphthaIin in Leichtol. 
Em MineralOl hingegen, wie Naphtha oder dgl., das als LOsungsmittel verwendet werden solI, 
behandelt man zuerst mit Naphthalin, dann mit Schwefelsaure und schlieBlich mit Seifenl6sung, 
der man etwas BergamotteOl zugegeben hat. 

Urn Petroleum vom Geruch zu befreien oder besser urn den Geruch zu iibertonen, wird in 
D. R. P. 78643 empfohlen 1 % Amylacetat zuzufiigen. 

Die Entfernung des Petroleumgeruches von Wanden und FuBbOden oder aus Ramnen oder 
Kellem, in denen lange Zeit Petroleum lagerte mit Hilfe von Mergel bzw. Chlorkalk ist in 
Techn. Rundsch. 1909, 149 beschrieben . 

. " Zur Entfernung des Petroleumgeruches Z. B. aus Kiichenmobeln oder Eisschrsnken 
W~d in Techn. Rundsch. 1906, 406 empfohlen, das Innere des Schrankes wiederholt mit Sand, 
Selfe und bestraffiniertem Leichtbenzin oder besser noch mit einem Brei von griinem Senfmehl 
und Wasser auszuwaschen. 

Zum Parfiimieren von MineralOlen, besonders von ErdOl, setzt man ihnen neben dem Riech
stoff als Fixierungsmittel Stearinsaure zU. (D. R. P. 200883.) 

'Um Petroleum in Spiritus loslich zu machen, setzt man dem Spiritus n8ch D. R. P. 
101414 8-10% Benzol und etwa 4% Naphthalin zu und erreicht so, da/3 mBnltnnii.llernd doppelt 
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soviel Petroleum in Spiritus lOeen kann wie ohne diese Beimengungen. Das im Handel befind
liche "Lucin" diirfte auf diese Weise hergestellt sein. 

Die meisten zur Erhohung der Leuchtkraft des Erdoles empfohlenen Mittel sind 
wirkungslos, und nur die sorgfiiltige Raffination des Erdoles liefert ein leuchtkriiftiges Material. 
Eine gewisse Wirkung ist allerdings dem Naphthalin (E. P. 9162/1880) und dem Campher zuzu
sprechen, da sie mit weiBer FIamme verbrennend, den gelben Ton der :Eniolflamme iiberstrahlen. 
Andere Mittel sind dagegen bedenklich, wie z. B. der Zusatz von RiibOl mit 1 % Soda oder von 
4 Tl. weiBem Paraffin oder von 2 Tl. Cetylither, andere sogar direkt gefi.hrlich, wie z. B. eine 
LOsung von gelbem Phosphor in Schwefelkohlenstoff. (p. Schwarl, Selrens.-Zag. 1907, 649 
u. 669.) 

Zur Erhohung der Leuchtkraft von Petroleum sollen sich na.ch D. IL P. 82668 Patronen 
eignen, die Salze, Campher u. dgl. enthalten und deren petroleumundurchliissige HiilIe erst vor 
dem Einbringen der Patrone in das PetroleumgefiB durchlocht wird. 

Zur Erhohung der Leuchtkraft von Petroleum verwendet man na.ch D. IL P. 86689 ein 
Gemenge von 2 Tl. hartem, weiBem Paraffin und 1 Tl. festem Walrat. Angeblich sollen 0,3 g 
der geschmolzenen Mischung fiir eine Lampe von 500 ccm FassUDg reichen, und die Wirkung 
soli 4 Tage andauern, wenn man stete frisches Petroleum aufgieBt. 

Zur Erhoh ung der Le uchtkraft von Brennolen mischt man na.ch D. IL P. 108 781 59 Tl. 
doppelt gereinigtes RiibOl mit 40 Tl. bestem Petroleum oder 99 Tl. Petroleum allein ohne Riibol 
mit 1 Tl. calcinierter Soda und liBt die Mischung 2-3 Wochen an einem miBig warmen Orte 
stehen; dann wird filtriert und das Filtrat mit einer LOsung von 0,01 Tl. gelbem Phosphor in 
Schwefelkohlenstoff versetzt. 

Urn zu verhindern, daB Petroleum, wie es in der Steindruckerei zum Waschen der Maschinen 
verwendet wird, in unlauterer Weise auch zu Beleuchtungszwecken verwandt wird, setzt 
man ibm na.ch A. Hempel, Techn. Bundsch.I906, 890 etwa 2% geschmolzenes Paraffin oder Woll
fett zu, Stoffe, die den Maschinen nicht schaden und doch das Brennen in den Lampen verhindern. 
Zu demselben Zweck kann man auch, um ein Verschmieren der Dochte zu vermeiden, irgendeine 
organische Substanz, z. B. Pyridin, zusetzen, die beirn Verbrennen einen ~~hmen Geruch 
entwickelt. Besser ist es jedoch, dem BreonOi na.ch Techn. Bunuch. 1910, 248, Tetrachlor· 
kohlenstoff zuzusetzen, das die Verwendbarkeit des Petroleums als Putzmittel nicht einschrinkt, 
wohl aber seine Verwendung zu Brennzwecken verhindert. Mit demselben Erfolg kaon man 
auch eine Seifenlosung verwenden, mit der man das Petroleum emulgiert. 

Zur Denaturie~ von Erd-Leuchtol geniigen 1-2% schwere Erdole, Masut oder anderer 
bituminiiser Stoffe. Die Leuchtkraft solchen Erdoles sinkt na.ch etwa einer Stunde um 60-80%, 
so daB es in Lampen unverwendbar ist und ohne besondere MaBna.hmen gegen Diebstahl seinem 
Verwendungszweck als Lokomotivenbrennstoff zugefiihrt werden kann. (Selre, 1917, Nr. 84.) 

Naphtha von 55° Be und demFIammpunkt 8° soli zur Vermeidung vonFeuers_~efahr mit 
30% Tetrachlorkohlenstoff vermischt werden, wi.hrend 63gridige Naphtha mit 45%, 70gridige 
mit 50 bzw. 60% und 66gridige mit 60 bzw. 70% Tetraclilorkohlenstoff vermischt werden solI, 
um die Explosions- bzw. Yeuersgefahr auszuschalten. (E. A. Barrier, I. Ind. Eng. Chem. 1909, 18.) 

Erdolumwandlungsprodukte, -derivate. - Treibmittel. 
241. Erdolcrackung (Benzingewinnung) mit KatalY8atoren. 

Die verschiedenen Erfolgreichen Vrrfahren zur Erzeugung von Benzin aus schweren Kohlen
wasserstoffen durch Druckdestillation oder Hydrierung bespricht IL v. Walther in ZelUchr. f. 
angew. Chem. 1921, 829. 

Eine Anlage zur Gewinnung niedrig siedender Kohlenwasserstoffe aus Erdol ist in A. P. 
1408146 beschrieben. 

Eine Anlage zum Cracken von Olen ist in A. P. 1429622/828 beschrieben. 
Ober pyrogene Zersetzung von ErdOlen zur Gewinnung von Be n zi n nod aromatischen Kohlen

wasserstoffen (aliphatische bei 500° aromatische bei 600-800°, Kohle und Gas bei 800-900°) 
siehe die ausfiihrhche Sammelarbeit iiber die bekannten Verfahren von A. P. Lldoff in Petroleu,m 
1917, 418. Vgl.: Die Gewinnung von Benzin und Benzol aus Erdol. (Selfenrabr. 86, MO.) 

tiber die Herstellung von Gaso Ii n aus schweren Kohlenwasserstoffen, namentlich das Cracken 
der Erdolkohlenwasserstoffe siehe IL T. Brooks u. a. in I. Ind. Eng. Chem. 7, 180. 

Nabere Angaben iiber die Ausbeuten an Gasolin, Benzol, Xylol usw. beirn Cracken von ErdOi 
mit Naphthen- oder Paraffinbasen bringen G. Egloff und Mitarbeiter in I. Soo. Chem. Ind. 1918, 
1098 u. 1146 bzw. in MetaUurg. Chem. Eng. 1918, 628. 

Zur Uberfiibrung schwerer Erdolkohlenwasserstoffe in leichte auf chemischem 
Wege kann man entweder mit Hilfe von Kontakteubstanzen Wasserstoff an die Doppelbindung~n 
der 8chweren Kohlenwasserstoffe anlagern oder das rohe Erdal na.ch Abtreibung dar Feuchtigke1t. 
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des G8801ins und Kerosens wiihrend 24-48 Stunden bei 277-3000 mit Aluminiumchlorid be
handeln, d88 sich ii.hnlich wie mit Kochsalz mit hochsiedenden komplexen Kohlenwasserstoffen zu 
Doppelverbindungen vereinigt, die bei hoher Temperatur unbestii.ndig sind und sich in niedriger 
siedende spalten, wii.hrend das Aluminiumchlorid zuriickgebildet und weiterverwendet werden kann, 
Man kann auch schlie13lich'aus den schweren Kohlenwasserstoffen unter gleichzeitiger Gewinnung 
noch schwererer die leicht siedenden Ole abspalten. Besonders auf dem ietzteren Wege hat man 
jetzt schon gro13e technische Erfolge erzielt und gewaltige Benzinmengen werden nach diesem 
Druckdestillationsverfahren in Amerika gewonnen. Den ala Nebenprodukt auftretenden Asphalt
Olen eroffnet sich in der Dachpappenfabrikation und Imprii.gnierungsindustrie ein weites Gebiet. 
(A. Sommer, Petroleum 11, 11)1.) 

Zur Herstellung aromatischer Kohlenwasserstoffe leitet man Erdol oder seine Fraktionen 
in Dampfform durch mit Kontaktsubstanzen (Eisen-, Blei-, Ceroxyd, Mangansuperoxyd oder 
Eisensulfat) gefiillte heil3e Rohren, wobei die gleichzeitig eingebl88ene Luft ihren Sauerstoff an 
die ErdOlprodukte abgibt, so da13 sich die Verwendung von iiberhitztem Wasserdampf eriibrigt. 
(D. R. P. 227 178.) 

Zur Herstellung von Treibmitteln zu Explosionsmotoren leitet man hochsiedende ErdOl
kohlenwasserstoffe zusammen mit Wasser unter Luftabschlul3 iiber hocherhitzte Eisenspii.ne und 
erhii.lt so in hoherer Ausbeute als nach den iihnlichen Verfahren leicht fliichtige, niedrig siedende 
Produkte, neben Koks und geringen Mengen permanenter G88e. (D. R. P. 226181).) 

Vgl. das Verfahren zum Cracken schwerer Kohlenwasserstoffe in durch Bunzenbrenner er
hitzten gekriimmten Kupferrohren nach E. P. 9418/1911). 

Zur Herstellung von Gasolin spritzt man hochsiedende Ole gegen hocherhitzte Platten, die 
einen tJberzug von katalytischem Material erhalten, mit 'Vasserstoffgas als Zersti.i.ubungsmittel 
und erhii.lt bei geeigneter Temperatur der Platte durch Crackung des hochsiedenden ErdOies 
die leichtsiedenden Produkte. (A. P. 1192668.) 

Zur tJberfiihrung schwerer Kohlenwasserstoffe in leichtere bewirkt man den evtl. unter Druck 
auszufiihrenden Crackproze13 bei Gegenwart von kompaktem, stangenformigem Nickel, 
d88 man in die die Ol-Dampfmischung leitenden Rohren einlegt. (D. R. P. 826 282.) 

Zur Entharzung der ErdOicrackdestillate erhitzt man sie mit Schwermetallchloriden ala 
kondensierend wirkende Katalysatoren und fiihrt so die Harze in hochsiedende Produkte iiber, 
die durch einen Destillationsproze13 abgetrennt werden konnen. (D. R. P. 290946.) 

Die Behandlung von Mineralolen zwecks Gewinnung neuer Mineralolderivate ist in 
A. P. 1 421) 882/886 ni.i.her beschrieben. 

Nach A. P. 1428709 unterstiitzt man die Wirkung des Crackprozesses dadurch, da13 man 
den verdampften Kohlenwasserstoffen Quecksilberdampf als katalytisches Agens zufiihrt. 

Nach D. R. P. 888 168 destilliert man zur Gewinnung von Leichtkohlenwasserstoffen, die mit 
schwefliger Siure gereinigten ErdOl- oder Braunkohlenteerdestillate mit Aluminiumchlorid. 

Zur Gewinnung gro13erer Ausbeuten an niedrig siedenden Destillaten aus Erdol unter 
gleichzeitiger Verbesserung der Beschaffenheit der Riicksti.i.nde entwii.ssert man benzinfreies, 
asphalthaltiges TexasrohOl mit einem Flammpunkt von 14° zuerst bei 1770 und gewinnt so 3,57% 
iibergehendes LeuchtOl. Unter Beibehaltung der Temperatur setzt man nun 5% des Olgewichtes 
Aluminiumchlorid bei und ~ewinnt so in 48 Stunden 48,81 % des urspriinglichen RohOles wasser
helles, rein riechendes Destillat, das aus 24,9% Benzin, 12,15% Solventol und 12,26% LeuchtOi 
besteht. Der Riickstand, etwa 33% des RohOles, bildet einen kornigen Schlamm, der zur Abschei
dung des Aluminiumchlorids mit rauchender Schwefelsii.ure behandelt wird, wobei man ein rein
ri\!chendes, 88phaltfreies, glii.nzend rotes 01 erhii.lt, d88 auf helle SchmierOie und Zylinderolf> ver
arbeitet wird. In Summe erhi.i.lt man aus 1000 Tl. RohOi 35,7 Tl. LeuchtOi bei der ersten Destilla
tion, au13erdem 244 Tl. Benzin, 121,5 Tl. SolventOl, 122,6 Tl. LeuchtOl, 155 Tl. SolarOl, 62 Tl. 
helles Schmierol und 93 Tl. ZylinderOl, wii.hrend 166,2 Tl. als Gas, Koks und durch die Si.i.ure
behandlung verIoren gehen. (A. P. 1127466.) 

Zur Umwandlung hoher siedender MineralOle in niedriger siedende Produkte erhitzt man das 
RohOl mit dem von GU8tav8on beschriebenen oligen Reaktionsprodukt aus Halogenaluminium 
und Kohlenwasserstoffen (Kohlenwasserstoff - Halogenal umini urn, Chern. Zentralbl.1908, 
II, 1118) als Katalysator und destilliert die abgespaltenen LeichtOle ab, wobei man zur Erzielung 
eines ununterbrochenen Betriebes in dem Malle des LeichtOlabganges SchwerOie zuflie13en li.i.13t. 
Der Katalysator, der fermentartig wirkend schon in geringen Mengen bei relativ niedrigen Tem
peraturen beliebige Me~en MineralOl in benzini.i.hnliche Stoffe auch dadurch wnzuwandeln 
vermag, da13 man ibn mIt den Di.i.mpfen des Ausgangsmaterials in Beriihrung bringt, kann auch 
auf porose Substanzen niedergeschlagen verwendet werden. (D. R. P. 292887.) 

Die mittleren und hoheren Fraktionen des ErdOles, der Leucht- und SchmierOie reagieren 
sehr leicht mit Aluminiumchlorid unter Bildung leichter lU}.d leicht entflammbarer, bis fester "und 
~phaltartiger Produkte. Man erhii.lt bei der Destillation zwischen 40 und 140° Petroleumbenzin, 
bIS 4000 schwere Ole und dariiber einen schwarzen, viscosen Riickstand, dem man durch Waschen 
!llit hei13em Wasser oder teilweise auch durch Behandlung im Chlorstrome das Aluminiumchlorid, 
In letzterem Falle als wasserfreies sublimierendes Salz, entziehen kann. 1m allgemeinen braucht 
man 10% des ErdOlgewichtes an Chloraluminium. (A. Plctet und I. Lerczynska, Ref. in Zelt8chr. 
r. angew. Chem. 1917, 11)1).) 
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Bei der pyrogenen Zersetzung des ErdOles Zlll' Gewinn~ von Benzin und aromatischen 
Kohlenwasserstoffen, die einen angenehmen Geruch besitzen, slch an der Luft nicht verii.ndern 
und gesattigte Verbindungen darstellen, erhitzt man das ErdOl unter 18 Atm. Druck auf 6000 

und erzeugt den wasserfreien KataJysator wiihrend des Prozesses in der Weise, dall man bei niedri
gerer Temperatur von 250-2800 wiihrend 2-3 Stunden durch das mit Eisen oder Aluminium 
versetzte 01 einen Salzsaurestrom leitet, wobei zugleich Wasserstoff entsteht, der giinstig auf die 
BiIdung gesattigter Verbindungen einwirkt. A. P. Lldoff erhielt so aus SolarOl mit Eisen 65%, 
mit Aluminium 70% eines DestiIIates vom spez. Gewicht 0,865. In der Originalarbeit, Petroleum 
1917,418, bringt Verfasser zugleich eine erschopfende Zusa.mmenstellung der Literatur aller Arbei
ten, die auf diesem Gebiet ausgefiihrt wurden. 

In A. P. 14241)74 ist eine Anlage zur Erhitzung hochsiedender Erdolkohlenwasserstoffe 
mit wa.sserfreiem Aluminiurnchlorid zwecks Gewinnung niedrig siedender Motorentreibmittel 
beschrieben. VgI. A. P. 1422088. 

Zur Wiedergewinnung des Aluminiumchlorides aus olhaltigen Riickstanden erhitzt man sie 
na.ch ihrer Befreiung vom 01 bis zu ihrer Verkohlung und behandelt gleichzeitig mit Chlor- oder 
Salzsii.uregas. (D. R. P. 294274.) 

Die Herstellung eines Motorentreibmittels aus Olgas -A u farbei tungsriickstanden, 
die man mit Aluminiumchlorid destilliert, urn die zwischen 70 und 1400 iibergehende Fraktion auf
zufangen, die dann mit Soda.losung und Wasser gewaschen wird, ist in E. P. 1711)86 beschrieben. 

Einzelheiten der Rea.ktion von Aluminiumchlorid und ErdOi in Hinblick auf die BiIdung 
von Gasolin, ungesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen bringen mit Ausbeuteziffern 
G. EgioH und R. I. Moore in I. Soc. Chern. Ind. 1916, 1098. 

242. ErdOlcrackung (B"Dzingewinnung) ohne Katalysatoren. 
Die Aufarbeitung von Erdolriickst8.nden durch Behandlung ihres Gemenges mit 40% Siige

spii.nen und 8% Atzka.li mit 400 0 heil3em Wasserdampf auf Benzol, Tol uol usw. beim Durch
leiten der erhaltenen Dampfe durch rotgliihende Rohren ist in D. R. P. 01 1)1)8, eine Apparatur 
zur Umwandlung schwerer Kohlenwasserstoffe in leichtere in D. R. P. 94846 beschrieben. 

Die Herstellung aromatischer Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol, Naphthalin), ferner 
auch von Phenol und Ammoniak durch Erhitzen eines Gemisches von Mineral- oder TeerOien 
mit iiberhitztem Wasserdampf auf starke Hellrotglut in besonderer Apparatur ist in D. R. P. 
99 204 beschrieben. 

Zur Umwandlung von Erdol in leichter siedende Produkte erhitzt man die Fliissig
keiten unter einem Druck, der die Dampfspa.nnung der bei der Rea.ktionstemperatur von 400 bis 
4500 entstehenden Dii.mpfe iiberschreitet, so dall die Kohlenwasserstoffe den in der Schrift be
schriebenen Apparat in fliissigem Zustande durchstromen. Das so behandelte ErdOi scheidet 
na.ch mehrwOchigem Stehen unter einer vollig klaren, leichten Fliissigkeit eine gummiartige 
schwere Masse aus. N a.ch demselben Verfahren bnn man auch im fortlaufenden ProzeLl Te r pe n
kohlenwasserstoffe erzeugen. (D. R. P. 226908.) 

Oder man leitet das 01 im Gemenge mit iiberhitztem Wasserdampf unter Druck iiber rot
gliihenden Ton und erhii.It 80 neben anderen aromatischen Kohlenwasserstoffen in sehr erheb
licher Menge Benzin. (D. R. P. 268176.) 

Zur Herstellung von Benzol, Toluol und anderen aromatischen Kohlenwasserstoffen erhitzt 
man Erdol auf eine Temperatur, bei der plotzliche Vergasung eintritt, und setzt die Gase zwischen 
650 und 800 0 hohem Druck aus. (E. P. 9168/1916.) 

Zur Gewinnung ,,"on Solventnaphtha und Kohlenwasserstoffen von mineralolhaltigem Cha
rakter destiIliert man Rohbenzol und Robna.phthariickstii.nde trocken, destilliert dann das 
zwischen 330 und 3500 iibergehende DestiIIat nochmaJs und erhii.It so als Hauptmenge eine zwischen 
160 und 2200 iibergehende, schwere Solventnaphtha und ein zwischen 330 und 3500 iibergehendes, 
nicht verharzendes, Metalle nicht angreifendes SchmierOl, das auch a.ls HarzOiersatz Verwendung 
finden bnn. (D. R. P. 298284.) 

Ein vorwiegend auf Apparatkonstruktionseinzelheiten beruhendes Verfahren zur Gewinnung 
von leichten Kohlenwasserstoffen aus schweren ist dadurch gekennzeichnet, dall die letzteren in 
einem gleichm8.l3ig temperierba.ren Druckautoklaven durch hohe Erhitzung einen Eigendruck 
von 20-50 Atm. erhalten und bei der zur Verdampfung gerade hinreichenden Temperatur der 
Fliissigkeit und Erhitzung des moglichst groll zu haltenden Dampfraumes unter Erhaltung des 
Gasdruckes 80 destilliert werden, dall die beabsichtigte Spa.ltung erst im Dampfraurn vor sich 
geht und die Dii.mpfe na.ch zur Umsetzung geniigend langer Zeit entspannt und zur Kondensation 
gebra.cht werden. Zwei weitere Anspriiche in der Schrift. (D. R. P. 808888.) 

Vgl.: Verfahren und Vorrichtung zur Vberfiihrung von hoher in niedrig siedende Kohlen
wa.sserstoffe durch DestiIIation in einem Kreislauf im gefiihrt,en, indifferenten Gas nach D. R. P. 
284118. 

Zur Aufarbeitung von ErdOien prellt man das nicht ganz bis zur Cra.cktemperatur t?r
hitzte 01 unter einem Druck, der den entwickelten Dii.mpfen und Gasen eine GeschwindIg
keit von etwa 80 m in der Sekunde verleiht, in einen weiten, mit Prellplatten versehenen Expa.~
dierraum, 80 dall durch die plOtzliche Herabsetzung der Geschwindigkeit die kinetische Energle 
der Dii.mpfe in Hitze verwandelt wird und 80 eine Zerlegung des Erdoles o11ne Erhitzung bis auf 
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die Cracktemperatur und daher auch ohne Ablagerung von Kohle und ohne Bildung unkonden
sierbarer Gase stattfindet. Je nach der Erhitzungstemperatur auf 550° bzw. 720° gewinnt man 
so Motorol oder aromatische Kohlenwasserstoffe. (E. P. 1694/1910.) 

Zur ununterbrochenen Gewinnung von leichten Kohlenwasserstoffen unterwirft man schwere 
Kohlenwasserstoffe und deren Abfallprodukte einem Crackverfahren mit geringem Dberdruck 
und destilliert nach Entfernung der zu Koks- und Poohbildung neigenden Stoffe aus einem Auto
klaven unter hohem Uberdruck. Man arbeitet z. B. bei 270-350° unter 15 Atm. "Oberdruck. 
(D. R. P. 808285.) 

Vgl.: Verfahren und Vorrichtung zurn Cracken von Kohlenwasserstoffen und zum 
Trennen der erhaltenen Produkte, bei dem man fliissige, erhitzte Kohlenwasserstoffe unter Druck 
in einen Raurn niedrigen Druckes austreten lii.f3t, das daselbst erhaltene Kondensat destilliert 
und fraktioniert kondensiert und den Riickstand der Destillation so lange zurn Crackapparat 
zuriickfiihrt, bis aIle fliichtigen Stoffe entfernt 'sind und nur noch Koke zuriickbleibt. (E. P. 7030, 
1915.) 

Zurn Spalten hochsiedender Kohlenwasserstoffe, z. B. galizischen Gasoles in Benzine unter 
gleichzeitiger Uberfiihrung der ungesii.ttigten in gesattigte Kohlenwasserstoffe, erhitzt man das 
GasOl unter einem Druck von mindestens 20 Atm. und nicht mehr als 450°, da sonst Olgasbildung 
eintritt, ohne Katalysatoren und erhii.lt so nahezu vollig gesii.ttigte Kohlenwasserstoffe, von 
niedriger Jodzahl, die farblos und geruchschwach sind. (D. R. P. 3M 348.) 

Nach A. P. 1864 «8 crackt man das ErdOl bei hoherem als Atmosphii.rendruck und fiihrt 
die Kondensation unter diesem Drucke aus. 

Zur Bildung leichtfliissiger Ole unterwirft man SchwerOle, die feste Kohlenwasserstoffe ge
lost enthalten, bei etwa 400° hohem Druck. (E. P. 166284.) 

Zur Umwandlung zii.hfliissiger MineralOle oder deren Destillationsriickstii.nde in minder 
viscose Kohlenwasserstoffe von etwa gleichem spez. Gewicht erhitzt man die Rohstoffe so kurze 
Zeit auf 360-420° unter 4-6 Atm. Druck, daB eine Spaltung der Ole vermieden wird und nur 
eine molekulare Umlagerung des Produktes stattfindet. (D. R. P. 308 197.) 

Zur Uberfiihrung hochmolekularer Kohlenwasserstoffe in niedrigmolekulare bliist man 
erstere, z. B. das Teer- oder ErdOl, mit iiberhitztem Dampf in einer von auBen in der Mittelzone 
auf 500-1200° geheizten Retorte durch eine Koksschicht. (E. P. 136 197/1919.) 

Ein Verfahren zur kontinuierlichen Gewinnung niedrig siedender aus hoch siedenden Kohlen
wasserstoffen bei hoherem Druck und hoherer Temperatur ist in D. R. P. 319049 beschrieben. 
Vgl. auch D. R. P. 326828. 

Zur Umwandlung von schweren MineralOlen-Kohlenwasserstoffen in niedriger und in hoher 
siedende Produkte entfernt man aus dem nach einem bekannten Olspaltungsverfahren der 
Kohlenwasserstoffe erhaltenen Reaktionskorper das Benzin, destilliert dann so viel einer Frak
tion ab, daB man ein 01 erhii.It, das dem Ausgangsmaterial hinsichtlich des Siedepunktes und 
spezifischen Gewichtes nahesteht, und spaltet diese Fraktion abermals, urn zu einem schwach 
riechenden Benzin von gleichmii.Biger Beschaffenheit zu gelangen. Die hoher siedenden Destilla
tionsprodukte bilden ein Schmierol. (D. R. P. 802686.) 

243. Erdolkohlenwasserstoffgewinnung aus Koble oder Teer. 
Fischer, F., Uber die MineralOlgewinnung bei der Destillation und Vergasung der Kohlen. 

Berlin 1919. - Hinrichsen, F. W., und S. Teczak, Die Chemie der Kohle. Leipzig 1916. 
Die Erzeugung von Erdolderivaten aus Steinkohle lmd Kohlenteer~p. durch Hydrierung 

von Brennstoffen mit oder ohne Katalysatoren beschreibt E. Donath in Osterr. Chem •• Ztg. 22, 
101 u. 109. 

Zur Gewinnung fliissiger oder lOslicher organischer Verbindungen aus Steinkohle. Braun
kohle, Torf oder Holz erhitzt man die Ausgangsstoffe unter hohem Druck zweckmii.Big in Gegen
wart von Benzin oder einem anderen Losungsmittel mit Wasserstoff. Es werden so 85% des 
Materials in losliche Verbindungen iibergefiihrt, wenn man bei 300-400° unter 200 Atm. Druck 
arbeitet, und man erhii.lt Phenole, Kohlenwasserstoffe, einen dunkelgefii.rbten Riickstand und 
den Stickstoff der Kohle als Ammoniak. (D. R. P. 801 281.) Nach dem Zusatzpatent behandelt 
man zur Herstellung fliissiger organischer Verbindungen aus Steinkohle und zur Gewinnung 
erdolii.hnlicher Kohlenwasserstoffe nicht die Kohle selbst, sondern den Teer oder auch Pooh in 
der Hitze mit komprimiertem Wasserstoff bei etwa 400°. (D. R. P. 808 898.) 

Nach D. R. P. 808 901 hydriert man Kohle und Kohlenwasserstoffe bei erhohter Tempt'ratm' 
und hohem Druck. Zum Zweck der Temperaturreglung fiihrt man das von auBen erhitzte hoch
komprimierte Hydrierungsgas im Kreislauf durch das DruckgefaB. 

Zur Herstellung von Treib- und SchmierOlen reduziert man fossile Brennstoffe in Gegenwart 
von elektrolytisch erzeugtem Eisen bei hoher Temperatur unter hohem Druck mit Wasser
stoff. (D. R. P. 841 296.) 

Durch wiederholtes Erhitzen von Braunkohlendestillation unter Druck erhielten F. Fischer 
und W. Schneider aus den montanwachsartigen Produkten 30% bis 150° siedendes Benzin und 
29% MittelOl (bis 300°), aus Paraffin ebenso 48 bzw. 22% und aus dem Teer 25 bzw. 29% und aus 
letzterem iiberdies 18% iiber 300° siedende Anteile. Die Entflammungspunkte der Leicht- und 
Schwerbenzine lagen unter 30°, jene der MittelOlo bei 38 bzw. 39 bzw. 41°. (Braunkohle 16, 291, 
299 u. 807.) 
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Auch bei gewohnlichem Druck erhielten F. nscher und W. Schneider aus Braunkohlenteer 
Benzin u. z. mit oder ohne Anwendung von Aluminium, Eisen oder Metallsalzen, auch Koks, 
Bauxit, NatronIaug6 und Ph08phorsii.ure als KataIysatoren, die in Form wii.sseriger LOsungen 
bzw. Suspensionen auf haseInuBgrof3en Ziegelsteinstiicken eingetrocknet zur Anwendung ge
langen. Die Benzinprodukte, die auch ohne Anwendung von KataIysatoren bei der bloflen 
Destillation des Teeres mit "Oberhitzungseinrichtung fiir die Dii.mpfe, alIerdings in wesentlich 
geringerer Ausbeute, entstanden ale unter Druck, unterscheiden sich von dem Druckbenzin 
durch ihren hohen Gehalt an ungesii.ttigten Verbindungen. (Zentr.-BI. 1819, D, 888.) 

Zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen und Gasen auf kiinstlichem Wege mahIt man 
bituminOse Braunkohle mit konzentrierter AlkaliiOsung bis zur Verseifung des Bitumens zu Alkali
salzen und bis zur geniigenden Zerlegung der Kohle selbst, wodurch neue Humusverbindungen 
mit geringem W asserstoffgehalt entstehen~ erhitzt die Masse dano unter 30-50 Atm. Druck, 
destilliert sie folgend mit auf 400-450° iiberhitzte'tn Dampf und weiter durch direktes Erhitzen 
bis alIe f1iichtigen Teile, in Summe mit den Gasen, 25-30% iibergegangen sind, worauf man die 
kondensierten Kohlenwasserstoffe reinigt und die zuriickbleibenden kohlensauren SaIze ne.ch 
ibrer Hydratisierung wieder in den Kreisprozef3 zuriickfiihrt. (D. B. P. 802897.) 

Zur Uberfiihrung von Kohle in 100Iiche organische Verbindungen behaodelt man sie unter 
Vermeidung stiirkerer Erwii.rmung fiir sich oder in Gegenwart anderer geeigneter Stoffe so lange 
mit Ozon, bis die eingedampfte LOsung eine hygr08kopische, in Alkohol 100liche, in Ather fast 
unIOsliche, nach Caramel riechende Masse hinterlii.f3t. (D. B. P. 808 471.) 

tlber die Extraktion von Kohle mit Benzol, fliissiger schwefliger Sii.ure und die UberfUhrung 
der Steiokohle in 1000iche Stoffe mittels Ozons zur Gewinnung technisch verwertba.rer 01- und 
harzartiger Produkte siebe F. nscher und W. Gluud, Ber. 49, 1460,1469 u. 1472. - Vgl. [266]. 

Zur Aufschlieflung der Kohle erhitzt man sie mit so geringen Mengen hoch (zwischen 250 bis 
360°) siedender, z. B. ce.rbolsii.urehaltiger Teerole, dafl die Kohle erweicht und eine Art Schmelz
vorgang eintritt, bei dem sich die leicht fliichtigen Ole der Kohle zugleich mit einem Teil der Kohle 
in dem zugesetzten Teerol zu einer sirupOsen Fliissigkeit 100en, die man zur Abscheidung der 
ungelOsten Anteile weiter mit jenen Teerolen verdiinnt und mit eingeleitetem Wasserdampf von 
den fliichtigen Stoffen befreit, worauf man die Masse abschleudert oder filtriert. Die fliichtigen 
Stoffe kOnoen als fliissiger Brennstoff dienen, wii.hrend die LOsung zur Straf3enasphaltierung, 
zur Herstellung von Dachpappe und Isoliermaterial verwendet wird. Der zuriickbleibende pech
ii.hnliche Korper dient zur Brikettierung von Steinkohlen. 

nscher und Gluud stellten femer fest, daB dieselben erdOlartigen Schmierolerzeugnisse Bouch 
bei der Tieftemperaturverkokung der Steinkohle bei 400-450° entstehen, wobei alIer
dings die Vermeidung der tlberhitzung der Destillate und ihre rasche Entfernung aus der Hitze
zone so grof3e technische Schwierigkeiten bereitet, dafl dieses Verfahren technisch noch nicht ver
wendbar ist. Es wurde nun gefunden, dafl Kohle in den hoharen Zonen des Steiokohlengenerators 
sich unter ii.hnIichen Bedingungen befindet, wie bei der Tief~mperaturverkokung, und man 
erhiiJt demnach auch in ersterem Falle, wenn man durch AuBenherumIeitung statt Durch
leitung des Generatorgases durch die Kohle Vberhitzung der Produkte vermeidet, auch aus dem 
Generatorteer die Produkte der Tieftemperaturverkokung. Die einzubauenden Vorrich
tungen sind 80 einfach, dafl das Verfahren nach dem Generatorprozefl Tieftemperaturteere zu 
erhalten oboe weiteres in die Technik iiberfiihrbar ist. (Zentr •• BL 1919, U, 619.) 

244. Kohlenw88serstoffgewinnung aus anderen kohlenstoffhaltigen Korpem. 
Ein Verfahren zur Herstellung von Benzol aus einem Metallcarbid und 8.quimolekularen 

Mengen eines schmelzba.ren .MetaIlhydroxydes ist in D. R. P. 126988 beschrieben. 
Zur Gewinnung erdolartiger Kohlenwasserstoffe behaodelt man die Oxyde des Kohlen

stoffs mit Wasserstoff oder wasserstoffreichen Verbindungen in Gegenwart von irgendeinem der 
bekanoten KataIysatoren, daren Natur die Art des erhaltenen Produktes bedingt, unter hoheren 
Dru9ken. So trii.nkt man z. B. einen geeigneten Trager, etwa gebranote Magnesia, mit Pottasche-
100ung, trocknet, bringt die Masse dann in eine konzentrierte ZinknitratlOsung, trocknet abermaIs, 
leitet iiber diese Kontaktmasse im Hochdruckapparat bei 120 Atm. und 360-420° ein Gemisch 
von 62% Kohlenoxyd, 28% Wasserstoff, 4% Kohlensii.ure, 2% Methan und 4% Stickstoff und 
erhiiJt 80 neben einem Restgas, das hauptsii.chlich Olefine, evtl. auch Athan enthiiJt, eine olige 
Schicht, in der erdolartige Kohlenwasserstoffe mit Siedepunkten von 20° und iiber 20° vorhanden 
sind, daneben auch organische Sauerstoffverbindungen und weiter in dem entstr.ndenen oder vor
gelegten Wasser organische Verbindungen ebenfalls gesittigter oder auch ungesii.ttigter Natur, 
in denen, je nach der Arbeitsweise, Alkohole, Ketone, Sii.uren oder hohere Kondensationsprodukte 
vorwiegen. (D. B. P. 298787.) Nach dem Zusatzpatent wihlt man Kontaktmassen von hoher 
Wiinneleitfii.higkeit, die man in der Weise bereitet, dafl man dem auf keramischen Trigern nieder
geschlageoen KataIysator KupferkOrner oder -stii.bchen zusetzt oder den Katalysator auf wii.rme
aufnehmendes und -leitendes Metall aufbringt. Nach dem weiteren Zusatz verwendet man als 
KataIysator kohlenstoffhaltige Metalle, z. B. kohlenstoffreichen Stahl oder Carbide des Molyb
dii.ns oder Wolframs, die man evtJ. noch durch Alkali aktiviert. Das Gasgemenge von gJeichen 
Teilen Wasserstoff und Kohlenoxyd, das KohJenoxyd i~ Vberschufl enthalten kann, wird daon 
bei 3ro-400° unter einem Druck von 50-100 Atm. iiber diese Stoffe geleitet. (D. B. P. 296202 
und 296 208.) 
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Zur Erzeugung von Benzolkohlenwasserstoffen erhitzt man kohlenw&88erstoffhaJtige 
Abfa.Ilprodukte (Anthracenschlamm oder Naphthalinriickstande) unter der Einwirkung von 
gliihendem Koks in Gegenwart von W&BBerBtoff oder gasfOrmigen Kohlenw&88erstoffen und er
hilt so 80% des Ausg&ngsmateriaJs an Benzolen im sechsfachen Wert der Riickstii.nde. (D. R. P. 
AnDlo B. 88 778, RI. 120.) 

Zur Gewinnung brennbarer Fliissigkeiten aus Gasen erhitzt man gasformige Kohlen
w&88erstoffe, Kohlenoxyd oder Kohlensiure mit W&88erstoff im elektrischen Lichtbogen auf 
2000-4000°. Man erhilt so nach der Abkiihlung des in Reaktion getretenen Gasgemisches, z. B. 
sus 1 Tl. Wasserstoff und 13--15 Tl. Acetylen mit einem Stromverbrauch von 2 Kilowatt 60%, 
bei Anwendung von Kohlenoxyd 50% und bei Anwendung von Kohlensiure 30% des betreffen
den Gases an Fliissigkeit, die eine Mischung verschiedener schwerer KohlenW&88erstoffe darstellt, 
und mit einem Siedepunkt von etwa 85,3° und einem spez. Gewicht von 0,723 geeignet ist Benzin 
ffir die verschiedensten Zwecke zu ersetzen. Das Verfahren ist im Kreisprozell ausfiihrbar. 
(D. R. P. 287 992.) 

'Ober die Gewinnung fliissiger Kohlenwasserstoffe durch Einwirkung von Aluminiurnchlorid 
auf Naphthalin unter Druck und die Verwendung der unter 10Atm. Druck bei 330 0 in etwa 
35% Ausbeute entstehenden Produkte als Erdolersatz in Lampen mit besonderem Brenner, der 
vermehrte Luftzufuhr gestattet, siehe F. Fischer, Ber. 49, 262. Weitere Arbeiten iiber die Ge
winnung fliissiger Kohlenw&BBerBtoffe durch Einwirkung von Alurniniurnchlorid auf Naphthalin 
unter Druck oder durch Alkylierung oder Hydrierung des Naphthalins sind in Zentr.-BI. 1919, 
II, 084 zitiert. 

Naphthaihnliche Produkte erhiUt man nach D. R. P. 803 286 durch Erhitzen von Aceton 
nnd Athylendihalogenverbindungen mit Zinkstaub unter Druck auf hohere Temperatur. 

Zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffolen destilliert man Sodaseifen, z. B. die Riickstii.nde 
der a1kalischen Raffination von FischOlen oder des Sojabohnenoles, aus Eisenretorten bei 400 bis 
550°, und zwar wenn vorwiegend leichte Heizkohlenwasserstoffe erhalten werden sollen, unter 
Mitverwendung von Eisen- oder Nickelkatalysatoren. (E. P. 176974.) 

Zur Gewinnung niedrig siedender Bestandteile aus Teerprodukten oder Harzarten erhitzt 
man sie gegebenenfalls unter Druck mit krystallwasserhaltigen Metallchloriden. (Nom. P. 
34000.) 

Auch aus Erdgas kann man niedrig siedende Kohlenwasserstoffe in fliissiger Form gewinnen, 
wenn man die Ga.se unter hohen Druck auf 500-1000° erhitzt und sie dann abkiihlt. (A. P. 
1411266.) 

Die Hydrierung von Kohle oder Kohlenwasserstoffen mit Wasserstoff unter hohem Druck 
bei hoher Temperatur zur Gewinnung von leicht siedenden Kohlenwasserstoffen ist in D. R. P. 
303 882 beschrieben. 

'Uber die Verfliissigung oder Spaltung von Kohle oder Kohlenwasserstoffen unter hohem Druck 
bei hoher Temperatur in einem besonderen ArbeitsgefiW siehe D. R. P. 806 806. 

Zur Herstellung von fliissigen oder 100lichen organischen Verbindungen aus Kohle geht man 
von einem Material aus, das im VerhiiJ.tnis zu seiner trockenen, aschefreien Substanz hOchstens 
85% Kohlenstoff enth8.lt. Nach verschiedenen Ausfiihrungsformen setzt man der zu verfliissigenden 
Kohle a.1s Verteilungsmittel MineralOle oder Teer oder daren Destillationsprodukte zu bzw. 
schwemmt die Kohle in einer im eigenen Verfahren gewonnenen, selbst noch hydrierungsfiiJrigen 
Verbindung auf, die bei der Arbeitstemperatur noch fliissig ist. (D. R. P. 299788, 808272 und 
307871.) 

'Ober die kiinstliche Herstellung von Petroleum aus RiibOl durch Reduktion und folgende 
Hydrierung siehe das kurze Referat in Chem.-Ztg. Rep. 1922, 880. 

246. ErdOlkohlenw&8serstoff-, Nitro-, Chlor-, SuHoderivate. 
Nitroverbindungen hochsiedender Erdolfraktion (Maschinenol, Masut-SpindelOle und 

schwerer Masut), die leicht gewinnbar und leicht durch fraktionierte Fillung in feste und fliissige 
Bestandteile trennbar sind, stehen den Polynaphthens8.ureverbindungen nahe und lassen 
sich wie diese verwenden. (K. Charltschkoll, Chem.-Ztg. 87, 869.) 

Zur Da.rstellung primirer Monochlorverbindungen des Erdoles oder BraunkohlenteerOles 
behandelt man die Dimpfe unter Zusatz von Jod als tJbertriger, mit Chlor, im Vakuumgefill 
bei 400°, Diese so erhaltenen Monohalogenverbindungen der Kohlenwasserstoffe bilden ein 
wertvolles Zwischenprodukt zur Herstellung von Alkoholen bzw. Fettsii.uren, die den Tier- und 
Pflanzenfetten nahestehen. (D. R. P. 287 204.) 

Zur Herstellung von Chlorhydrinen behandelt man die fliiss~e, olefinreiche Gasnaphtha 
(Erdoldesti1lationsfraktion) mit einem Gemenge von 85 Tl. Natriurnblcarbonat und 75 Tl. Natriwn
hypochlorit in Form einer 15-20proz. LOsung. Man kann so die bei der ErdOidestillation ab
falIende Gasnaphtha, die aus etwa 40% Olefinen und 60% Paraffinen besteht, von denen die 
ersteren 5--8 Kohlenstoffatome enthalten, mit guter Ausbeute in Produkte iiberfiihren, die den 
verschiedensten technischen Zwecken dienen konnen. (D. R. P. 267206.) 

Zur l1mwandlung von hochviscosen Erdol-Schmierolfraktionen in diinnfliissiges Gasol 
chloriert man die Mineralolfraktion jedoch nur so weit, dall ihr spez. Gewicht bei 15° 1,1-1,2 
betrigt und das Ausgangsprodukt urn 70% im Gewicht steigt, lOst 170 Tl. der gechlorten Kohlen-
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wasserstoffe in 340 TI. Benzol und behandelt die LOsung nunmehr mit 66IViidiger und rauchender 
Schwefelsiure von 20% SOa-Gehalt bis die Salzsiureentwicklung beende~lSt, neutralisiert, wischt 
und treibt das LOsungsmittel zur Wiederverwendung ab. Man erhilt 160 Tl. eines SpindelOies 
vom Fla.mmpunkt 120° und der Viscositiit von 3,5 E. G. bei 20°, wihrend das angewendete Gaso[ 
mit einem Flammpunkt von 70-80° bei 20° eine Viscositit von 1,2 E. G. besal.t (D. R. P.297 771.) 

Na.ch D. R. P. 809281 und S09282 gewinnt man Kohlenwasserstoffe und sauerstoffhaltige 
Kohlenstoffverbindungen, die sich als Losungs. und Krystallisationsmittel z. B. fiir Trinitro
toluol eignen, durch Erhitzen von Erdolchlorierungsprodukten mit verdiinnten Laugen bzw. zur 
Vermeidung dar Bildung verkohlter und schmieriger Produkte mit kohlensauren Alkalien evtl. 
in Gegenwart von Kupferkatalysatoren unter hohem Druck. 

Zur Gewinnung von Benzol und seinen Homologen aus Erdol erhitzt man dessen zwischen 
130 und 260° siedende Fraktion irn Verhiltnis 10 : 3 mit 96proz. Schwefelsii.ure unter Riihren 
auf 70°, hiichstens 130°, stellt, wenn die Bildung von schwefliger Siure aufhort, die Wirmezufuhr 
ab und erhiilt nach 24stiindiger Rube eine obere ErdOischicht und eine unten befindliche teerige 
Masse, die die Benzols ulfonsi uren enthilt. Dieser Teer gibt bei der Destillation mit iiber
hitztem Dampf die Benzolkohlenwasserstofte, die durch Waschen mit Alkali gereinigt und 
schliel3lich fraktioniert destilliert werden. (A. P. 918 780.) 

Zur Herstellung von Sulfosiuren aus Mineralolen und Naphthadestillaten (Petroff) 
verarbeitet man 10 000 T1. der Baku-Erdolfraktion vom spez. Gewicht 0,880 na.ch Vorbehandlung 
mit einer kleinen Menge Schwefelsiuremonohydrat und Abtrennung der sauren Schicht, mit 25% 
Oleum, scheidet das Goudron aus und vermischt das Destillat mit 400 TI. Alkohol, der mit 2 Tl. 
Wasser verdiinnt ist. Na.ch einiger Zeit scheiden sich 800 T1. einer dicken. durchsichtigen LOsung 
aus, die etwa 400 T1. organische Sulfosiure enthilt und zwecks Anreicharung zum Waschen neuer 
Mengen sulfurierten Destillates verwendet wird. Der beirn Goudron verbliebene Sulfosiurerest 
kann durch Wasserzusatz ebenfalls gewonnen werden und man erhiilt so entsprechend der Menge 
der schwefelsiurea.nhydridreichen Schwefelsiiure in entsprechend hoher Ausbeute harte oder dick
f1iissige, gelbe, harzihnliche Massen, die auf den verschiedensten Gebieten der Technik Verwen
dung finden konnen. (D. R. P. 264785.) Nach einer Abinderung des Verfahrens wischt man 
na.ch der Oleumbehandlung die Produkte mit Wasser aus und versetzt die SuifosiurelOsung ZUT 

Entfernung der an die Oberflii.che steigenden Naphthakohlenwasserstoffe mit Alkohol oder Aceton. 
von denen dann wesentlich weniger gebraucht wird als na.ch dem Hauptpatentverfahren. 
(D. R. P. 810925.) 

Zur Gewinnung von Sulfosauren aus Naphthadestillaten. Mineralolen, Paraffin 
und Ceresin wischt man die sulfurierten Stoffe mit einer kleinen Menge Wasser und nicht. wie 
es sonst iiblich ist. mit Wasser und Alkalien. da diese zugleich eine bedeutende Menge der Naphtha
kohlenwasserstoffe in Form von Emulsionen extrahieren. Die na.ch vorliegendem Verfahren ge
wonnenen Wasserextrakte werden dann zur Entfernung der Ole und Kohlenwasserstoffe mit 
Benzin oder anderen in Wasser unloslichen, f1iichtigen LOsungsmitteln extrahiert, worauf man 
aus der wiisserigen Schicht die Sulfosauren gewinnt. (D. R. P. 271488.) 

Zur Reinigung sulfonierter kiinstlicher oder natiirlicher Schwefelverbindungen der 
Mi neralOle entfemt man zunii.chst die anorganischen Salze durch Dialyse. dampft dann die 
LOsung ein, extrahiert den Riickstand zur Entfemung der rotbraunen Firbung des Endproduktes 
mit Athera.Ikohol und dunstet das LOsungsmittel abo (D. R. P. 161668.) 

Na.ch D. R. P. 810 701 behandelt man sauer raffinierte Mineralole zur Gewinnung der ent
standenen Naphthasulfosauren mit alkoholischem Alkali, scheidet die Mineralole durch ein 
fliichtiges organisches Ltisungsmittel, z. B. Alkohol, ab und zersetzt die na.ch dessen Vertreibung 
zuriickbleibenden sulfosauren Salze mit Sauren. (D. R. P. 810 701.) 

246. Literatur und AUgemeines tiber Treibmittel (Heizole). Spezielle Motorenbrennstoffe. 
Deutschl. Schwerbenzln 1/2 1914 E.: 419046; A. (m. 0.): 15894 dz. 
Deutschl. Rohbenzln 1/,1914 E.: 817414; A.: - dz. 
Deutschl. Relnbenzln 1/2 1914 E.: 44527; A.: 15906 dz. 

Donath, E., und A. Groger, Die Treibmittel der Kraftfahrzeuge. Berlin 1917. - Diete
rich, K., Die Analyse und Wertbestirnmung der Motorentreibmittel. Berlin 1915. - Barth, F., 
Die zweckmiil3igste Betriebskraft. Sammlung GOschen. - Reichenheim, P., Die wirtschaft
liche Bedeutung der f1iissigen Treibstoffe. Berlin 1922. 

Uber TreibOle siehe die Abhandlung von M. Oskauer, Selfens.-Ztg. 1918, 726. .. 
Vber Treibole, ihre Gewinnung und Priifung siehe femer die Arbeiten von H. Schluter 

und L. Schmitz, Olmotor 1918, 865 bzw. 467. . 
Uber die Betriebsmittel der Kraftfahrzeuge siehe auch E. Donath, Olmotor 0, 228. 
Weitere Mitteilungen iiber Treibole und Brennstoffe fiir Motorfahrzeuge finden sich in der 

Zeitachrift D. Motorwagen vom 80. April 1918. . 
Die Bewertung von Dieselmotorolen bespricht E. Graefe in Olmotor 1, 449. 
Uber den Ersatz des Leichtoonzins zum Betriebe der Automobile und stationiren Motoren 

durch ErdOl in besonders konstruiertem Vergaser siehe B. Gerber, Zeltschr. f. angew. Chem. 27, 
I, 562. 
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Spezielle Angaben tiber Treibmittel fUr Leichtmotoren macht Wimpllnger in DingL loum. 
1920, 168. 

Eine Tabelle iiber die Ziindpunkte verschiedener Brennstoffe und Treibole bringt E.Daiber 
in Z. Ver. d. Ing. 1921, 1289. 

Ober die Herstellung von Benzin und SchmierOl aus Kohlen und RohOlen berichten W. Frey 
lind A.Faber in eiher vorlii.ufigen Mitteilung, der andere Veroffentlichungen tiber das Bliimner
verfahren, das dem ProzeJ3 zugrunde liegt, folgen Bollen, in Chem.-Ztg. 1922, 377. 

Yom chemischen Standpunkt sind die Treibmittel·fUr Dieselmotoren Verbindungen 
von Kohlenstoff und Wasserstoff, und zwar sind diejenigen Gase oder Fliissigkeiten die ver
wendbarsten, die keinen freien Kohlenstoff enthalten, dessen Vorhandensein auch die Brauch
barkeit von Rohteer fUr den Dieselmotorbetrieb herabmindert. Ebenso sind Petroleum
destillationsriickstii.nde, die Kohlenstoff oder groJ3ere Mengen von Asphalt enthalten, nicht zu 
verwenden. Benzolkohlenwasserstoffe verhalten sich ungiinstiger wie Methankohlenwasserstoffe, 
da. der Ring der ersteren erst aufgespalten werden muG. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, 
das SteinkohlenteerOl inl Betrieb vorzuwii.rmen. Je mehr Benzolkeme das Molekill enthii.lt, um 
tiO unverwendbarer wird der betreffende Stoff als Treibmittel, je mehr aliphatische Seitenketten 
illl Benzol seinen Charakter abschwii.chen, desto verwendbarer wird das Teerol fUr diesen Zweck. 
(Aufhauser, Olmotor 2, 120 und Gluckauf 49, 601.) 

Man unterscheidet daher: Allgemein anwendbare, stets betriebssichere Normalole, die 
entweder entbenzinierte Erdole (GasOle) oder ErdOldestillate mit einem Wasserstoffgehalt tiber 
10% und einem Heizwert tiber 10000 Cal. oder Braunkohlenteerole mit demselben Wasser
titoffgehalt und einem Heizwert tiber 9700 Cal. (beide ohne mechanische Verunreinigungen) sein 
kiinnen. Ferner: Brauchbare Ole, das sind Stein kohlen teerole oder gewisse Olgasteere 
und Koksofenteere, und gewisse Roherdole, die aile nicht tiber 1-3% Wasser, nicht tiber 
0,05% Asche und nicht'iiber 0,3-3% freien Kohlenstoff enthalten sollen. fur Heizwert soIl nicht 
unter 8800 bzw. 8000 Cal. liegen. SchlieJ3lich kommen noch fUr normale Zwecke unbrauchbare, 
unter gewissen Umstii.nden in Dieselmotoren verbrennbare Horizontal- und Schrii.gretorten teere 
in Betracht. (E. I. Constan und P. Schlapfer, Z. Ver. d. Ing. 67, 1489 If.) 

Uber die aus Teer und TeerOlen bereiteten Treibmittel fUr den Dieselmotor siehe Bath, 
Gliickaof 48, 996. 

Uber Herstellung von Trei bolen aus Petroleum- oder Schieferdestillationsprodukten und 
leichten Kohlenwasserstoffen siehe D. R. P. 269 348. 

Zur Verbesserung des BetriebsteerOles fUr Dieselmotoren schtittelt man die Ole mit Wasser 
aus, das die storenden, chlorhaltigen Verbindungen aufninlmt, und trennt die wii.sserige Schicht 
von dem gereinigten Teerol abo (D. R. P. 816080.) 

Die Gewinnung eines schweren, keine festen Bestandteile abscheidenden HeizOlgemisches 
aus SteinkohlenteerheizOl und ErdOlprodukten, die leichter als Wasser sind, ist in D. R. P. 299683 
beschrieben. 

Nach A. P. 1 876 180 soIl man den Siedepunkt eines fliissigen Brennstoffes durch seine Be
handlung mit elektrischen Funken herabsetzen konnen. 

. Zur Streckung von fliissigen Brennstoffen solI man ihnen S ulfi tabla uge zusetzen und diese 
MlSchung durch Diisen in den Verbrennungsraunl einspritzen. (D. R. P. 389139.) 

Uber die Verwendung des vollkommen kii.ltebestii.ndigen, hochcarburierten S pi ri t us a.ls 
Motorentreibmittel berichtet O. Mohr in Zeit8chr. f. angew. Chem. 1909, 1187. 

Uber den Brennstoff Kolloil, der aus fliissigem Brennstoff und kolloidal gemahlenen Kohlen
~taub besteht, siehe das kurze Referat in Zentr.-BI. 1920, IV, 800. 

Auch das Acetylen diente, wenn auch nur vortibergehend, in kohlenarmen Gegenden a.ls 
Mo~orbetrieb88toff. Uber die Eigenschaften des Acetylens, Heizwert, LOslichkeit, Bildungsweise, 
R~migung, im Hinblick auf seine Verwendbarkeit als Automobilbetriebsstoff allein oder zusammen 
mit schweren Brennstoffen, als Acetylen-Dissousgas oder unter \Vasserzusatz siehe Adam, Auto
technlk 8, Nr.19, 8. (Vgl. Bd. IV [167]) • 

. Uber das Nap h t h a Ii n und seine Verwendung, insbesondere als Treibmittel fUr Ex
ploslonskraftmaschinen, siehe K. Bruhn, I. f. Gasbel. 68, 679 u. 692. 

Nach A. Irloyl kann Rohnaphthalin, das allerdings vor seiner Verwendung geschmolzen 
werden muG, als vollwert~er Ersatz fUr Heizzwecke an Stelle der Teerole verwendet werden. 
Das Rohnaphthalin besltzt tiberdies einen etwa 10% hoheren Heizwert 81ls Steinkohlen
teerol, doch bedingt seine Verwendung aIs Heizmaterial eine vollig fUr den Zweck hergerichtete 
Appar!l'tur, die es ermoglicht das Naphthalin im Vorratsgefii.J3 zu schmelzen und geschmolzen 
f.~f semem ganzen Wege durch zu erhitzende Rohren bis zur Heiz- bzw. Verbrennungsstelle zu 
~en. Gewohnliche Rohrisolierung durch Asbestschniire geniigt wegen der geringen Schmelz-

warme das Naphthalins nicht. (Stahl u. Elsen 84, 1436.) . 
. Auch K. Bruhn ist der Ansicht, daJ3 die Verwendung des Rohnaphthalins a.ls Ersatz fdr 

H~lzteerol doch groJ3ere Schwierigkeiten bereitet, do. die I<'liissigerhaltung des Stoffes und e~ 
s~m? Zerstii.ubung durch vorgewii.rmte Luft bedeutende Anderungen an den vorhande~en HelZ
elnrlchtungen bedingt. Es empfiehlt sich daher, von Fall zu Fall genau zu priifen, ob as slOh !lllter 
den gegebenen Verhii.ltni$sen rentiert Einrichtungen zur Verfeuerung von Rohnaphthalm zu 
etablieren. (Stahl u. Elsen 8", 1691.) 

Lan II e. Chem.-techn. Vorschrlften. 3. Aufl. III. Bli. 19 
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Dber die Verwendung des bei der Herstellung des Paraldehyds aj>faJIenden Metaldehyds, 
eines Polymeren des Acetaldehyds, als Brennstoff fiir Koch-, Heiz- und Leuchtzwecke siehe 
D. It. P. 826 161. - V gl. auch Bd. IV, Abschnitt H art s p i r it u s. 

trber Den a t uri e run g der Motorentreibmittel durch Farbstoffe zu dem Zwecke, urn die 
unbefugte Anwendung des Benzins, Benzols, Sprits usw. zu anderen Zwecke!\, z. B. zur Stoff
reinigung bzw. zum Genusse zu unterbinden, siehe Adam, Autotechnlk 8, Heft 6. 

247. Benzol (Benzin) als MotortreibmiUeI. 
Formanek, J., Benzin, Benzinersatzstoffe und Mineralschmiermittel, ihre Untersuchung, 

Beurteilung und Verwendung. Berlin 1918. - Dieterich-Helfenberg, Die Analyse der 
Motorenbenzine. Berlin 1915. 

Die Chemie der modernen Motorbetriebsstoffe Benzin und Benzol behandelt ein 
Vortrag von K. Dieterich, Separatdruck in Ph arm. Post 1914. 

Verhaltungsmaf3regeln fiir den Kraftwagenbetrieb mit Benzoltreibol bringt ergii.nzend zu 
den Ausfiihrungen von Dieterich Wa. Ostwald in Autotechnlk 8, Heft 12. 

Dber Herstellung von Motorbenzol in mittleren und kleineren Gasanstalten und die Ertrags
berechnung einer derartigen Anlage fiir ein Gaswerk von etwa 3 Mill. cbm Gasjahresurnsatz 
siehe die Angaben von Steding in J. f. Gasbel. 1919, 636. 

trber die Verwendbarkeit des Rohbenzols zurn Betrieb von Automobilmotoren und die 
notwendige Vorreinigung des Materiales bis zurn Reinheitsgrade des Handelsbenzols siehe A. SpUker, 
Chem.-Ztg. 1910, 478. Ein besonderer Vorteil ergibt sich dadurch, daf3 man das Benzol-Luft
gemisch auf 10--12 Atm. komprirnieren kann, ohne StOrungen befiirchten zu miissen, wii.hrend 
beirn Benzin-Luftgemisch schon bei 5 Atm. Friihziindungen eintreten. Vgl. F. Honlgsberger, 
Zeltschr. f. angew. Chern. 1909, 671. Jedenfalls ist das Benzol, abgesehen von dem geringen und 
leicht behebbaren Na.chteil seiner Frostunbestii.ndigkeit wegen seiner sonst hervorragenden Eigen
schaften der Motorbetriebsstoff der Zukunft. 

Zur Reinigung von Benzol destilliert man es ohne vorherige 'Vaschung und leitet den 
Dampf durch Schwefelsii.ure und dann durch Natronlauge bzw. wii.hlt zur Entziehung der Schwefel
verbindungen Natronlauge von einer Temperatur, die gerade unterhalb des Siedepunktes des 
Benzols liegt, das man vorher rektifiziert oder mit Schwefelsii.ure behandelt hat. (E. P. 10006/1915 
und 14 162/1910:) 

Na.ch einem Referat in Chern.-Ztg. 1922, 1028 solI man Motorenbenzol einzig und allein durch 
Entwiisserung mittels Calciumchlorides reinigen; die Reinigung mit Sauren oder Alkalien ist zu 
verwerfen, da bei dieser Methode brennbare Stoffe entfernt werden. Allerdings muJ3 das Benzol 
frei von Wascholresten sein. - Vgl. [286]. 

Zur Entschweflung von Motorenbenzol, und zwar zur Entfernung des Schwefelkohlenstoffes, 
wii.scht man es zweimal mit 10proz. Natronlauge bei nahezu Siedetemperatur des Benzols und 
vermag so 95,51 % von den urspriinglich vorhandenen 0,96% CS2 zu entfernen. (E. P. 14162/1916.) 

Braunkohlenbenzine enthalten viel mehr ungesii.ttigte Verbindungen und zeigen einon 
schwerer zu beseitigenden scharfen Geruch als Erdol benzine. Zur Entfernung der ungesii.ttig
ten Verbindungen, die iibrigens wert volle Ausgangsmaterialien fiir die chemische GroJ3-
industrie werden konnten, kann man die Produkte unter Druck zersetzen oder durch Hy
drierung in gesii.ttigte Verbindungen verwandeln. Einzelheiten iiber die Benzingewinnung allK 
Braunkohlenteer durch Zersetzungsdestillation bringen F. Fischer und W. Schneider in Abhandl. 
zor Kohlenkenntn. 2, 183. - Vgl. [241 fl.]. 

Zur Unterscheidung von Benzin und Benzol ebenso wie zum Nachweis von Benzol 
in Benzin eignet sich na.ch H. Mix vorziiglich das nach Angaben von Dleterich-Helfenberg dar
gestellte Dracorubinpapier, bei dessen Verwendung man auch Anhaltspunkte fiir den 
Raffinationsgrad der Benzine gewinnev. kann, der urn so hoher ist, je weniger Farbstoff sie aus 
dem Papier aufnehmen. (Kollold-Z. 17, 7.) Das Reagenzpapier stellt man durch Trii.nkung von 
Filtrierpapier mit einer LOsung des reinen Harzes von Palmendrachenblut (Dracoresinotannolestol' 
der Benzoesii.ure) her. Das Dracorubin lost sich in Benzin iiberhaupt nicht, in Benzol, Kohlen
wasserstoffen, Alkoholen und Halogenderivaten der Paraffinreihe mit mehr oder weniger inte~l
siver Fii.rbung, ebenso in TerpentinOl, Kienol, Limonen usw., so daJ3 dieses Reagenzpapier Ul 

der Gummi-, Farben- oder La.ckindustrie einen wertvollen Behelf zur Unterscheidung der 
Losungsmittel bildet. [86] u. [129]. Nii.heres in dem von Dieterlch-Helfenberg herausgegebenen 
Werk: Die Anylyse und Wertbestimmung der Motorenbenzine \lSW. (s. 0.). - Vgl. F. Frank und 
E. Markwald, Gornrnlztg. 80, 624, ferner Farbenztg. 21, 629. . 

Efl sei hervorgehoben, da;J3 die fromdspraehlichen Bezeiehnungen fiir unsere Treibmlttcl 
anders lauten als im Deutsehen, und zwar fiir Bon z in: eHsence, gasoline; fiir GaR 0 lin: e~h~r 
de petrole, ligroin; fUr Ben z 0 I : benzine, benzene und fiir B r e n n s p i r i t us: esprit und Splflt. 
(Wa. Ostwald, Autotechnlk 8, Hert 8.) 

248. Spritrreie Treibmittelgemische. 
In Zeltschr. f. angew. Chern. 1908, 1637 findet sich cine ausfiihrlicho Bespreehung iiber die 

Treibmittel des A utomobiles von F. Warschauer, die Wirkungsweise und Eigenschaften 
der aliphatisehen und aromatischen Kohlenw!U';serstoffe Benzin (I{ a pi din, niedrig siedendes 
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Erdoldestillat), ErdOldestillate, Braunkohlenteerdestillate bzw. Benzol, Naphthalin und schlie13-
lich auch Alkohole allein oder im Gemenge mit den genannten Kohlenwasserstoffen (Motolin, 
Benzolspritgemisch) oder im Gemenge mit Acetylengas (Alkohethin). Ferner macht Verfasser 
weiter Angaben iiber die Moglichkeit Automobile mit Acetylengas, fliissiger Luft und Elektrizitii.t 
zu treiben. 

Das zurn Betriebe von Automobilen dienende Benzin kann durch jenes ersetzt werden, 
das man in ~o13en Mengen durch Destillation schwerer Ole unter Druck gewinnt [242]. Ebenso 
sind denaturlerter Alkohol oder Kerosin verwendbar, deren Siedepunkt durch Zusatz von Aceton, 
niedrig siedenden anderen Ketonen, Alkohol, Gasolin oder Ather herabgesetzt wird. Die liistigen 
Ru13abscheidungen, die die Beniitzung der Kerosindestillate mit sich bringt, konnen iibrigens 
durch Alkohol leicht beseitigt werden. (G. Mersereau, Ref. in Zeitschr. I. angew. Chern. 27, 604.) 

Nach D. R. P. 229679 solI der Zusatz einer Ni troverbind ung zu Treibmitteln fiir Motoren 
die Triebkraft des verbrennenden Gemisches erhohen. 1m Gegensatz zur Pikrinsii.ure, die die 
Innenwandungen des Motores verschmiert, eignet sich zu diesem Zweck besonders das Benzol
pikrat, das im Gemenge mit Benzin, Naphtha, Petroleum u. dgl. vollkommen riickstandlos ver
brennt. Man lost zur Herstellung des Benzolpikrates Pikrinsii.ure in Benzol, destilliert nach einigem 
Erhitzen am Riickflu13kiihler und vermischt das Destillat mit einem der genannten Kohlen
wasserstoffe. 

Nach D. R. P. 221 469 wird ein Treibmittel fiir Explosionsmotoren hergestellt aus 99 Tl. 
Teerol, von dem zwischen 160 und 260 0 etwa 90% iiberdestillieren und 1 Tl. Gasolin. 

Zur Herstellung eines Treiboles fiir Explosionsmotoren mischt man nach D. R. P. 
269348 RoherdOl oder SchieferOldestillat mit 2-3% Schwefelgehalt, mit 1-2% TeerOl 
nnd 1 % Schwefelsii.ure, leitet Dampf ein, dekantiert, versetzt zur Entfernung des Schwefels mit 
3-5% ungelOschtem Kalk, loscht diesen vollig mit Wasser, fiigt noch 0,1 % BittermandelOl und 
0,5-1 % Schwefelsii.ure hinzu, dekantiert abermals und erhii.lt so ein Produkt, das im Gemenge 
mit Gasolin und 5-20% Benzol als TreibOl besonders geeignet sein soIl. Das so erhaltene Pro
uukt verbrennt trotz der geringen Menge leichter, aromatischer Kohlenwasserstoffe gleichfOrmig 
und vollstii.ndig und gibt einen bedeutenden N utzeffekt. 

Zur Herstellung von Betriebsstoffen fiir Verbrennungskraftmaschinen mischt man 400--600 Tl. 
Benzol, 200--300 Tl. Steinkohlenteer und 50--80 Tl. einer 5-10proz. wii.sserigen Seifenlosung 
oder 400--600 Tl. Schwerbenzin, 200--300 Tl. GasOl oder ErdOl und 50--100 Tl. der Seifenlosung, 
die vorzugsweise aus Ammoniak- Olsii.ureseife besteht. Man kann so die sonst wegen ilITer Dick
fliissigkeit und darurn geringen Ziindfahigkeit nicht verwendbaren Mit.tel- und SchwerOle unmittel
har in mit Vergasern arbeitenden Benzinmotoren verbrennen. (D. R. P. 298309.) Nach dem 
Zusatzpatent setzt man dem Motorentreibmittel z. B. aus je 500 Tl. TeerOl und Benzol mit 200 Tl. 
Pentachlorii.than noch 100 Tl. Seifenli:isung zu, urn einen Brennstoff zu erhalten, der annii.hernd 
das spezifische Gewicht des Wassers besitzt. (D. R. P. 806283.) 

Zur Gewinnung von TreibOlen aus Erdol Yom spez. Gewicht 0,795 sii.ttigt man es nach F. P. 
452919 mit natiirlichen oder kiinstlichen Naphthagasen und bewirkt so nicht nur eine Herab
m~derung des spz. Gewichtes (auf 0,775), sondern auch des Siedepunktes, und zwar urn 10°. 
DIO kiinstlichen Naphthagase erhii.lt man beinl Durchleiten der Dii.mpfe von ErdOl mit 10% 
Wassergehalt durch gliihende Rohren, wobei sich die den Naphthagasen ii.hnliehen Verdampfungs
produkte bilden, wii.hrend gleichzeitig 'Vasser, Teer und 01 abgeschieden werden. Nach Zusatz 17 078 
vom 14. Jan. 1918 leitet man statt der natiirlichen Gase Leuchtgas oder andere gasfOrmige 
Produkte der troekenen Destillation ein und erset.zt das Petroleunl durch Gemenge von Kohlen
wasserstoffen mit Alkohol oder ErdOldestillaten mit Fetten und 01 und erhii.It so Produkte, die 
ohne weiteres als Treibole verwendbar sind. 

Zur Herstellung eines Brennstoffes fiir Explosionsmotoren destilliert man ein Gemisch 
Von GasOI oder Olgas-Skrubberriickstiinden, unterchlorigsauerem Salz als Oxydat.ionsmittel und 
Kupfer- oder Nickeloxyd, auch Mangan- oder Bariumsuperoxyd aus hintereinander angeordneten 
~lasen mittels Wasserdampfes na.ch dem Anreicherungsprinzip. Das nahezu farblose, angenehm 
I'lechende, zwischen 60 und 150° siedende Destillat entsteht in 56% Ausbeute und enthiilt weder 
Chlor noch Chloride. (D. R. P. 300 247.) 

. Zur Herstellung eines schweren, keine festen Bestandteile abseheidenden HeizOlgemisches 
mlScht man ErdOlprodukte, die leichter sind als 'Vasser, mit den zwischen 280 und 325° iiber
gehenden fliissigen SteinkohlenteerOlanteilen von der Dichte 1,05-1,07. Die Vor- nnd Nnchlii.ufe 
~er Destillation konnen wieder zu einem verwendbaren TeerheizOl vereinigt werden. (D. R. P • 
.. 99688.) 
E .;\n Stelle d.es BenzoltreibOles wird. ft;rner Benzole.rdol ~erwendt;t, dessen sehr hochsiedende 
t rdolbestandtede man durch Abdestilheren aus MarmetrelbOl gewInnt. (Wa. Ostwald, Auto
echnlk 1919, 15, 10.) 

Nach D. R. P. 221 469 erhalten Kohlenwasserstoffe, die nls Treibmittel fiir Verbrenmmgs
k0toren bis 5 Atm. Kompression dienen sollen, einen Zm,atz bis zn 1 % von Stoffen (Ather, Schwefel-

ohlenstoff, leicht siedenden Kohlenwasserstoffen), die bei 100° eine Ten..<;ion von mindestens 
2000 mm besitzen. 

Nach einer Notiz in Chern.-Ztg. 1922, 476 1ii.!3t sieh die Treibkraft dt'S Bt'llzins, und zwnr 
~uCh minderwertiger Qualitii,ten, in V('rbrennungsmotoren lUll rund 100% steigern, wenn man 

em Treibmittel geringe Mengell St'lelloxychlorid oder Diii.thyitellurid zuset,zt. 

19* 
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Ein ,?esonders krsftiges Betrie~smittel fiir Explosionsmotoren erhslt man durch Mischen 
v~n Benzrn, Benzol (oder Benzolspintus) mit mindestens 5% gewohiilichem Athylii.ther. Man 
mlScht z. B. Petroleum und Benzin im Verhsltnis 2: 1 oder Petroleum 3 Tl. und 1 Tl. Aeeton 
oder 90 Tl. Petroleum, 10 Tl. Ather und lost darin 1 Tl. Naphthalin. (D. R. P. 296198.) 

Nach A. P. 1899227 besteht ein Motorentreibmittel aus 80-90% Gasolin, 8-15% Kerosin 
und 1-3% Aceton.· 

F~ den Gebrauch ~~eser Ersatz~liis~igkeiten ~iir den Automobilbetrieb ist eine Vergro13erung 
der Duse und der Vorwarmung SOWle erne Vermrnderung der Luftzufuhr unbedingt notwendig. 
(K. Dieterich, Pharm. Ztg. 69, 784.) 

Als Brennstoff fiir Explosionsmotoren eignet sich auch F urfurol aHein oder besser noeh im 
Gemenge mit Benzol. Das Treibmittel beeinflu13t die Zylinderwandungen nicht, wirkt nicht IOsend 
auf die Schmiermittel und neigt nicht zur Krustenbildung. (D. R. P. 812201.) 

Ein die Verbrennungswa.rme des Brennspiritus besitzendes, mit nicht leuchtender und nicht 
ruJ3ender Flarnme brennendes, fliissiges Heizmittel erhii.lt man durch Mischen von Acetaldehyd 
und Paraldehyd in dem der gewiinschten Fltichtigkeit entsprechenden VerhiUtnis. (D. R. P. 
811) 290.) 

Als Brennstoff fiir Explosionsmotoren kann auch ein Gemisch von Steinkohlenteer-Kohlen
wasserstoffen (Dichte 0,8-0,9) mit Fettsaureestern, z. B. Essigsaureester, in Mengen von 80: 20 
dienen. (D. R. P. 819898.) In diesem Gemisch kann man die Steinkohlenteerkohlenwasserstoffe 
durch Erd61destillate von mehr als 0,75 spez. Gewicht und vom Siedepunkt bis zu 300 0 ode!' 
auch durch Braunkohlenteerdestillate vom selben Siedepunkt und der Dichte 0,8 ersetzen, um 
zu einem hochwertigen Brennstoff fiir Explosionsmotoren zu gelangen. (D. R. P. 888201.) 

Nach Norw. P. 81 717 eignet sich als Brennstoff fiir Verbrennungskraftmaschinen ein fettes 
Amin allein oder im Gemisch mit einem Formylester. 

249. Sprithaltige Treibmittelgemenge. Grubenlampen- und Hydronaphthalinbrennstoff. 
trber die Verwendung der Alk,oholgemische also Motorentreibmittel siehe H. B. Dixon, 

J. f. Gasbel. 1920, 447. 
trber den englischen Motortreibstoff Natali te, eine Mischung von Alkohol . mit Ather und 

die Vorteile seiner Anwendung, besonders hinsichtlich der Loschbarkeit ausbrechender Brande, 
mit Wasser, siehe Z. f. Spir.-Ind. 89, 108. 

Als Ersatzdes Benzins fiir Automobil- und andere Motoren verwendetman nach W. Hempel 
bzw. K. Dieterich Z. B. ein Gemenge von 50 Tl. 90proz. gewohnlichem Brennspiritus und 20 '1'1. 
Aceton, dem man 30 Tl. Benzol zugibt, oder man gie13t 30 T1. Benzol in 70 T1. 95proz. Spiritus. 
Ebenso kann man auch Benzin, wenn man dieses in den Spiritus gieJ3t, in denselben Mengenver
haltnissen mit Spiritus aHein oder mit Aceton mischen und die Vorrate dadurch strecken. Andere 
Mischungen sind: 90 T1. 95 proz. Sprit und 10 T1. Ather mit oder ohne Zusatz von 1 Tl. Naphthalin, 
das sich in dem Gemenge leicht lOst, oder gleiche Teile 90proz. Spiritus und Aceton oder schlieLl
lich Mischungen von Petroleum und Benzin im Verhaltnis 2 : 1 oder 3 T1. LeuchtOi und 1 Tl. Aceton 
oder 90 T1. Leuchtol, 10 T1. Ather und 1 T1. Naphthalin. Fiir 1001 einer jener Spiritusmischungen 
setzt man, urn das Rosten zu verhtiten, 1 I MotorenOi zu und sorgt auch sonst fiir gute OIung 
der Motorenteile. Fiir den Gebrauch aller dieser Ersatzfliissigkeiten ist es unbedingt notig dip 
Diise entsprechend zu vergroJ3ern, das Gemisch vorzuwarmen und die Luftzufuhr zu verringern. 
Bei Anwendung des denaturierten Sprits ware es wtinschenswert, wenn die Denaturierung nicht 
mit Pyridinbasen, sondern mit LeuchtOl vorgenommen wiirde, das vorher mit Schwefelsaure und 
Natronlauge gewaschen wll:9-. (Zeitschr. r. angew. Chem. 27, I, 521 bzw. 548.) Vg1. tiber daR
selbe Thema E. Donath in Osterr. Chem.-Ztg. 17, 258 u. 266 und Dieterich, Pharm. Ztg. 59, 734. 

Richtig bereiteter Motoren-Erdolspiritus la13t sich auch bei Temperaturen von 38 0 unter 
Null entflammen, Spiritus selbst bei 11-16°, und reines Aceton (ebenfalls ein Motorentreibmittel
zusatz) bei 9,5° unter Null. (J. H. Coste, Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 1917, 881.) 

Zur Herstellung eines Treibmittels vereinigt man ErdOi und Spiritus unter Vermittlung von 
ESAigather, Aceton oder AcetonOi und kann so Losungen herstellen, die bis zu 25% des Miner~l
oles enthalten und sich wegen ihres hohen Heizwertes und billigen Preises zum Betrieb von Klem-
motoren oder anderen Kraftmaschinen eignen. (D. R. P. 97 109.) . 

Das Lucin besteht aus Spiritus, 8-10% Benzol und 4% Naphthalin; es ist befahigt, 23 bls 
24%, also doppelt soviel LeuchtOl zu IOsen als reiner Spiritus. (D. R. P. 101414.) . 

Zur Erhohung der Explosionsfiihigkeit von Sprit odeI' anderen Alkoholen als Treibmlttpl 
fUr Explosionsmotoren setzt man dem Alkohol Nitrobenzol zu. (D. R. P. 154575.) . 

Eine Fliissigkeit fiir Leucht- und Kraftzwecke verwendbar in Spiritusgliihlampen und Spirltus-
motoren besteht aus Spiritus mit 10% A the r, der nicht nur den Energievorrat erhoht, sondern 
auch der Verharzung der Dochte und Ventile entgegenwirkt. (D. R. P. 174888.) 

Eine kiiltebestiindige Mischung von Spiritus mit Kohlenwasserstoffen als Treibmittelkompo
sition fiir Explosionsmotoren, die auch bei minus 16° nicht durch Auskrystallisieren des Benzols 
gestort wird, erhalt man nach D. R. P. 216699 aus 50 Volumenteile 95proz. S piri tus, 25 '1'1. 
Benzol und 25 T1. Benzin. Nach dem Zusatzpatent ersetzt man das Benzol unbeschadet de~ 
BenzinzuHlltzes ganz oder zum Teil durch seine Homologen oder durch das nach D. R. P. 158580 
erhaltene Teeroldestillat, daR ebenfalls Toluol und Xylol enthalt. (D. R. P. 217201.) Vgl. 
O. Mohr, Cbem.-Ztg. 1912, 816. 
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Nach F. P. 451184 vermischt man zur Herstellung eines TreibOles eine dekantierte Losung 
von 25 g Campher, 200 g Napthalin und 10 g Kaliurnchlorat in 10 I Mineralol und 10 I Alkohol 
mit 20% Benzol. 

Nach F. P. 40180110st man zur Herstellung eines Treibmittels 15 Tl. Kolophonium und 5 Tl. 
Bleiacetat mit 10 Tl. Petrolii.ther in 100 Tl. 95proz. Alkohol, destilliert bei 100°, vermischt mit 
etwas chemisch reinem Aceton, urn die Entflammbarkeit zu steigem, und setzt das Produkt 
dem Benzin je nach seinem spez. Gewicht (0,68-0,76) im Verhii.ltnis von 1,5 bzw. 4% zu. 

Zurn gleichzeitigen Denaturieren und Carburieren von Alkohol zwecks Herstellung eines 
Motorentreibmittels destilliert man ein Gemisch von Sprit, einem rohen Holzgeistdestillat 
nnd einem ErdOl- oder Steinkohlenteerdestillat bis zur Entfernnng der unter 70° siedenden Be
standteile und kiihlt dann das riickbleibende Alkohol-Kohlenwasserstoffgemisch zur Beseitigung 
der bei dieser Temperatur abscheidbaren festen Stoffe auf -10 bis -120 abo Zur Herstellung 
des Treibmittels mischt man dann 36 Tl. der unter 70° iibergegangenen Bestandteile mit 64 Tl. 
Alkohol, den man mit 10% des Alkohol-Kohlenwasserstoffgemisches denaturiert. Ein Heizol 
entsteht ebenso aus 36 Tl. der durch Abkiihlung abgeschiedenen festen Bestandteile und 64 Tl. 
des wie oben beschriebenen denaturierten Alkohols. (D. R. P. 212130.) 

Nach einer Notiz in Chem.-Ztg. 1922, 067 eignet sich als fliissiger Brennstoff eine Mischung 
von 900 Tl. Benzol, 100 Tl. 95proz. Alkohol, 17,5 Tl. Cyclohexanol und 37,5 Tl. Phenol. 

Fliissige Brennstoffe bestehen nach Norw. P. 38003-004 aus einem Gemisch von ErdOl
destillat, Alkohol und Chloroform, bzw. aus einem Gemenge von Alkohol und Kohlenwasser
Htoffen, das man zur Entws.sserung und gleichzeitigen Bildung von Ace t y Ie n mit Calciumcarbid 
behandelt. 

Das Motorentreibmittel des E. P. 178498 erhalt man durch inniges VerrUhren von 10% 
Aceton enthaltendem Spiritus mit Calciumcarbid im DruckgefaJ3 bis zur volligen Absorption des 
Acetylengases. Die Losung wird schlie13lich durch Kohle oder Braunstein filtriert. 

Einen fliissigen Brennstoff erhalt man nach Norw. P. 34 001 durch Zusatz einer aromatischen 
Nitroverbindung zu einem durch diesen Zusatz emulgierbaren Gemisch von Erdiildestillat 
und einem Alkohol. 

Ein Motorenbrennstoff besteht nach E. P. 130514 aus 25 Tl. Spiritus, 10 Tl. Ather oder 
Benzin, 8 Tl. Toluol oder Xylol, 5 Tl. FuselOl und 50--55 Tl. bzw. fiir Luftschiffmotoren nur 
40 Tl. Kerosin oder einem ii.hnlichen 01. (E. P. 135514/1919.) 

Einen fliissigen Brennstoff erhii.lt man nach A. P. 1 363 870 durch Einleiten von Alkohol
diimpfen in eine Mischung von 50 Tl. Kerosin, 14 Tl. Benzol und 3 Tl. Ather. 

Der Motorenbetriebsstoff des A. P. 1420006-007 besteht aus 30-50% Alkohol, 25-35% 
eines aromatischen Kohlenwasserstoffes und 20-40% eines Esters. 

Ein fliissiger Brennstoff besteht aus einem Gemisch von 1/4 Tl. SchwerM, das hahere Dichte 
als Kerosin hat, und dem Ester einer organischen Saure undo eines einwertigen Alkoholes. (A. P. 
1 423 048-000.) 

Ais geeignetes, wenig rullend brennendes Fiillmaterial fiir Grubenlampen von guter 
Leuchtkraft und Ziindfii.higkeit eignet sich entweder eine Mischung von 75% Spiritus und 25% 
Benzol oder von 50% Spiritus, 20% Benzol und 30% Benzin oder von 80% Benzin und 20% 
Benzol, das bis zu 100° 90% Destillat ergeben soIl, wii.hrend Benzin vom spez. Gewicht 0,696-0,715 
und Spiritus von 95 Vol.-% Anwendung finden miissen. (G. A. Meyer, Gliickauf 51, 288.) 

Ein neuartiger, fiir sich allein oder mit anderen Stoffen Substanzen verwendbarer Leucht
Rtoff, der sich in gewohnlicher PetroleumIampe gut verbrennen lallt, besteht nach D. R. P. 802 488 
a~ hydriertem Naphthalin. Man erhii.lt es durch Wasserstoffanlagerung an das Naphthalin 
mlttels eines Katalysatora, der durch Reduktion eines mit einer umhillienden Olschicht gemischten 
reduzierbaren Metallsalzes hergestellt wird. - Uber diese Tetralinprodukte s. [129]. 

Das Motortreibmittel "Reichskraftstoff" mit 8000 WE. pro Liter besteht aus 50 Tl. Benzol, 
25 Tl. Tetralin und 25 Tl. Spiritus. (Tagesztg. r. Brauerei 1922, 01.) 

Halbfeste und feste Erdolprodukte. - Asphalt, 
Teer, Pech. 

Vaselin (-OI)? Paraffin (-01), Erdwachs, (Braunkohlenbitumen). 

250. Vaselin(-oI), ParaHinol. 
Deutschl. Vaselin (Lanolin) 1/21914 E.: 6857; A.: 12256 dz. 

"Ober die chemische Natur des Vaselins siehe die wertvollen Untersuchungen von C. Engler 
unl d M. Bohm in Dlngl. Journ. 262, 468. Ein Auszug der wichtigen Arbeit findet sich in Jahr.-Ber. 

888, 972. 
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Man gewinnt da.s natiirliehe Va.selin aUd den konzentrierten Riickst8.nden der ErdOl
destillation und reinigt es durch Behandlung mit Benzin, Sehwefelsii.ure und Tierkohle (siehe 
z. B. Vaselingewinntmg aus Mineralolen in geheizten Filterbatterien). (D. R. P. 267471.) 

Naeh St. LJubowsky, Seifens.-Ztg. 1911, 681 u. 726 usw. unterscheidet man vier Gruppen 
dieser durch Destillation mineraliseher Ole erhii.ltliehen Kohlenwasserstoffmisehungen: 1. das 
zii.he, sehr durchsiehtige, homogene und sehr viscose Naturvaselin; 2. ein Naturvaselin, da.s aus 
anderen RohOlen stammt und diese Eigensehaften in weniger hohem Malle besitzt; 3. ein gutes kiinst
liches Va.selin, da.s jenem unter 2. nahe kommt und dureh Verschmelzen vongereinigtem Ozokerit 
und VaselinOl (etwa 1: 4) entsteht; 4. ein kaum durchsiehtiges, in der Wii.rme schwitzendes, in der 
Kiilte 01 ausscheidendes, weniger gutes, kiinstliehes Vaselin, das aus festen und fliiBsigen Normal
paraffinen dureh Zusammenschmelzen entsteht. Vorschrift fiir ein imitiertes amerikanische~ 
Naturvaselin: 3 kg Paraffin (55/56°),7 kg medizinisehes VaselinOl (0,880), 90 ~g amerikaniseheR 
Naturva.selin. Man kann in derselben Reihenfolge aueh Misehungen herstellen aus: 4: 16 : 80; 
8 : 32 : 60; 15 : 60 : 25 Tl. dieser Produkte. In letzterem FaIle wird noeh 1 kg amerikaniseheH 
ZylinderOl hinzugefiigt. Vorsehrift fiir ein besseres, imitiertes amerikanisches Naturvaselin: 
2 kg gelber Ozokerit, 8 kg Paraffin (56-57°), P/2-2 kg fettsaure Tonerde, 50 kg Va.selinOl werden 
bis zur Losung der Tonerde bei 105° geschmolzen, dann filtriert man und verriihrt mit 40 kg 
Va.selinol. Vorsehrift fiir gelbliehes Vaselin: 12 kg Paraffin, 50 kg beingelbes HarzOl, 38 kg 
geruchloses helles VaselinOl werden versehmolzen. Vorschrift fiir wei13es Vaselin: 4 kg weiJ3er 
Ozokerit, 10 kg Paraffin, 43 kg CodOl, 43 kg teehnisch reines, weiJ3es Vaselinol. Da.s Vaselin wird 
fiir bestimmte Zweeke aueh mit der 4-Sfaehen Menge Wollfett oder mit HarzOlen verschmolzen. 

Va.selin dient in sii.urefreiem Zustande als wiehtiger Sehmiermittelzusatz (Staufferbiichsen) 
im Gemenge mit Graphit oder Talkum als Kammradfett oder zum Einfetten von Paekungen; 
es dient ferner zum Harten des Eisens, zur Bereitung des rauehsehwarzen Schie13pulvers, zur 
Herstellung luftdichter Verscbliisse, kosmetiseher Prii.parate usw. Siehe die betreffenden Kapitel. 

Zur Gewinnung von Va.selin mit Erdolvaselineigenschaften extrahiert man die gepulvertell 
Destillationsriickstande von Generatorteeren, Schwelteeren oder Tieftemperaturteeren mit fliich
tigen Losungsmitteln unterhalb ihres Entweichungspunktes und unterwirft da.s erhaltene Roh
produkt der bekannten Reinigung mit Sauren und Entfarbungsmitteln. Man solI aus 100 kg 
Teerriickstand bis zu 50 kg Va.selin erhalten. (D. R. P. 337662.) 

Urn ein Va.selin zu erhalten, da.s dem Erdolva.selin ahnelt, behandelt man den aus der Ver
ga.sung von Kohle anfallenden Teer mit Petroleum-Benzin, Petroleum oder Ga.sol, filtriert vom 
ungel6sten Asphalt und destilliert das Losungsmittel aus der LOsung abo Da.s so gewonnene Roh
material wird na.ch dem iiblichen Va.selinherstellungsverfahren (z. B. mit Oleum und folgend mit, 
Alkalien) weiterverarbeitet. (D. R. P. 339988.) 

Zur Aufarbeitung von Bergteer oder Erdolriickstii.nden auf Vaselin erwii.rmt man das Material 
mit 10% 60grii.diger Schwefelsii.ure auf 30°, wii.scht das abgeschiedene 01 mit wa.sseriger Bichromat
losung, erwii.rmt es auf 80° und filtriert es mit gekornter Tierkoble verriihrt durch erwii.rmte Filter. 
Na.ch L. Meyer ist es empfehlenswerter die Riickstii.nde ohne Chemikalienzusatz nur durch Koblen
zylinder zu filtrieren und dann mit iiberhitztem Wasserdampf zu behandeln. (Pharm. Zentrh. 
1881, 467.) 

Als Ersatz fiir Vaselin geht man nach D. R. P. 337662 von dem als Destillationsriickstan? 
von Urteeren zuriickbleibenden Pech aus, das man unterhalb seines Erweichungspunktes mIt, 
soviel Petrolii.ther oder Benzol oder ii.hnlichen LOsungsmitteln behandelt, da13 ein gleichmii.13iges, 
zii.hfliiBsiges Gemisch entsteht, das naeh Entfernung des Unloslichen und nach Abtreibung des 
Losungsmittels das Vaselinersatzprodukt darstellt. 

Die Herstellungsweise der billigen Vaselinpomaden ist iibnlich derjenigen der Lederfette. 
Man verwendet dazu leichtere, paraffinfreiere MineralOle vom spez. Gew. 0,865-0,870, muU 
jedoch dann die Menge des zu verwendenden halbwei13en Ceresins vergro13ern. Rosenpomaden 
werden aus halbweiJ3en und weiJ3en MineralOlen deutscher, osterreichischer und belgischer Pro
duktion hergestellt. Als Ersatz fiir die amerikanischen Ole werden auch jetzt die billigeren Pro
dukte aus dem Hannoversehen Olgebiet und dem EIsa13 benutzt. Rezept fiir Spezial- Jagd
lederfett: 75 Tl. helles MineralOl 0,870-0,875, 10 Tl. WaIOl, 5 Tl. australischer Hammeltalg 
oder Klauenfett, 4 Tl. gereinigter Ozokerit, 6 Tl. gelbe Paraffinschuppen. Spezial Lederfett 
Superior: 70 Tl. helles Mineralol 0,875-0,880, 20 Tl. Japantran, 10 Tl. Ceresin-Halbfabrikat, 
mit Nigrosin zu farben. (Selfens.-Ztg. 1913, 286 u. 1916, 286.) 

Nach M. Doenhardt, Pharm. Ztg. 1916, 293, erhii.lt man ein homogenes Vaselinprii.parat 
durch Zusammenschmelzen von 3 Tl. gelbem, geruchlosem Vaselinol, 1 Tl. gelbem ceresin und 
1 Tl. wa.sserfreiem Wollfett. 

Dber das deutsche Kunstvaselin Merzalin, das unbegrenzt haltbar ist, schmalzartige Be
sehaffenheit zeigt, dem friiheren Unguentum paraffini ii.hnelt und dessen Bestandteile zur H~lfte 
aus inlii.ndischen, in unbegrenzter Menge zur Verfiigung stehenden Erzeugnissen bestehen, sIebe 
Pharm. Ztg. 60, 266. Dieses deutsche Kunstvaselin erhii.lt man na.ch C. Mannlch und B. Kathe r 
(vgl. aueh Vasterling) aus 37% Talkum, 8% Wasser und 55% einer salbenartigen Mineralfett
masse, es ist also mit Wasser und Talkum gestreektes bzw. verfii.lsehtes Vaselin. (Apoth.-Ztg.30, 
300 bzw. 306.) 

Va.'lelin, da.'l hei 29° sehmilzt, erfi.i.hrt durch Zusatz von 10% Stearinsi.i.ureanilid eine Schmelz
punkterhohung auf 70° mit 20% des Anilides vermischt, sehmilzt es sogar erst bei 76°. (D. B. P. 
136917.) 
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WeHle Vaselinole werden nach SeHens.-Ztg. 1911,039 u. 681 in sechs Prozessen raffiniert. 
Man entwiissert, behandelt mit rauchender Schwefelsaure von 10-15% Anhydridgehalt und ent
fernt den schwarzen Saureteer, dann neutralisiert man mit verdfumter Natronlauge, entfernt 
sie und wischt das 01 mit Wasser, klart mit 4-5% reinem 50proz. Spiritus, bleicht schlieLUich 
mit getrockneter Fullererde und filtriert nach Entfernung des milchigen Bodensatzes. Das Paraf
fin um liq uid urn erfahrt dann weiter noch eine Nachbehandlung mit englischer Schwefelsaure, 
wodurch es erst die reine, wasserhelle Farbe ohne Bla.ustich erh81t. Der zurn Klaren benutzte 
Spiritus wird natiirlich wiedergewonnen; die Riickstande des Laugenprozesses geben bei der Be
handlung mit Kochsalz ein 01, das sich fiir Zwecke der Seifenindustrie verwenden liWt. 

Zur Reinigung von Paraffinol behandelt man es zuerst mit Schwefelsaure, dann mit 
Natronlauge und schlie13lich mit einer Losung von Atznatron in Alkohol in geschlossenen Gefii.13en. 
(E. P. 1344&/1886.) 

Besondere Kiihlanlagen fiir ParaffinOl sind in D. R. P. 222696, 239774 und 334164 be
schrieben. 

201. Paraffin. Literatur und Allgemeines. 
Deutschl. Paraffin 1/21914 E.: 76036; A.: 6760 dz. 

trber das Vorkommen des Paraffins im ErdOl und seine O6winnung siehe die umfassende 
Arbeit von R. Zalozleckl in Zeitschr. I. angew. Chem. 1888, 261 u. 318. 

Zur Historik der neuen und neuesten Paraffinverarbeitungsmethoden siehe I. Fleischer, 
Petroleum 9, 87. 

trber O6winnung und Eigenschaften der Handelsparaffine siehe St. Ljubowski, Sellens.-Zig. 
46, 429 u. 461. 

Die Verarbeitung des Paraffins beschreibt auch E. Wlld, Petroleum 8, 1182, vgl. dagegen 
die zahlreichen Richtigstellungen dieser Angaben durch L. Singer, ebd. S.1428. 

trber Erdol- und Schwefelparaffine und den Vergleich dieser beiden Paraffinarten siehe die 
analytische Arbeit von I. Marcusson und G. Meyerheim in Zeltschr. f. angew. Chem. 1910, 1067. 

Das Paraffin gehort in die Reilie der gesattigten aliphatischen Kohlenwasserstoffe vom Typus 
C"H!Io + 2. Die technische Verwendbarkeit des Paraffins beruht auf seiner chemischen Indifferenz, 
besonders auf seiner Bestandigkeit gegen Alkalien, konzentrierte Sii.uren, Alkalimetalle usw. 

Das niederste Glied der Reilie, das Sumpfgas oder Methan, steht in direkter Beziehung zur 
Cellulose, aus der es (wie auch aus anderen organischen Resten) durch Abbau entsteht. Die hoheren 
Glieder finden sich zurn Teil fertig ~ebildet neben den niederen in vielen, namentlich amerikanischen 
Erdolsorten, aus deren Destillatl0nsriickstanden (Erdolliarz) sie durc\! Abkiihlen und Pressen 
gewonnen werden. Weitere Quellen des technischen Paraffins sind die Braunkohlen WId- bitu
minOsen Schiefer bzw. ihre Schwelereiprodukte, besonders der Braunkohlenteer, und schlie13lich 
kann man auch bei der Destillation von Holz oder Torf Paraffin gewinnen. 

trber Destillation von S t e ink 0 hIe n usw. mittels iiberhitzter Wasserdimpfe zur 06-
winnung von Paraffin siehe Brown, Dingl. lourn. 132, 430. 

Die Destillationsriickstande dieser Stoffe werden na.ch geniigender Abkiihlung geschleudert 
und dann weiter gereinigt oder man extrahiert die Ole aus den O6mengen mittels geeigneter 
Los~smittel. Vgl. R. KiSllng, Das ErdOl, seine Verarbeitung und Verwendung, Halle a. S. 1908. 

DIe praktische Ausiibung der Paraffinfabrikation, namentlich hinsichtlich der Krysta.lli
sationsvorgange, beschreibt K. Fuchs in Petroleum 14, 1281. Vgl. S. Nitsch und F. Winterstein, 
Petroleum 9, 1637 u. 1672. 
. Verfahren und Vorrichtung zum fraktionierten Ausschwitzen von Paraffin und Shn

lIChen Mischungen von bei verschiedenen Temperaturen schmelzenden Stoffen mittels hemer 
Luft oder Dampf, die dem bewegten Gut entgegenstromen, sind in D. R. P. 246478 und 249562. 
ferner in D. R. P. 307,626 beschrieben. 

trber ein Verfahren zur Abscheidung von ParaffinOlen mittels scheibenfOrmiger, in das heme 
~l eintauchender Kiihlelemente, von denen das abgelagerte, erstarrte Paraffin zur Erzielung 
emer moglichst gro13en Kiihlwirkung bestandig entfernt wird, siehe D. R. P. 180637. 

Ein Filtrierverfahren zur Gewinnung von Paraffin ist in D. R. P. 262 791 beschriebt'n. 
Eine Filtervorrichtung, die es ermo~licht die nach dem Abpressen des Schweroles in. der 

Prasse verbleibenden Paraffinschuppen mIt 0° kaltem Benzin zu waschen, ist in D. R. P. 310800 
beschrieben. 
.. trber ein mechanisches Verfahren zur Abscheidung von Paraffin aus Petroleum, Schiefer
olen usw. siehe auch D. R. P. 244 664. 

In Dingl. Journ. 104, 227 findet sich eine heute noch wertvolle kritische Zusammenstellung 
der Reinigungsmethoden fiir Paraffin von C. G. Miiller. 

trber die Anwendung des Paraffins usw., urn damit Stoffe, Holzer, O6webe, Leder wasser
~d luftdicht zu machen, siehe I. Stenhouse, Elsners Chem.-techn. Mitt. 1866/66, S. 161 und die 
emzelnen Kapitel. 

262. Paraffinabscheidung. 
Zur Paraffingewinn ung aus seinen Gemengen mit 01 und zu seiner Fraktionierung 

Ilnter; gleichzeitiger Abkiihlung und langsamer horizontaler Bewegung der fliissigen Masse be-
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8chickt man den Apparat mit Paraffinbutter von 40° Schmelzpunkt und 65% Paraffin~ehalt 
bei 42°, liiJ3t die Temperatur innerha.lb 18 Stunden pro Stunde urn 0.6-0,8° bis auf 29° sinken, 
ste1lt da.nn die mittels Dreha.rmen bewirkte Bewegung der Massen ein und seih., ab. Man erhii.lt 
40% 01 von 40% Paraffingehalt und dem Stockpunkt 49° und 60% Paraffin von 82% Paraffin
geha.lt und 46-47° Stockpunkt, das man nach Abflief3en des Oles in einem anderen Behii.lter 
abschmilzt. (D. R. P. 282108.) 

Verfa.hren und Vorrichtung zur Abscheidung des Paraffins aus Paraffinbutter sind femer 
in D. R. P. 228 969 und 228 872 beschrieben. 

Bei der Abkiihlung der ParaffinOle scheiden sich bei 0° die Paraffine von hoherem Schmelz
punkt aus, wiihrend man bei tieferen Temperaturen niedriger schmelzende Paraffine erhii.lt. 
Urn nun zu venneiden, daf3 sich bei Verwendung sehr stark gekiihlter Kiihlmittel an den Gefii.f3en 
Paraffine ausscheiden, die spii.ter in umstii.ndlicher Weise wieder durch Erwarmen abgeschmolzen 
werden miissen, arbeitet man in einer besonderen Apparatur nach einem fraktionierten Kiihl
verfshren, das in D. R. P. 222698 beschrieben ist. 

Zur Herstellung von d urchscheinendem, gleichmaf3ig getontem Paraffin beniitzt ma.n 
das von Graefe in Braunkoblenieerlnd. 1906, 76 zur Entbenzinierung und dadurch Desodorierung 
a.ngegebene Verfa.hren der Behandlung des Paraffins mit Wasserdampf, in vorliegendem FaIle 
zur Entfemung der eingeschlossenen Luft. Nach der Erhitzung bzw. Dampfbehandlung, also 
na.ch der Entfemung der Luftblii.schen, kiihlt man das luftfreie Paraffin dann im Vakuum nahe 
bis an seine Schmelztemperatur ab und verhindert so das WiederauflOsen von Luft und dadurch 
das Undurchsichtigwerden des Paraffins. (D. R. P. 270728.) 

Die Aufarbeitung des Rohparaffins der Erdolraffinerien zu einem glasig transparenten 
Produkt, iilinlich dem aus Schwelteeren gewonnenen Material, durch den Schwitzprozef3 untcr 
Vermeidung wenigstens aines Teiles der Pref3arbeit, schildert B. Lach, Chern. Umschau 28, 80. 

tTber die Paraffinfabrikation unter Verwendung von Pref3schwi tzrohren an Stelle der 
hydraulischen Pressen siehe auch R. Zalozlecki, Chem.-Ztg. 1910, 285. 

Zur Gewinnung von Olfreien, wachsartigen Paraffinen aus MineralOien entzieht man ihnen 
durch Absa.ugen, Filtrieren oder Pressung die bei etwa 20° ausgeschiedenen Paraffine und preLlt 
diese in geheizten hydraulischen Pressen unter Temperatursteigerung, wodurch auch die noch 
anhaftenden krystallinischen Korper entfemt werden und ein wachsartiges Produkt resultiert. 
(D. R. P. 168 886.) 

Zur Gewinnung von Paraffin aus Braunkohlenteer erwarmt man 250 Tl. des Rohproduktes 
in einer Blase auf 130°, leitet Dampf ein, bis etwa 30 Tl. 01 iibergegangen sind, iiberlii.f3t den Blasen
riickstand 36 Stunden der Krystallisation und zentrifugiert das Gut zur Abscheidung der hoch
siedenden Ole, wii.hrend die Paraffinmasse zu einem Kuchen verdichtet, abgepref3t und der Raffi
nation unterworfen wird. (D. R. P. 162841.) 

Durch Destillation von entwii.ssertem Braunkohlenteer im Vakuum bis zu dem Moment, 
als Paraffin im Destillat zu erscheinen beginnt, gewinnt man hochprozentige, zur Schmiermittel· 
fabrikation geeignete Teerole und im Riickstand das gesamte Paraffin. (D. R. P. 801 252.) 

Zur Abscheidung von Paraffin aus Schieferolen behandelt man die Ole gegebenenf~lls 
unter Abkiihlung mit Luft und bringt So die festen Bestandteile an die Oberflii.che des Oles, (ii.hnhch 
wie man na.ch den Erzflotationsverfahren Gangart und Haltiges der Erze trennt), worauf man das 
01 selbst filtriert. (D. R. P. 244 684.) 

Eine kurze Beschreib~ des Woliereckschen Verfahrens zur Gewinnung von Ammoniak 
und Paraffinteeren sowie EssJgSii.ure aus Tor f findet sich in Zeltscbr. f. angew. Chern. 1908, 404. 

Ein Paraffingewinnungsverfa.hren aus naf3 carbonisiertem und moglichst entwii.ssertem Tor f 
beruht auf der Vermeidung der Ber~ des Paraffins mit anderen hoch erhitzten Stoffen un~ 
ist dadurch gekennzeichnet, daf3 man die Vergasung in einem Strom heif3er Generatorga.se in z~el 
Stufen, und zwar zunii.chst bei niedrigerer Temperatur vomimmt, und die in dieser DestillatlOn 
schnell abzufiihrenden Dii.mpfe dann gesondert von den Destillationsprodukten der zweiten Ver
gasung, die Ammoniak liefert, behandelt. (D. R. P. 820879.) 

Bei der Deatillation des Paraffins solI man zu seiner Schonung womOglich im Vakuum oder 
mindestens unter Ausscha.ltung des Luftsauerstoffes arbeiten, da nach Versuchen von H. Burstln 
und W • .lakubowlcz ErdOlparaffin bei 70Btiindigem Erhitzen auf 150° im gewohnlichen Trocken-
8Chra.nk 78 und ein Paraffm vom Schmelzpunkt 57° nach 56 Stunden sogar 79% an Gewicht ver
liert und zum Teil verkokt. Schon na.ch 3 Stunden gehen bei 125° tiber 5% des Produktes ver
loren, wiihrend die Verluste bei Verhinderung des Luftzutrittes oder im Kohlensii.urestrom prak
tisch gleich Null sind. (Petroleum 16, 189.) 

263. ParaHinreinigung: Entriirbungspulver, Alkali, Saure. 
Uber eiD Verfa.hren zum Reinigen des Paraffins mit 10% Tierkohle siehe Dlngl • .lourn.t6!, 160. 
Das Entfii.rben von Paraffin mit pulverisierter Knochenkohle ist femer ausfiihrlich beechrieben 

von L. Bamdobr in DlngL .lomn. 216, 244. 
Zum Entfii.rben und Reinigen des Paraffins bedient man sich nach .l. und G. Miller, Ref. 

in labr.-Ber. f. chern. Techn. 1876, 1087, des calcinierten Magnesi umsulfates mit dem man 
das geschmolzene Paraffin verriihrt. Na.ch einem Referat in Ber. d. d. chern. Ges. 1875, 782 ver
wendet man zu demselben Zwecke ein getrocknetes, wasserhaltiges Silicat, das man durch Ver-
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mengen einer konzentrierten LOsung eines Erdalkalisalzes mit NatriurnwasserglaslOsung erhiUt 
und das man dem angesii.uerten, auf etwa 1500 erhitzten Paraffin in der Menge von 5-15% 
zusetzt, wahrend zu gleicher Zeit Luft durchgeblasen wird. 

Ala einfa.chstes Entfarbungsmittel fiir geschmolzenes Paraffin und Ceresin ist nach Vehrlg, 
Dingl. Journ. 270, 182, getrockneter Ton anzuwenden, den man fein gebeutelt auf 300-4000 

erhitzt und dann das geschmolzene Ceresin eintragt. Auf Stearin ist die Wirkung weniger kraftig, 
wohl aber auf Ceresin. 

Zurn Harten und Bleichen des rohen Paraffins leitet man durch sein Gemenge mit 5% Car
naubawachs, das den Schmelzpunkt des Paraffins urn etwa 5° erhoht, iiberhitzten Dampf, ent
fernt na.ch vierstiindigem Erhitzen das Kondenswasser und filtriert das gereinigte Paraffingemenge 
durch Tierkohle. (Dingl. Journ. 186, lIi9.) 

Uber die Lauterung des Rohparaffins mit Chlorkalkpulver und Salzsii.ure bzw. mit Amyl
alkohol, der nur das Paraffin lOst, siehe Kletzlnsky, Dlngl. Joom. 173, 478. 

Nach J. Leach (D. Ind.-Ztg. 1867, Nr. 14) kocht man das Paraffin etwa 2 Stunden lang mit 
einer LOsung von A tzkali, wii.scht es, behandelt es mit Knochenkohle, filtriert und prel3t, 
Bchmilzt as dann nochmals, wii.scht es, behandelt es nochmals mit Knochenkohle, filtriert, ver
setzt das Filtrat mit 15% Naphtha und prel3t es, am besten warm; wenn notig wird das Verfahren 
nochma.ls wiederholt. 

Nach Chern. Rev. 1910, 801 erhitzt man das rohe Paraffin, urn es zu reinigen, langere Zeit 
auf 1100 , setzt nach Verdampfung des Wassers bei 200 2% 98proz. sa.lpetersaurefreie Schwefel· 
saure hinzu, entfernt die sich absetzende Saure und wiederholt die Behandlung nochma.ls mit 
6% derselben Schwefelsaure. Wenn eine Probe bei 1200 iiber Bleicherde filtriert ein blauliches, 
nicht aber gelbliches Filtrat liefert, wird das Paraffin bei 80° mit 4griidiger .A.tzlauge behandelt, 
bis der Geruch nach schwefliger Saure verschwunden ist und das Paraffin eine schwachalkalische 
Rea.ktion zeigt. Man wii.scht bis zur Neutralitat mit heiJ3em Wasser, laJ3t absitzen, bleicht bei 
1200 mit Bleicherde unter Einblasen von komprimierter Luft und filtriert durch trockene Filter
pressen. Der Verlust betragt nur 5%. 

Das mitt,els konzentrierter Schwefelsaure und Entfarbungspulver sorgfiiltig raffinierte Paraf
fi n ist, wenn man es rasch erstarren laJ3t, tadellos transparent, wahrend ein langsam erstarrtes 
Produkt durch das eingeschlossene 01 getriibt erscheint und daher weniger wertvoll ist. Es er
starrt zwischen 44 und 64 ° und dementsprechend wird es hoher bewertet, je hoher sein Stock
punkt ist, d. h. jll mehr hochschmelzende Kohlenwasserstoffe es enthalt. (F. Breth, Seilens.
Ztg. 1910, 292 u. 385.) 

Zur Abscheid ung fester Paraffine aus paraffinhaltigen Olen behandelt man sie in Gegen
wart von zur Losung derOle geniigenden Mengen aromatischer ungesattigter, in schwefliger Saure 
loslicher Kohlenwasserstoffe mit fl ii s s i gem S c h w e f e I d i 0 x Y d. Die Konzentration der er
haltenen Losung richtet sich nach dem zu behandelnden Rohstoff. Jedenfalls erfolgt die Abschei
dung der festen Paraffinkohlenwasserstoffe aus den Gemischen mittels fliissiger, schwefliger Saure 
ebenso wie bei der gleichen Behandlung des Erdoles. (D. R. P. 276994.) Siehe auch D. R. P. 
216459: Erdolextraktion mit fliissigem Schwefeldioxyd [288J. Nach dem Zusatzpatent behandelt 
man die nach dem Hauptpatent erhaltenen Paraffinmassen bei solchen Temperaturen mit fliissiger 
schwefliger Saure, bei denen die gereinigte Paraffinmasse fliissig ist. Es losen sich bei hoherer 
Temperatur die festen Paraffinkohlenwasserstoffe in der schwefligen Saure kaurn auf, wii.hrend die 
unerWiinschten Nebenprodukte vollig entfernt werden. (D. R. P. 289879.) 

Zur Abtrennung des Paraffins von der die ungesattigten Kohlenwasserstoffe enthaltenden 
schwefligsauren Losung bei der Zerlegung von fliissigen Kohlenwasserstoffgemischen mit fliissiger 
schwefliger Saure zieht man die Hauptmenge des die ungesattigten Kohlenwasserstoffe entha.lten
den schwefligsauren Extraktes ab und erwarmt den Riickstand, bestehend aus gesii.ttigten Kohlen
wasserstoffen und Paraffin, nebst einem Extraktrest bis zur Abscheidung der eingeschlossenen 
ExtraktlOsung und trennt diese ab, urn sie mit der zuerst abgezogenen Hauptmenge des Extraktes 
zu vereinigen. Die weitere Verarbeitung des Braunkohlenteerdestillatproduktes erfolgt dann wie 
iiblich. (D. R. P. 822 704.) 

264. ParaHin-Losungsextraktion mit organisehen Losungsmitteln. 
Die EntOlung des Paraffingatsches beschreibt Szekely in Selfens.-Ztg. 1921, 408. 
Ein Verfahren zurn Reinigen des Paraffins mittels S c h w e f elk 0 hIe n s t 0 ff e s ist in Dingl. 

Journ. 148, 817 beschrieben. 
Zurn Reinigen von Rohparaffin fiir wissenschaftliche Zwecke lost man 100 g des Produktes 

nach einem Referat in Chem.-Ztg. 1912, 298 in 300 ccm warmem Chloroform und faUt (evtJ. 
Urn die Fallung zu verlangea.men in der Wii.rme) mit 300 ccm siedendem Alkohol, erwii.rmt noch
mals, lal3t dann langsam erkalten und erhiUt eine leicht filtrierbare Masse, die mit Alkohol und 
Chloroform gewaschen wird. Durch Wiederholung des Verfahrens gelangt man zu einzelnen 
Paraffinfraktionen, die sich deutlich voneinander unterscheiden, wii.hrend die letzte Mutterlauge 
das Paraffinol enthiUt. 
. . Uber Herstellung von hartem und geruchlosem Paraffin aus dem Rohmaterial durch Losen 
m ll'gendeinem Alkohol oder Phenol oder in den Gemischen dieser Korper mit leichten Kohlen
wBSserstoffen siehe (). P. v. 9. Jull 1880. Das auskrystallisierende Paraffin wird durch Erwarmen 
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von dem LOsungsmittel befreit und dann mit Tierkohle oder mit den Riickstiinden der Blutlaugen-
salzfabrikation entfirbt. _ 

Zur Gewinnung der Paraffine aus Braunkohlenteer lOst man 100 Tl. des Teeres in 1000 Tl. 
90proz. Alkohol bei 80° irn Druckkessel, bringt die Losung zum Auskrystallisieren des Paraffins 
in Kiihlbehalter, zentrifugiert, wii.scht die Paraffinmasse mit 100 Tl. Sprit nach, destilliert den 
Alkohol bei 80° ab, entfirbt das geschmolzene Material mit Knochenkohle und erhiiJt so ein 
schneeweiJ3es Produkt. (D. R. P. 123101.) 

Zur Gewinnung von Paraffinen aus Mineralolen lOst man diese in hoohstkonzentriertem, 
heiJ3em Alkohol, zieht bei etwa 60--75° die ausgeschiedenen Harze ab und gewinnt die Paraffine 
aus der alkoholischen Losung durch Abkiihlung unter Innehaltung bestimrnter Krystallisations
temperaturen. (D. R. P. 140546.) 

Nach D. R. P. 226136 werden die festen Kohlenwasserstoffe (Paraffin, Ceresin bzw. Ozokerit) 
aus Erdolriickstanden oder Teeren abgeschieden durch LOsen des Ausgangsmateriales irn gleichen 
oder halben Gewicht Benzin unter Zusatz von 5-10% Eisessig (nach Zusatz 227834 statt 
Essigsaure ihre Homologen) und Abkiihlen der Losung. Die abgeschiedenen festen Kohlenwa.sser
stoffe werden abgepreLlt. Das Verfahren beruht auf der Tatsache, daLl sich Paraffin den iiblichen 
organischen Losungsmitteln gegeniiber als kolloidaler Korper, gegen Eisessig hingegen als 
Krystalloid verhalt, da.her beirn Auskrystallisieren aus den erstgenannten Losungsmitteln 
nur zum Teil ausfallt, beirn Arbeiten mit Eisessig hingegen in ·kleinen Schuppen oder Blattchen 
zur Ausscheidung gelangt. Man setzt Benzin nur deshalb zu, weil das Benzin-Eisessiggemenge, 
im Gegensatz zum reinen Eisessig, mit nur geringem Verlust wiedergewonnen werden kann. 
Nach Zusatz D. R. P. 28601)0 kann mit demselben Erfolg statt Benzin auch Tetrachlorkohlen
stoff verwenden. Na.ch dem weiteren Zusatz kann man den Tetra.chlorkohlenstoff auch durch 
Dichlorathylen oder andere Ha.logenderivate gesii.ttigter und ungesii.ttigter Kohlenwa.sser
stoffe ersetzen. (D. R. P. 236001.) Oder man erwirmt nach einer weiteren Ausfiihrungsform 
100 Tl. ErdOldestillationsriickstande mit 100 Tl. einer LOsung von 90 Tl. Benzin und 10 Tl. 
Eisessig auf 80°, kiihlt auf 15-25° ab, filtriert, mischt den Riickstand mit 50% Tetrachlor
kohlenstoff (Tetrachlorathan, Dichlorathylen), erwirmt aberrnals auf 80° und filtriert nach 
dem Abkiihlen auf 40°. Das erha.ltene Produkt vom Schmelzpunkt 65-70° ist dem besten 
Naturozokerit gleichwertig. (D. R. P. 21)6721).) SchlieLllich verringert man nach einer weiteren 
Abanderung die Tetrachlorkohlenstoffmenge vorteilhaft auf 10% und steigert dafiir die Erwirmung 
von 85° auf 150°. Das erha.ltene Produkt zeigt zwar einen etwas geringeren Erstarrungspunkt, 
entsteht jedoch in wesentlicher hoherer Ausbeute in reinster Qualitat und ohne nennenswerten 
Verlust. Mit der Abnahme der LOsungsmittelmenge wird die Temperatur gesteigert, so also 
bei 50% Tetra auf 85°, bei 20% auf 110° und bei 10% auf 135°. 

Zur Abscheidung von Paraffin, Ceresin oder Ozokerit aus Erdolriickstanden und Teeren 
lost man das Material in der halben oder gleichen Menge eines Ha.logensubstitutionsproduktes, 
von Art des Tetrachlorkohlenstoffes oder Dichlorathylens zugleich mit 5-10% Essig- oder 
Buttersiure, kiihlt die LOsung ab und gewinnt das Paraffin usw. durch Abpressen. Der Zusatz 
des ha.logenisierten Kohlenwasserstoffes bewirkt irn Vergleich mit den sonst ihnlichen Verfahren 
der D. R. P. 226 136 und 227334 Verbesserung der Qua.litit des Produktes und Erhohung 
der Ausbeute. (D. R. P. 2491)98.) 

Na.ch D. R. P. 241 1)28 hat der Essigsiureithylester Coder auch der Ameisensiure
propylester u. a.) die Eigenschaft, fliissige Minera.lOle schon bei gewohnlicher Temperatur zu 100en, 
wihrend hartes (mit Eisessig gallertiges) Paraffin ungelost bleibt. Man kann demnach asphalt
freie Minera.lOle, Erdwa.chsarten oder ihre Riickstinde durch Behandlung mit der 2-3fachen 
Menge dieses Losungsmittels (das nachtr~lich wied~rgewonnen wird) auf einfache Weise in ihre 
Bestandteile Paraffin und hochviscoses, medrig ersta.ndenes SchmierOl trennen, besonders wenn 
man die Abscheidung des Paraffins durch Abkiihlung befOrdert. 

Zur Gewinnung von Ceresin (Ozokerit), Paraffin und anderen festen Kohlenwasserstoffen 
extrahiert man MineralOlriickstinde oder Goudron bei erhohter Temperatur mit To I u 0 I, trennt 
nach dem Erkalten Losung und Riickstand und gewinnt aus ersterer das Toluol verlustlos wieder. 
(D. R. P. 284040.) 

Zur Gewinnung von festen Paraffi n- und Ozo keri tkohlen wasser~toffen aus Mineral
Olen, Teeren oder Bitumen lOst man das Material in den bis 200 oder 250° siedenden Vorlauf
destillaten des Schwefligsiureextraktes der leichten E r dol des till ate unter 100° und krysta.lli
siert die sich aus der kalten Losung abscheidenden festen Kohlenwasserstoffe ge~ebenenfalls urn· 
Jener Extrakt, der Toluol, Xylol und andere aromatische Ringkorper enthiiJt, bildet ein hervor
ragendes Abscheidungsmittel fiir die festen Paraffine; die anzuwendenden Mengen miissen durch 
einen Vorversuch jeweils bestirnmt werden. (D. R. P. 296 218.) 

266. Paraffinsynthese, -abbau, -umwandlungsprodukte. 
'Ober die Behandlung von Vaselin und Paraffin mit 0 x y do. t ion s mit tel n zu dem Zwecke. 

urn die fettartigen hoheren Kohlenwasserstoffe in Fettsiuren iiberzufiihren, siehe A. Langer, 
Cbem.-Ztg. 1921, 466. . 

Zur Darstellung von Paraffinen erhitzt man die entsprechenden Alkohole, also z. B. D~
hydrocholesterin oder Melissylalkohol mit Ameisensiure, ihren Salzen oder Derivaten oder die 
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Formiate der Alkohole selbst im Vakuum auf iiber 250° und erhalt so Cholestan Cn H'3 bzw. 
das Paraffin CaoH .. , die technische und therapeutische Verwendung finden Bollen. Man kocht 
z. B. zur Gewinnung eines Paraffins vom Schmelzpunkt 73-74° 5 Tl. Dihydrocholesterin 
4 Stunden unter RiickfluJ3 mit 25 n. wasserfreier Ameisensaure, filtriert nach dem Abkiihlen, 
krystallisiert das Produkt aus Alkohol um und destilliert dieses vom Schmelzpunkt 84° im Vakuum 
von 10 mm Druck bei 290° zur Gewinnung des bei 80° schmelzenden Cholestans. Man ge
winnt so oder auch aus dem Myricilalkohol iiber das Formiat ein Paraffin, das man zur Reinigung 
in Ather lOst, worauf man Essigsaurea.nhydrid und konzentrierte SchwefeIsaure zusetzt und den 
Ather verdunstet. Die ungesii.ttigten Verbindungen bleiben in der sauren Losung zuriick, das 
Paraffin wird in reiner krysta.Ilisierter Form gewonnen. (D. R. P. 296 741.) 

Zur Aufarbeitung schwerer dunkIer ParaffinOle auf leichte Ole destilliert man die Roh
produkte oder Riickstande unter einem Druck von 10 Atm. bei etwa 400° und erhalt so Produkte, 
die dem Rohphotogen des Braunkohlenteers gleichwertig und nach der Reinigung .auf chemischem 
Wege und folgender Destillation als LeuchtOle verwendbar sind. Zuriick bleibt schwarzes, fiir 
Schmierzwecke verwendbares Asphaltol bzw. bei Abnahme groJ3erer Mengen Destillates kokiger 
Asphalt. Auch SchieferOle lassen sich auf diese Weise verarbeiten, wobei Druck und Temperatur 
die Ausbeute und die Art der entstehenden leichteren Ole bedingen. (D. R. P. 37 728.) 

Zur Gewinnung hoher siedender Produkte aus MineralOl erhitzt man z. B. ParaffinOl im 
Gemisch mit Gaskoksmehl unter Zusatz von den freiwerdenden Wasserstoff bindendem Kupfer
oxyd unter 400 Atm. Druck 1 Stunde auf 300° und erhalt so als Reaktionsprodukt etwa 20% 
eines Weichparaffines vom Schmelzpunkt 38,5°. (D. R. P. 319123.) 

Zur Steigerung der Wasseraufnahmefahigkeit der Paraffine behandelt man sie wie 
in [505] beschrieben ist, mit Chlorsaure oder mit Chloraten in saurer Losung und erhii.lt so 
nicht wie nach der iiblichen Erhitzungsmethode dunkelgefarbte, sondern hell-braungelbe Produkte, 
die 250-300% Wasser aufzunehmen vermogen. (D. R. P. 197662.) 

Zur Erzeugung chemisch reaktionsfahiger Produkte aus Paraffinkohlenwasserstoffen 
unterwirft man diese einer Art CrackingprozeJ3, d. h. man spritzt die Kohlenwasserstoffe 
zusammen mit Wasser zuerst in einen 300° heiJ3en Rohrsystemabschnitt, zwingt die Produkte 
dann weiter einen 500° heiJ3en und schlieJ3lich einen auf 700° erhitzten Abschnitt zu passieren, 
wobei ein entgegengeschalteter Fliissigkeitswiderstand die Aufrechterhaltung eines Arbeitsiiber
druckes von 0,2 Atm. bewirkt. Man erhalt so z. B. aus ErdOl Stoffe, die sulfiert schellackahnliche 
Karper, nitriert Ollacke und Ausgangsstoffe fiir Explosivkorper, bei Gegenwart von Permangana.t 
nitriert wohlriechende Ole geben, wahrend sich das Of enOl selbst auf Deckfarben u. dgl. verarbeiten 
lii.J3t. Der Wasserdampf treibt das 01 mit groJ3er Geschwindigkeit durch die Glut, so daJ3 es sich 
nicht in Gas und Kohle verwandeln kann; zugleich wirkt aber der in geringen Mengen im Wasser 
gelOste Sauerstoff spaltend, jedoch nicht verkohlend. Diese gleichzeitig chemische Wirkung des 
Sauerstoffes kann durch Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd zu dem Wasser erhoht werden. Die 
nii.here Apparatbeschreibung und Angaben iiber die Ausbeute finden sich in der Schrift. (D. R. P. 
296694.) 

Nach Norw. P. 34860 entfernt man aus den Kohlenwasserstoffen vor der katalytischen Oxy. 
dation mit Sauerstoff oder Luft die harz· oder asphaltbildenden Kohlenwasserstoffe mit rauchender 
SchwefeIsaure. 

D)ll'.ch den CrackprozeJ3 bewirkt man die Spaltung der hochmolekularen Paraffine in niedrig
molekulare, zum Teil ungesattigte Kohlenwasserstoffe. Arbeitet man wii.hrend des Crackens in 
einer Wasserstoffatmosphare, so entstehen gesattigte, fliissige Kohlenwasserstoffe, wii.hrend bei 
Gegenwart von Sauerstoff Fettsii.uren erzeugt werden. Es gelingt im letzteren Falle beim Arbeiten 
unter Druck und bei Gegenwart von Metallkatalysatoren (Quecksilber, Blei, Mangan, Chrom 
?der Vanadin), allerdings unter starker Bea.nspruchung des Autoklavenmateriales, aus Paraffin 
ill 2-4 Stunden bei 150°, je nach den genaueren Bedingungen 20-30% Sauren zuerhalten, die 
gut schaumende Nat ron s e if e n und verestert (z. B. mit Glykol), genuJ3fii.hige, hellgelbe, 
cocosii.hnlich riechende, feste Fette liefern. (H. Franck, Chem.-Ztg. 44, 309.) 

Durch Erhitzen von Paraffin unter Zusatz von 1 % Mangansuperoxydstaub oder besser noch 
~anganstearat erhii.lt man in einer Ausbeute von 83% ein angenehm riechendes, dem CocosOl 
ahnliches Produkt, das sich mit Leichtigkeit zu Kern- und Leimseifen verarbeiten lii.J3t. Bei der 
Reaktion ist die Gegenwart von Wasser am besten in der Menge von 21/.% unmngii.nglich notig 
und man erhalt dann schon in 12 Stunden ein fast farbloses, nur noch 18-20% Unverseifbares 
enthaltendes Produkt, das die Verseifungszahl 200 hat, und einige Prozent mehr wiegt als das 
Ausgangsmaterial. Ahnliche Umwandlungsstoffe erhielten L. Ubbelohde und S. EisensteIn !lus 
Braunkohlenteerparaffin, SchieferOl und rumii.nischem Spindelol. (Zentr.-Bl. 1920, II, 22.) Dlese 
Art der Gewinnung von Fettsauren und anderen Oxydationsprodukten aus Paraffin durch 
Erhitzen mit einer Manganverbindung oder bei Gegenwart von Platindrahtnetz, Osmiumsii.ure, 
oder elementarem Sauerstoff auf 140-150° beschreibt auch C. Kelber in Ber. 1919, 1920, 66. 
Vgl. Ber. 1919. . 

Ein Verfahren zur Darstellung von Halogenderivaten der Paraffinreihe mit Aus~hme 
des Methans (Chlorhexan, Bromhexan, halogenisierte Pentane, Heptane usw.) ist durch dIe Be
Btrahlung des im Dunkeln gebildeten Dampfgemisches von Halogen und Paraffin bzw. Mono
halogenparaffin mit Licht gekennzeichnet, das reich ist an chemisch wirksamen Strahlen. (D. R. P. 
261677, 268716 und 266119.) 
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Ein Verfahren zur Herstellung von Halogensubstitutionsprodukten gasfOrmiger Kohlen
wasserstoffe durch Mischen dieser mit gasfOrmigem Halogen ist in-A. P. 1 422 838 beschrieben. 

Durch Behandlung von Montanwachs in Tetrachlorkohlenstoffsuspension mit Ozon erhii.lt 
man ein wachsartiges Produkt, das durch Alkohol weiter in Bestandteile verschiedener Loslichkeit 
zerlegt werden kann. In rumlicher Weise reagiert auch Mon tansa ure, die man durch Verseifung 
von raffiniertem Montanwachs mit alkoholischer Kalilauge in Xylollosung, Extraktion des Kalium
salzes mit Petrola.ther und Behandlung der Saure -mit konzentrierter Schwefelsa.ure und alkali
schem Permanganat gewinnt. (F. Fischer und H. Tropsch, Zentr.-BI. 1919, IV, 847.) 

Das Verfahren des A. P. 1430538 beschreibt eine Anlage zur Herstellung vulkanisierbarer 
Kohlenwasserstoffe durch Behandlung von Olefinkohlenwasserstoffen mit Ozon. - Vgl. [243]. 

266. Erdwachs, Bitumen. Literatur und .Allgemeines. 
Deutschl. Erdwachs roh, 1/2 1914 E.: 6676; A.: 13834 dz. 
Deutschl. Erdwachs rein, 1/21914 E.: 2471; A.: 18282 dz. 

Berlinerblau, J., Das Erdwachs; Ozokerit und Ceresin. Braunschweig 1897. - Burg
mann, A., Petroleum und Erdwachs. Wien und Leipzig 1897. - Scheithauer, W., Die Fabri
kation der MineralOle und des Paraffins aus Schwelkohle, Schiefer usw. sowie die Herstellung 
der Kerzen und des Olgases. Braunschweig 1895. - Muck, J., Der Erdwachsbau in Boryslaw. 
Berlin 1904. - Gregorius, R., Erdwachs (Ceresin), Paraffin und Montanwachs, deren Darstel
lung und Verwendung. Wien und Leipzig 1908. - Lach, B., Die Ceresinfabrikation. Halle 1912. 

Dber das Bitumen, seine Natur und seine Systematik auf chemischer Grundlage, das ist die 
Auffassung des Asphaltes als Endprodukt einer Reilie, die mit dem im Werden begriffenen Bitumen 
beginnend, liber das durch Polymerisation und Kondensation umgebildete und weiter liber das 
im Zerfall begriffene, loslich gewordene Bitumen leitet, siehe C. Engler, Chem.-Ztg. 36, 65 u. 82. 

In Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl. 1913, 124 findet sich eine Tabelle von D. Holde liber die Ein
teilung der technischen Bitumina, das sind die natiirlichen oder kiinstlichen asphalt
artigen Produkte (Petroleumpech, Steinkohlenteerpech, Asphalt), zu denen im weiteren Sinne 
auch die Kohlenwasserstoffe, Petroleum, Ozokerit, die Montanwachsarten und die Schiefer
destillationsprodukte gezii.hIt werden. 

Das rohe Erdwachs, der Ozokerit, wird bergma.nnisch gewonnen, an Ort und Stelle von 
den groben Verunreinigungen getrennt und mit hei13em Wasser umgeschmolzen. Die erhaltenen 
BlOcke wurden frUber nur auf Paraffin verarbeitet, in neuerer Zeit dient das wertvolle Produkt 
fast ausschlie13lich als Wachsersatzmittel. 

Das Erdwachs wurde in Galizien im Jahre 1854 aufgefunden und damals als lastiges Neben
produkt angesehen. Man verwendete es nur zur Herstellung von Paraffin, das man auch in ge
ringer Ausbeute erhielt, bis in der Mitte der 70er Jahre Pllz und Ujhely die Fabrikation des Ceres ins 
aus dem Erdwachs einfiihrten. Hauptlieferant des Erdwachses ist Boryslaw mit einer Produktion 
von 150-200 Doppelwaggons ja.hrlich. 

Ceresin ist ein Sammelbegriff fiir die verschiedensten Gemenge, die nur selten reinen, 
unverfii.lschten Ozokerit als Hauptbestandteil, der Hauptsache nach jedoch Paraffin und seine 
Rlickstii.nde, Harz, Montanwachs usw. enthalten. In Selfens.-Ztg.1912, 852 u. 877 bringt W. ijlsner 
eine Anzahl von Vorschriften zur Herstellung dieser Kompositionsceresine, die sich in gro13er 
Zahl im Handel befinden und zur Gewinnung von Isoliermassen, Bohnermassen und Schuh
cremes dienen. 

Dber die Gewinnung und Verwendung von rohem und gereinigtem Montanwachs siehe Chel1l.
techno Industrle 1916, Nr.10, 11. Vgl. D. Ind.-Ztg. 1876, Nr.27. 

In Zeltschr. d. (il- u. Fettlnd. 1922, 361 u. 394 schreibt Kau8ch liber die Gewinnung und Ver
wendung des Montanwachses. 

Eine ausfiihrliche Beschreibung der Ceresinfabrikation von E. v. Boyen findet sich in eint;r 
Aufsatzfolge in Zeltschr. I. angew. Chem. 1898, beginnend S. 414. Behandelt werden: die cheml
schen Methoden der Sa.urereinigung, der Arbeitsgang bei der Saurebehandlung, das Pressen und 
Filtrieren, ferner das Gie13en und Farben des Ceresins und schliel3lich werden die Handelssorten, 
die verschiedenen Ceresinkompositionen, die Verarbeitung der Rlickstande und die Untersuchungs-
methoden besprochen. 

"(jber Handelsceresine findet sich eine Aufsatzfolge von Klrchdorler in Sellens.-Ztg. 1921, 317. 
Eine moderne Montanwachsfabrik schildert Roeckner in Zelt8chr. I. (il- u. Fettlnd. 1922, 89. 
Ober das Montanwachs und sein Verhalten bei der Destillation siehe die wert volle Arbeit 

von J. Marcu880n und H. Smelku8, Chem.-Ztg. 1917, 129. 
Als plastisches, geschmeidiges und doch widerstandsfahiges Material von hohem Isolations

vermogen zur Herstellung von Kabelwachs eignet sich nach St. LjuboW8kl, StHlen8.-Ztg. Un8, 
1174 &Ill besten der Ozokerit, den man durch 2-3stiindiges Erhitzen auf etwa 2000 von den 
leichter fllichtigen Stoffen befreit, und dem man zur Verbilligung vorher ebenfalls erhitzte Stoffe, 
wie z. B. Harz, Paraffin, Ceresinrlickstand usw. zusetzt. 
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Das Montanwachs dient auch als Bienen- odar Pflan-zenwachsersatz in der Imprii.gnier- und 
Appreturtechnik. Es verhiUt sich ahnlich wie die genannten Wachsarten, ist billiger und emulgiert 
sich mit den meisten Appreturersatzmitteln, doch ist es immerhin ratsam, nur leicht verseifbare 
Zusatzstoffe zu wahlen. Auch das Montanpech, dessen Schmelzpunkt bei etwa 70° liegt, ist 
fiir manche dieser Zwecke verwendbar. (C. Micksch, SeHens.-Ztg. 1912, 1100.) 

'Ober das Torfwachs, seine Abscheidung und Untersuchung siehe R. Zaloziecki und I. Haus.
mann, Zeitschr. r. angew. Chern. 1907, 1141. 

Auch aus Infusorienerde ksnn man mittels Toluols betrii.chtliche Mengen Wachs extra
hieren, das chemisch dem nstiirlichen Erdwachs vollig gleicht. (Chern. Z.-BI. 1919, I, 214.) 

257. Olsehiefer, Sehieferol, Iehthyol. 
Sauer, A., G. Grube, E. v. d. Burchard und O. Schmidt, Die Verwertung des Olschiefers. 

Stuttgart 1920. - N eubronner, V. K., Beitrage zur Kenntnis des Schieferoles aus Wiirttem
berg. Stuttgart 1922. 

Eine Anlage zur Olschieferdestillation ist in A. P. 1423716 und 1420074 beschrieben. 
VgI. D. R. P. 306820. 

Dber den P y r 0 pis sit siehe die eingehenden Untersuchungen von H. Schwartz in Dingl. 
Journ.282, 460. 

Vorkommen und Industrie des Schieferoles, die Zusammensetzung der schottischen, 
franzOsischen, schwedischen, luxemburgischen und deutschen Ole, sowie deren Verarbeitung zu 
Schieferspiritus, LeuchtOl, MarinebrennOl, 01 fiir Verbrennungskraftmaschinen, fiir Gaswerke, 
ferner SchmierOl, festem Paraffin, Koks und Ammoniumsulfat ist in Petroleum 11, 1308 beschrieben. 

Dber die Entwicklung der SchieferOlgewinnung in Deutschland, England und Frankreich 
siehe den Dberblick von M. Grempe in Chem.-techn. Ind. 1918, 1. 

fiber Schieferole berichtet auch A. Spiegel in Zeitschr. r. angew. Chern. 1921, 321. 
Dber die wiirttembergischen Olschiefer und ihre Verwertung in Gro/3gaserzeugern unter gleich

zeitiger Aufarbeitung der Schlacke zu zementlosen Kunststeinen siehe R. Mezger, Stahl u. Eisen 
40, 1289. 

Die Gewinnung und Aufarbeitung der in Wiirttemberg, Bayern, Hessen, Braunschweig vor
kommenden Olschiefer, die 5-8% Bitumen, 15-12% kohlenstoffhaltige Stoffe und 80% Wasser 
enthalten, schildert auch Landsberg in Elektrotechn. Z. 1920, Nr. 18. Man gewinnt z. B. bei Ent
gasung des Darmstiidter Olschiefers im Hei/3gasstrom, der die Oldii.mpfe mitreiJ3t, 30 Vol.-% Gas 
und 6-10% RohOl, dessen leichtere Fraktionen als Benzolersatz, die schwereren als Treibmittel 
dienen. Arbeitet man wii.hrend des Schwelens im iiberhitzten Wasserdampf- oder Gasstrom, 
dessen Temperatur um 50° hoher ist als jene des Gesteines, so vermag man die SchieferOlausbeute 
bis zu 100% zu steigern und auch die gasformigen Bitumen in wertvolle SchmierOle iiberzufiihren. 
(D. R. P. 821 870.) 

N seh anderen Angaben gibt 1 kg wiirttembergischer Posidonien- Olschiefer, der etwa 30% 
bituminOse Stoffe enthiUt, als Heizmaterial fiir sich jedoch wertlos ist, durch Vergasung 
0,13 cbm Gas von 4000-5000 Cal. pro cbm oder bei der Destillation 70% des Bitumens als 
Olartige Stoffe. Die Riickstande (70% des Schiefergewichtes) haben hydraulische Eigenschaften 
nnd sind auf Kunststeine verarbeitbar. (G. Grube, Chern. Ind. 1920, 419.) 
.. Schlie13Jich geben nach einer Angsbe in Journ. r. Gasbel. 62774 100 kg wre-ttembergischer 
OIschiefer vom Heizwert 1400-1450 Cal. und 20% Bitumengehalt beim Verschwelen 12 cbm 
Gas (9% Kohlenwasserstoffe, 39-40% Methan, 7-8% Kohlenoxyd, 14-15% Kohlensaure, 
0,3-0,5% Sauerstoff und 15-20% Schwefelwasserstoff) neben 2 kg Teer. Die Wirtschaftlich
keit des Verfahrens ist sehr unsicher, auch dann, wenn aus dem wii.hrend des Prozes.ees entstehen
den 01 durch Vercrackung noch 3 weitere Kubikmeter Gas gewonnen werden, da die schlechtI' 
Warmeleitfahigkeit des Schiefers gro/3en Brennstoffaufwand erfordert. (J. r. Gasbel. 62, 774.) 

Bituminose Schiefer, die nicht mehr als 6% Teer mit 1% Paraffin, 35% Schwelwasser 
II!-it 0,3% Ammoniak und 45% Riickstsnd mit 80% mineralischer Bestsndteile enthalten, lassen 
slch einer rationellen Verarbeitung nicht zufiihren. (A. Scholz, Chem·-Ztg. 86, 948.) 

Dber can a dis c hen Olschiefer, seine Extrahierbarkeit, den Verschwelungsproze13 und be
sonders such die Ammoniakgewinnung siehe E. Graele, Braunkohle 9, 424. 

Nach An~aben in J. r. Gasbel. 1920, 487 sind die Verfahren der Olschieferaufarbeitung in Eng
lan~ durch dIe Konstruktion geeigneter Retorten soweit vervollkommnet, da/3 man fro Tonne 
SchIefer 130 I RobOl erhii.lt, das destilliert 20% MotortreibOl, 40% Leucht6l, 30% Gasa und 10% 
HeizOl gibt. 

Dber die Gewinnung und Verwertung von Erdol sus olhaltigem Schiefer siehe M. Grempe, 
Seire 8, 001. . . 

Verfahren und Vorrichtung zur Extraktion von Olen aus natiirlich vorkommenden 01-
haltigen, tonigen oder kreidigen Erden, die in einem besonderen Apparat im Kreislauf von unten 
nach oben mit dem Extraktionsmittel behandelt werden, sind in D. R. P. 278279 beschriebell. 

Zur Aufarbeitung bituminoser Gesteine treibt man die Bitumen in stetigem Destillationsbetrieb 
ab und brennt die mineralischen Riickstii.nde mit Zuschlagen zu hydraulischen Mortelprodukten, 
wobei die erhaltene Abhitze znr Verfliissigung bzw. Verfliichtigung der Bitumina dient. (D. R. P. 
200812.) 



ErdOl- und Schmiermittelindustrie. 

Vgl.: Verfahren zur Olge winn ung aus bituminosen SchieferI.l oder Tonen mit einem guten 
Zementausgangsmaterial aIs Nebenprodukt, durch stufenweise Behandlung des Gutes mit hoher 
gespaIUltem Wasserdampf, der ihm das 01, Schwefel und Ammoniak entzieht, wahrend der Rest 
des verbreIUlungsf8.higen Gutes des Riickstandes als Schwelgas gewoIUlen wird. (D. R. P. 289 249.) 

Ein Verfahren zur GewiIUlung von 01 aus Schiefer und anderen bituminosen Gesteinen mit 
Anwendung von Drehrohrofen ist in D. R. P. 821870 beschrieben. 

Nach Norw. P. 88 666 erhitzt man die bituminosen Schiefer mit schweren Olen so hoch, 
da13 sich die im Schiefer enthaltenen Kohlenwasserstoffe wohl verfliissigen, aber nicht verdampfen. 

Zur Aufbereitung von Olschiefer erhitzt man ibn im Wasserdampfstrom unter Hochdruck 
auf 250--450°, vermahlt die Masse in Schlagmiihlen bis zur Emulgierung mit Wasser oder emul
sionsbefOrdernden oder Ole und Bitumen lOsenden Stoffen, trennt die Emulsion durch Filtration 
von den festen Bestandteilen ab und scheidet das 01 oder Bitumen aus der Emulsion durch Er
hit,zen, Ansauern, Absetzenlassen oder Zentrifugieren. (D. R. P. 846 469.) 

Dber SchieferolgewiIUlung siehe auch E. P. 168663/1919. 
Die Aufbereitung von bituminosem Alaunerz und Vitriolerz durch Vergasung 

im Wassergas- oder Wasserstoffstrom ist in D. R. P. 806666 und 812382 besehrieben. 
Dber die chemischen Bestand teile der s c h w e f e 1 rei c hen, bituminosen TeerOle (I c h thy 0 10 1) 

siehe H. Scheibler, Ber. 48, 1816. 
Die Abseheidung der Ichthyolsulfosaure aus dem sulfurierten Mineralol von Seefeld ist in 

D. R. P. 80216 beschrieben. 
Diese Ichthyolole (schwefelhaltige Kohlenwasserstoffe aus Fossilien) gewinnt man z. B. 

naeh D. R. P. 216006 durch Destillation der Schiefer im luftverdiinnten Raum unter Einleiten 
von iiberhitztem Wasserdampf. 

Das teure, au13erst unangenehm riechende Ichthyol kann fiir medizinische und daher wohl 
aueh fiir aIle technische Zwecke durch das Thigenol ersetzt werden, das die mit Natronlauge 
neutralisierte 33 proz. wiisserige Losung eines 10% Schwefel enthaltenden kiinstlich erzeugten 
Sulfooles darstellt. (P. Zelis, Pharm. Ztg. 1904, 94 u. 96.) 

Zum Reinigen von MineralOlen, besonders Schieferolen, behandelt man sie aufeinander
folgend mit verdiinnter Schwefelsaure, Alkalilauge und Aluminiumchlorid durch Erhitzen unter 
Druck. Das Aluminiumchlorid zerstOrt die Schwefelverbindungen und Verunreinigungen, 
die der Einwirkung der Schwefelsaure und des Alkalis entgangen sind, und man erhalt auch mit 
sehr geringen Mengen der Agentien nach blo13 zwei Destillationen volIkommen reine Produkte. 
(D. R. P. 169262.) Vgl. D. R. Steuart, J. Soc. Chern. Ind. 80, 774. 

258. Braunkohlenbitumenaufarbeitung. 

Graefe, E., Laboratoriumsbuch ffuo die Braunkohlenteerindustrie, Braunkohlengruben, 
Braunkohlenteerschwelereien und -destillationen, Paraffin- und Kerzenfabriken sowie Olgas
anstalten. 6. Band der Laboratoriumsbiicher fiir die chemische und verwandte Industrie. Halle 
1908. 

Die Gewinnung von Wachs und Harz aus Braunkohlen beschreiben Grun und Ulbrich in 
Zeltschr. d. 01- u. Fettind. 1920, 778. 

Stein- und Braunkohle verhalten sieh gegeniiber Sehwefelsaure und Salpetersii.ure, von den 
Ausbeuten an in wasserlOsliche Verbindungen iiberfiihrbaren Anteilen abgesehen, vollkommen 
ii.hnlich. Die Braunkohle enthii.lt demnach au13er Mineralien, Wachsstoffen, Pflanzenharzen, 
Stickstoffbasen und Huminsauren einerseits gesattigte polycyclische Sauerstoffverbindungen, die 
dem Hauptbestandteile der Steinkohle nahekommen und leichtzersetzliche, mit Sauren lOsliche 
Verbindungen ergebende Stoffe. Durch Zersetzung der letzteren bei fortschreitender Verkohlung 
und durch Umwandlung der Wacbsstoffe und Pflanzenharze in Kohlenwasserstoffe, die schlieJ3-
lieh Asphalte ergeben, ist der Dbergang von Braunkohle in Steinkohle entsprechend der Theorie 
von Beroldingen verstandlich. (J. Mareusson, Braunkohle 17, 246.) 

Die AhnIiehkeit des Bitumens mit dem Camaubawachs laJ3t darauf schlieaen, daJ3 es der 
Verwesungsriiekstand wachshaltiger Pflanzen ist. Vollig yom Bitumen durch Aussehen und 
Eigensehaften versehieden ist der Retinit, der sich in Form bern.'lteinartiger, durchsichtig 
krystallinischer Aggregate in Kohle eingesprengt findet. (E. Graefe, Braunkohle 1907, 217.) 

Fiir die Entstehung des Montanwachses aus Braunkohlenbitumen, das neben den eigentlichen 
Wachsstoffen je nach der Pflanzenart, aus der das Bitumen entstanden ist, bis zu 20% Harz 
enthiilt, kommen folgende Destillationsvorgange in Betracht: Harzstoffe und Schwefelverbin
dungen werden zunachst zersetzt und andererseits werden die Wachsester unter Bildung freier 
Fettsauren und ungesattigter Kohlenwasserstoffe gespalten. DaIUl treten unter Wasserabspaltung 
und Kohlensaureentwicklung 2 Mol. der freien Fettsiiure zusammen und es bilden sich Ketone, 
wiihrend im Destillationsriiekstand Mon tan pech entsteht, das aus unzersetztem Waehs, Siiuren, 
Lactonen, Ketonen, Kohlenwasserstoffen und Asphaltstoffen besteht. (J. Mareusson und H. Smel
kus, Chern.-Ztg. 1917, 129 u. 160.) 

Dureh Extraktion bituminoser Braunkohle oder Verschwelung mit auf 250° iiberhitztem 
Wasserdampf, erhalt man 7-10% des Kohlengewiehtes Bitumen, das bei der folgenden De
stillation bei mehr alB 300 0 im iiberhitzten Wasserdampfstrom das wachsgelbe, hochschmelzende, 
krystallinische Mon tan wachs liefert. Das gereinigte, bei 70° sehmelzende Produkt wird zum 
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Unterschied vom Paraffin durch Alkalien leicht gespalten und durch konzentrierte SchwefeIsaure 
vollig verkoblt. Durch alkalische Verseifung erhii.lt man ein wasserlOsliches, aus Alkohol krystalli
sierbares Kalisalz der Montansaure, die, in Freiheit gesetzt und gereinigt, bei 80° schmilzt. 
Daneben bleibt in Alkali unloslich ein ungesattigter Kohlenwasserstoff, der gereinigt bei 60° 
schmilzt. Beide Stoffe 'liefem Kerzenmaterial, sie sind auch beide durch einfache Destillation 
in Paraffin und MineralOle zerlegbar. (D. R. P. 101373.) Nach dem Zusatzpatent unterwirft 
man das Bitumen einer einmaligen Destillation mit iiberhitztem Wasserdampf oder im Wasser
stoff- oder Kohlensaurestrom im Vakuum von etwa 10 mm Quecksilber, wobei das Montanwachs 
unzersetzt iiberdestilliert. (D. R. P. 11646S.) . . 

Zur Gewinnung des Braunkohlenbitumens extrahiert man die bituminose Kohle, 
die von friiheren Fundstatten als Pyropissit bis zu 70%, heute jedoch durchschnittlich nur 
noch einen Gehalt von 8-15% Bitumen zeigt, mit Benzol, und erhalt das Produkt dann als 
dunkelbraune, sprOde Masse von muscheligem Bruch und dem Schmelzpunkt 80-90°. Da das 
Bitumen £reie Sauren und deren Ester mit hochmolekularen Alkoholen enthalt, ist es ein Wachs, 
dessen stets vorhandener Aschengehalt von Kalk, Magnesia und Tonerde herriihrt, an die die 
Wachssauren zum Teil gebunden sind. Bei der Destillation gibt das Bitumen zwar neben Olen 
Paraffin, doch wiirde sich dessen Herstellung auf diesem Wege nicht lohnen, da kaum 50% des 
festen Kohlenwasserstoffes gewonnen werden. Es wird darum fast ausschlie13lich zur Herstellung 
von Mon tan wachs (s. o. die Arbeit von E. von Boyen), femer aber auch als Zusatz zu Phono
graphenwalzenmassen, Schuhcreme und Lack verwendet. (E. Graefe, s. 0.) 

Zur Gewinnung von wachsartigen Produkten aus Braunkohle extrahiert man sie, wenn 
sie, bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von 25% vorgetrocknet ist, mit einem Gemisch von Benzol 
und alkoholartigen LOsungsmitteln, z. B. Acetonol, das eine wesentlich hohere Losungsfii.higkeit 
fiir die Waehsstoffe besitzt, als das iibliehe Benzol-Spiritusgemisch und auch hoher siedet, aIs 
das Bitumen schmilzt. (D. R. P. 326 166.) 

Nach D. R. P. SS7 687 verriihrt man zur Gewinnung von Montanwachs 20 kg bitumenhaltige 
grubenfeuchte, vorgemahlene Braunkohle mit 100 I Wasser und schlagt die Mischung unter Er
hitzen auf 90-100° so lange in einer Schlagmiihle, bis eine disperse Suspension erhalten ist. Rier
auf geht man mit der Masse durch eine Filterpresse und laf3t die so erhaltene Braunkohlen-Bitumen
emulsion unter Zusatz von 0,1- 3 % starker Saure zur Abscheidung der Kolloidsubstanz einige 
:::>tunden heif3 stehen; die so entstehende klare wasserige Losung wird abgezogen, und der Schlamm 
zur Entfernung der wasserloslichen Sauren und Salze abgenutscht. Aus dem zuriickgebliebenen 
:::>chlamm lii.13t sich das Rohmontanwachs auf verschiedene \Veise gewinnen. 

269. Montanwachs-Losungsextraktion. 

In Chern. Apparatur S, 1 u. IS bringt R. Matthiae zu Sehluf3 seiner Ausfiihrungen iiber Bra.un
kohlenbitumenextraktion eine Rentabilitatsberechnung fiir eine taglich 500 hI Kohle verarbeitende 
Extraktionsanlage. 

Zur Gewinnung von Mon tanwaehs aus bituminosen Braunkohlen trocknet man diese in 
Tellertrockenapparaten bis zu einem Gehalt von 4-6% Wasser ein, entstaubt die Kohle im 
~,0--1,5 mm-Maschensieb und extrahiert das Material mit Benzol. Die Benzollosung wird dann 
m stehenden zylindrisehen Destillatoren mit eingebauter Heizschlange in mit einem Wasser
abscheider verbundenen Kondensator verdampft, wobei man zur Dampferzeugung 50-70% 
der aus~ela.ugten Kohlen ~?rbraucht und ~ 1/. % des ~e~~ols verliert. Man erhii.lt als ~enzolriick
~tand em tlefschwarzes, glanzendes MaterIal, das bel gro13erem Wassergehalt braun b18 gelbbraun 
1St und je nach dem Harzgehalt, der 15-40% betrii.gt, zwischen 72 und 84° schmilzt. Das Harz 
kann man dem Montanwachs durch kaltes Benzol entziehen. Dieses Extraktionsprodukt der 
Braunkohlen besteht im wesentlichen aus hochmolekularen, nur schwierig verseifbaren Estern, 
deren Zerlegung nur bei langerem Kochen mit alkoholischer Kalilauge unter Zusatz von Benzol 
als Losungsmittel fiir das Montanwachs gelingt. (J. Marcusson, Chern. Rev. 1908, 193.) 
. Grundbedingung fiir' die wirtschaftliche Extraktion der bitunlinosen Braunkohlen mit Benzol 
1St. die Vortrocknung der Kohlen, da sie sonst bis zu 70% des Bitunlens festhalten, das erst 
b~un Schwelen oder bei der Extraktion unter hohem Druck WId bei hoher Temperatur abgegeben 
wird. Zur Trennung der eigentlichen Wachsstoffe von etwa 25% harzartiger Anteile, die in dem 
Extraktionsgut enthalten sind, eignet sich unter allen Verfahren am besten die Destillation mit 
Wasserdampf im Vaku urn, doch geht auch dieser Proze13 nicht olme hohe Verluste abo \Vahrend 
d!'ls Destillierens zersetzen sich die Harzstoffe in Schwefelverbindtmgen, die \Vachsester erfahren 
eme Spaltung in ungesattigte Kohlenwasserstoffe und freie Fettsaure, von der 2 Mol. unter Ab
spaltung von Wasser und Kohlensaure und Bildtmg von Ketonen zusammentreten und schlie131ich 
erfolgt die Bildung der Pechstoffe. (J. Marcusson, Chern.-techn. Wochenschr. 1918, 78 u. 89.)" 

Wenn man dio Braunkohle bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von hochstens 25% vortrocknet 
?nd sodann mit einem Gemiseh von Alkohol und Benzol extrahiert, so kann man die Ausbeute 
1m Vergleich zu joner boim Arbeiton mit Benzol alloin wn 50% erhohen tmd die Kohle praktisch 
erschopfend vom Montanwachs befreien. (D. R. P. S06 S49.) 
. DW'ch Extraktion der Braunkohle unter Dr u c k bei erhohter Temperatur erhalt man wesent

Ifl~.h ~esteigerte Ausbeuton an Montanwachs. Als Extraktionsmittel dienten hierbei Benzol oder 
lUsslges Schwefeldioxyd. (Ber. 49, 1460.) Wahrend Z. B. eine sachsisch - thiiringische Kohle 
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bei 80° 11 % Montanwachsliefert, gewinnt man bei 260° unter 60 Atm. Druck 25% eines harten, 
sprOden, bei 67,5° erweichenden Produktes. Neubildungen benzollaslicher Stoffe finden mcht 
statt. Es ist durch diese Feststelhmg von F. FIscher und W. Schneider nachgewiesen, daLl die 
Braunkohle doppelt soviel Montanwachs enthii.lt, als man bisher anna.hm, woraus sich erklii.rt, 
daLl die extra.hierte Kohle beirn Verschwelen noch immer viel, allerdings zwn Teil aus der Kohlen
substanz stammenden Teer liefert. (Braunkohle 1916, 286.) 

Durch folgeweise Extraktion von Braunkohle mit Benzol zuerst bei 70-75°, dann bei 250 bis 
260° und schlieLllich mit siedender verdiinnter NatronIauge gelingt es zwei verschiedene Bitumen
produkte, die weiter mit Ather und Alkohol in Montanharz und Montanwachs zerlegbar sind, 
ferner Huminsauren und einen Kohlenriickstand zu erhalten. In einer' ausfiihrlichen Arbeit 
lagen W. Schneider und O. lantsch die Resultate dieser Extraktionsversuche nieder und ziehen 
sus ihnen Schl1isse uber die bei der Bildung der Braunkohle aus PfIanzenmaterial vor sich ge
gangenen Prozesse. (Kohleforschungsabhandl. 1919, 826.) 

Der Braunkohlenteer enthii.lt sehr groLle Mengen ziihfllissiger Ole, die nur unter besonder:; 
niedrigem Druck unzersetzt fluchtig sind, sonst aber wegen ihrer l1nbestiindigkeit gegen Tempera
turen von uber 2600 in Gas und dUnnfllissiges MineralOl zersetzt werden. E. Erdmann empfiehlt 
daher den mit dem doppelten Volumen Aceton verriihrten Tear auf 0° abzukUhlen, so daLl man 
noch 1,5% Weichparaffin erhii.lt. Nach Entfernung des Acetons aus der Teerlosung destilliert 
man den Ruckstand mit uberhitztem Wasserdampf und erhii.lt so a.ls Destillat ein Treibol und im 
Ruckstand SchmierOle von hoher Viscositii.t. (Braunkohle 1919, 426 u. 430.) 

Zur Gewinnung von Montanwachs aus Braunkohle trocknet man diese bis zu einem Feuchtig
keitsgehalt von hoohstens 25% und extra.hiert dann mit einem Gemisch von Benzol und Aceton-
01. Durch die Beirnischung dieser methylalkoholhaltigen HolzgeistOle wird die Ausbeute iIll 
Durchschnitt auf 158% gesteigert. (D. R. P. 826 160.) 

Die Verwendung von Trichlorii.thylen als Extraktionsmittel an Stelle des Benzins in der 
Ceresinfabrikation beflirwortet B. Lach in Chem.-Ztg. 1918, 1894 H. 

260. Montanwachsreinigung: Dampl oder Losungsmittel (Bleicherden). 
Dber die fii.rbenden Bestandteile des Montanwa.chses schreiben I. Marcusson und H. Smelkus 

in Chem.-Ztg. 1922. 701. 
Die Reinigung von Ozokerit durch Destillation mit 283° heiLlem Wasserdampf nach Cogniet 

und die Reinigung mit Schwefelsii.ure, dann mit kohlensaurem Barit und mit Atznatron nach 
Pilstlcker ist in labr.-Ber. r. chem. Techn. 1877, 1044 beschrieben. 

'Ober die Reinigung des Montanwachses aus Pyropissit durch Dampfdestillation bzw. Behand
lung des Bitumendestillates mit Benzin und Entfii.rbungsmitteln siehe E. v. Boyen, Zeltscbr. f. 
angew. Chem. 1901, 1110. . 

Nach D. R. P. 9291 behandelt man das Erdwachs zur Bleichung mit Tonerde-, Eisenoxyd-, 
Manganoxyd- oder Magnesiahydrat, nach D. R. P. 9110 in Schwefelkohlenstofflosung mit Knochen
kohle oder mit dem schwarzen Ruckstand der BlutIaugensalzfabriken. 

Besser als Blutlaugensalzruckstii.nde eignen sich zur Entfii.rbung von Ozokerit nach R. Zalo
zlecki, Dlngl. lourn. 260, 117 u. 178, Aluminiumsilicat oder Mangansilicat, auch "Frankonit", 
"Tonsil" und andere Entfii.rbungsprii.parate. Statt des Benzins wird wohl auch vielfach Tri
chlorii.thylen a.ls Extraktionsmittel in verbleiten Apparaten angewandt. Vgl. B. Lach, Chem.-Ztg. 
87, 678. 

'Ober Bleichung von Erdwachs irn geschmolzenen Zustande mit der dreifachen Gewichts
menge Tierkohle siehe F. Redel, Industrlebliitter 1879, 281. 

Na.ch einem Referat in labr.-Ber. f. chem. Techn. 1882, 1070 wiischt man Erdwa.chs zu seiner 
Bleichung, nachdem man es mit 5% Schwefelnatrium erwii.rmt hat, mit Wasser, erhitzt dann mit 
20% Amylalkohols lii.Llt einige Zeit stehen und preLlt abo 

Zum Bleichen von Ozokerit schmilzt man das rohe Erdwachs nach D. R. P. 27 816 zunii.chst 
mit 70° warmem Wasser und destilliert den von den Verunreinigungen abgegossenen Ozokerit 
unter Z~tz von &-15% Schwefelblute mit uberhitztem Dampf, ii.hnlich wie man bei der 
Stearinfabrikation verfii.hrt. Zur letzten Reinigung wird das erhaltene helle Produkt bei etwa 
70° geschmolzen und mit 20% Amylalkohol versetzt, worauf man erkalten lii.Llt, hydraulisch 
abpreLlt, nochmals schmilzt, 4 Stunden lang mit Knochenkohle verriihrt und schlieLllich uber 
Knochenkohle filtriert. 

Zur Braunkohlenbitumenaufarbeitung wird das wie ublich von den in ibm ent
haltenen 1&-25% Harz befreite Bitumen irn Vakuum mit uberhitztem Wasserdampf bei e~er 
allmii.hlich von 200-500° zu steigernden Temperatur destilliert. Man erhii.lt aus 100 Tl. Rohmater~1 
neben &-10 Tl. schwarzglii.nzendem Pech 6&-75 TI. Destillat, das bei weiterer Reinigung em 
weiLles, geruch- und geschmackIoses Wachs vom Schmelzpunkt 80-85 0 ergibt. Ebenso gewinnt 
man aus dem Harz durch Destillation 13-20 kg geruch- und geschma.ckloses Produkt und 
2-7 TI. weichen, auf Paraffin verarbeitbaren Ruckstand. (D. R. P. 260 697.) 

Zur Extraktion von Montanwachs oder Asphalt verwendet man das Nap h th ali n , das weg?n 
seiner Fluchtigkeit mit Wasserdii.mpfen und dem niedrigen Schmelzpunkt von 80° verhii.ltn""
mii.Llig leicht aus den gewonnenen LOsungen entfernt werden kann. Man braucht nicht in geschlos
senen Gefii.Llen zu arbeiten, es geniigt wegen des hohen Naphthalinsiedepunktes Atmosphii.rendruck. 
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Nach erfolgter Extraktion wird das Naphthalin mit iiberhitztem Dampf abgeblasen. (D. B. P. 
204266.) 

Die schwere Angreifbarkeit der zu reinigenden oder zu trennenden Harz-Wachsgemenge, 
ll. B. durch Benzol, wird nach D. B. P. 267060 dadurch vermieden, daf3 man beispielsweise 
das Rohbitumen etwa 1 Stunde mit der fiinffachen Menge kochenden Wassers verriihrt, wodurch 
die Substanz in feine, durch das Benzol leicht angreifbare Form verteilt wird. Das Verfahren 
kann auch zur Entfernung der in manchen Montanwachsen enthaltenen Harze verwendet werden, 
dadurch, daf3 man nach vollzogener Volumvergof3erung und erzielter feinster Verteilung kohlen
saure oder andere harzlOsende Salze der Alkalien zusetzt und die 80 erzielte HarzlOsung mit Wasser 
suslaugt. Die Harz-, Wachs- oder Asphaltkorper werden 80 in feinpulverigster Form erha.lten, 
ohne daf3, wie es bei Anwendung konzentrierter Sauren geschieht, Umwandlung in andere Korper 
eintritt. 

ZUI' Reinigung von Bra un kohle n bi t u me n entharzt man das Rohmaterial zunii.chst mittels 
Benzine oder ii.hnlicher LOsungsmittel und erhalt so 15--25% eines rotbraunen, bei 50--600 er
weichenden Harzes, worauf man den Riickstand vollig in heif3em Benzin lOst, die Uisung mit 
starker Schwefelsii.ure oder Oleum siedet, Tierkohle und dann zur weiteren Entfii.rbung Florida
erde oder Aluminiummagnesiumhydrosilicat hinzufiigt, die Saure durch Einleiten von Ammoniak 
abstumpft und schlief3lich das LOsungsmittel abdampft. Man erhalt 80 ein gelbes, nach Wieder
holung des Verfahrens weif3es, sprOdes Wachs, das bei 82-85° erstarrt. (D. B. P. 216281.) 

261. Montanwaehsreinignng mit Sauren. Montanwaehsverseifung. 

Urn Bitumen, Ozokerit und andere bei gewohnlicher Temperatur feste Kohlenwa.sserstoffe 
zu reinigen, leitet man unter stetem Umriihren gasfOrmige S a I z sa u rein die geschmolzene 
MaBBe. (D. Ind.-Z&g. 1878, Nr. 8.) 
.. Zur Reinigung von Erdwachs erwii.rmt man das Rohmaterial nach H. Goldhammer, Org. r. 
01- u. Fettst. 1882, Nr.8, zunii.chst auf 180°, um es von Wasser und Fremdstoffen zu befreien, 
und erhitzt es dann zur Aufhellung der Farbe mit konzentrierter Schwefelsii.ure auf eine Tem
peratur von hochstens 200°. SchlieL3lich behandelt man die noch immer schlechtfiltrierende 
zwar nicht mehr braungriin, aber doch noch unansehnlich gefii.rbte Masse mit Fullererde oder 
mit Riickstii.nden der Blutlaugensalzfabrikation, filtriert und prellt aus. Zum Fii.rben des 80 
erhaltenen erstklassigen, fast schneeweif3en Erdwachses (man kennt etwa zehn verschieden ge· 
fii.rbte Handelsprodukte) verwendet man meistens Teerfarbstoffe, besonders Sudan, Chinol~elb. 
Bismarckbraun usw., insbesondere Farbstoffe, die dem Material den Orangeton verleihen, Wle er 
fiir die Fabrikation von Bohnerwachs gewiinscht wird. Vgl. H. Peruis, Dlngl. Jomn. 248, 820. 

Die Aufarbeitung des Erdwachses mittels konzentrierter Schwefelsii.ure, Neutralisation des 
Destillates und Weiterverarbeitung mit Atzkalilauge zwecks Abscheidung des Paraffins beschreibt 
R. Giinsberg schon in Pharm. Zeotrh. 1867, Nr. 12. 

Zur Reinigung von Erdwachs wird es nach D. B. P. 88 971 bei 120° in geschmolzenem Zu
stande in einer geeigneten Mischzentrifuge n:it etwa 10% konzentrierter Schwefelsaure be
handelt. Hierbei trennen sich die schweren Schwefelsii.ureharze von der leichteren Fliissigkeit, 
die den vom Asphalt befreiten Ozokerit enthii.lt; dieser wird evtl. noch einmal mit 5% Schwefel-
8sure emulgiert und ebenso weiterbehandelt. Oder man emulgiert 160-200° heiJles Erdwachs 
und 10-15% gleichzeitig zufliellende Schwefelsii.ure in einem Kessel, erhitzt bis zur volligen 
Zerstorung der Schwefelsii.ure und Entfernung der schwefligen saure und zieht die gereiiligte 
E~dwachBBchmelze von dem kohligen Asphaltriickstand ab. Das gereinigte Erdwachs wird dann 
Wle iiblich mit Entfii.rbungspulvern behandelt. 

Zur Reinigung von rohem Montanwachs (nach Entfernung des Neutralharzes mit Ather) 
behandelt man es mit 50proz. konzentrierter Sch wefelsaure bei 160°, sodann mit 50proz. 
Oleum bei 200°. Das Rea.ktionsprodukt wird mit 50% Aluminiumhydrosi1ica.t gemischt, worauf 
man das Wachs in bekannter Weise mit Benzin oder Benzol extrahiert. Die Asphaltsubstanz 
wird vollstandig zerstOrt, wii.hrend die wachsartigen Stoffe nur wenig angegriffen werden. (D. B. P. 
2i4 '101.) 

Ober die Reinigung der bei der Torf- und Kohlenschwelung als Nebenprodukte erhaltbaren 
montanwachsartigen Korper mit Schwefelsaure s. [82]. 

. Zur Reinigung von rohem M 0 n tan wac h s lost man es in einem Verdiinnungsmittel, ver
~eift mit alkoholischem AtzaIkaIi und erhitzt nach der Trennung von den verse if ten Bestandteilen 
m geschmolzenem Zustande mit konzentrierter Schwefelsii.ure auf hochstens Wasserbadtempe
ratur. Man erhiUt bei der Verseifung eine obere Schicht der Wacbsalkohole, die mit Schwefelsaure 
behandelt werden, und eine untere Seifenlosung, aus der man beim Ansii.uern braune bis schwSfze, 
harte und glii.nzende Asphalt- und Harzstoffe-abscheidet, die sich zur Herstellung von Phono
graphenwalzen, Isoliermitteln oder Schuhcreme eignen. (D. B. P. 220060.) 

Zum Reinigen von Montanwachs erhitzt man es evtl. wiederholt mit Salpeterssure vom 
sP!lz, Gewicht 1,2-1,4, behandelt das nachtraglich gewaschene, zum Schmelzen erhitzte Produkt 
ml~ BI~ichlauge, trennt die ausgeschiedenen asphaltartigen Korper mechanisch ab und erhii.lt 
d~ m emer Ausbeute von 70% ein Produkt, das ala Ersatz fiir Ceresin oder Carnaubawachs 

lenen kann. (D. B. P. 207 488.) 
Lan g e. Chern.·techn. Vorschriften. S. Aufl. III. Bd. 20 
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Nach D. B. P. 287012 reinigt und entfirbt man dss mit Salpetersiure vorbehandelte rohe 
Erdwachs mit Paraffin, Schwefelsiure und Entfirbungspulver Dder besser noch nach Zusatz 
D. B. P. 247 867 mit Paraffi n allei n, wodurch dss rotbraune, unlOsliche Harz ausgefii.llt wird, 
wihrend dss Gemisch von Wachs und Paraffin die obenstehende, hell orange gefirbte Fliissigkeit 
bildet, die abgezogen wird. Zur Trennung des Paraffins von dem aufgenommenen Wachs prellt 
man entweder mit einem Druck von 50--100 Atm. bei 55--60° dss niedrig schmelzende Paraffin 
aus oder extrahiert es mit organischen LOs~mitteln vom Siedepunkt etwa 60°. Die Wachs
substanz selbst wird von der Salpetersiure nIcht angegriffen, wohl aber dss vorhandene Harz, 
dss wihrend der Oxydation nur teilweise zur Abscheidung gelangt und aus dem Produkt mit 
Paraffin (50%) und Schwefelsii.ure in der Menge von 30%, femer durch folgende Behatl.dlung 
mit Entfirbungspulver bzw. nach dem Zusatzpatent auch mit Paraffin allein entfemt wird. In 
letzterem FaIle ist die weitere Reinigung mit Schwefelsii.ure und Entfirbungspulver nur notig. 
wenn vollig weil3es Wachs gewiinscht wird. 

Zur Reinigung von Braunkohlenbitumen verschmilzt man es mit der gleichen oder mehr
fachen Menge Paraffin vom Schmelzpunkt 50° und kann diese Schmelze dann schon mit 10 bis 
20% Entfirbungspulver in eine gelbe, kIar tmd schnell filtrierende Masse iiberfiihren, wihrend 
sonst auch 100% des Entfirbungspulvers nur eine dunkelgelbe Ware erzeugen. Noch heller, 
bis schlielllich farblos, wird dss Bitumen - Paraffingemenge, wenn man eine Behandlung mit 
konzentrierter Schwefelsiiure einschaltet und dann entfirbt. Man erhitzt also z. B. 30 Tl. Bitumen, 
70 Tl. Paraffin und 10--20% Schwefelsii.ure mit oder ohne Zusatz von Oleum auf 160--200°, 
vermischt nach Verschwinden der schwefligen Sii.ure mit 10--20% Entfirbungspulver und ent
femt aus dem reinen Produkt dss Paraffin wie iiblich durch heilles Pressen. (D. R. P. 202909.) 

Zur Verseifung von Erdwachs und zur gleichzeitigen Bleichung der entstandenen Seife 
erhitzt man 200 Tl. des schwarzbraunen Rohstoffes mit 600 Vol.-Tl. Nonnal·Sodalosung untf'r 
kriftigem Riihren und gleichzeitigem Durchleiten von auf 30 Atm. verdichteter Luft 4 Stundf'n 
auf 160°. Das Produkt ist hellgelb, halbstarr und gibt, mit Saure in der Warme zerlegt, eine eben
falls hellgefarbte wachs- bis harzartige Masse. (D. R. P. 884100.) 

Zur Gewinnung fester Kolloide aus rohem Erdwachs erhitzt man es mit geringen Mengen 
fester oder konzentriert gelOster Atzalkalien evtl. unter Druck im geschlossenen Gefii./l,. bis sich 
dss Endprodukt in fliissigen Kohlenwasserstoffen kolloidallOst. (D. R. P. 860622 und 802600.) 

Asphalt, Teer, Pech. 
262. Literatur und Allgemeines iiber N aturaspbalt. Aspbaltmastix. 

Deutschl. Asphalt (-Walkerde) 1/, 1914 E.: 76488; A.: (m. a.) 91148 dz. 
Deutschl. AsphaJ& (-stein) 1/, 1914 E.: 096061; A.: 67810 dz. 
Deutschl. Asphalt (-mastb:, -Kitt u. a.) 1/'iI. 1914 E.: 20827; A.: 212260 dz. 

Meyn, Der Asphalt. Halle 1872, - Kayser, Untersuchungen iiber natiirliche Asphalte. 
Niirnberg 1870. - Luhmann, Fabrikation der Dachpappe usw. Wien und Leipzig. - Swo
boda, J., Der Asphalt und seine Verwendung. Hamburg und Leipzig 1904. - Lindenberg, 
F. Die Asphaltindustrie. Wien und Leipz~ 1907. - Kohler, H., tmd E. Graefe, Die Chemie 
und Technologie der natiirlichen und kiinsthchen Asphalte. Braunschweig 1913. - Friese, W., 
Die Asphalt- und Teerindustrie. Hannover 1908. - Marcusson, J., H. B urchartz und G. 
Dal en, Die natiirlichen und kiinstlichen Asphalte, ihre Gewinnung, Verwendung, Zusammen
setzung und Untersuchung. Leipzig 1921. Ferner die Sammelwerke von Lunge - Kohler, In
dustrie des Steinkohlenteers und Ammoniaks, Braunschweig 1900; H. HOfer, W. Scheithauer~ 
A. Veith, J. Berlinerblau iiber Erdol, Ozokerit usw. Siehe auch die einzelnen Kapitel: bel 
Metall-(Eisen-)lacken, Anstrichmassen, Reproduktionstechnik, Isoliermaterial usw. 

Uber die chemische Zusammensetzung und Untersuchung der natiirlichen und kiinstlichen 
Asphalte, letztere aus Stein- und Braunkohlenteerriickstii.nden, Fettpech und ErdOlriickstii.nden, 
siehe I. Marcusson, Mitt. v. Materlalpriifungsamt 80, 77. 

Unter Asphalt - Bitumen ("Goudron mineral") versteht man dss natiirliche, aus Asphalt
steinen gewonnene Bitumen. - Vgl. [226]. 

Die Gewinnung von Trinidadasphalt, der 39% losliches Bitumen, 32% Mineralsub
stanz und 29% Wasser enthii.lt, beschreibt E. Graefe in Chern. Ind. 80, 170. 

Zur Trennung des Asphaltverbindungen von Gangart erhitzt man dss Material mit Wasser 
bis die Asphaltverbindungen an die Oberflii.che steigen, steigert die Temperatur dann auf 120~, 
wobei die Asphaltmasse schmilzt und nach dem Erkalten abgehoben werden kann, wii.hrend dIe 
Gangart zu Boden sinkt. (A. P. 1190 688.) 

Obar die vielseitige Verwendbarkeit des natiirlichen und kiinstlichen Asphaltes fiir. GuLl
und Stampfzwecke als Strallenbaumaterial, zum Vergiellen von Pflastersteinfugen, zum Abdlchten 
keramischer Rohrmuffen, zur Isolierung gegen Feuchtigkeit, als Asphalt-Vergullmortel, Gou.dron; 
anstrich, zur Bereitung von Lacken, AllI:Itrichfarben, Holzzement und Dachpappe berlchte 
O. Raascb in Bitumen 1918, 18, 19, 26 u. 84. 
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Asphalt s t e in ist unschmelzbar, man muLl dem gewohnlichen Asphaltpulver daher leicht 
schmelzbares, mineralisches Bitumen zusetzen, urn ibn fiir Gu13asphaltarbeiten verwenden zu 
konnen. Asphaltpulver und Goudron geben verschmolzen den Asphaltmastix, der in Broten 
in den Handel kommt und zur Herstellung gegossener Asphaltarbeiten, als Fu13bodenbelag 
u. dgl. dient. 

Nach E. P. 18662/1886 erhalt man eine solche Masse durch Verkneten von 70--80 Tl. un
gebranntem Kalk oder feinem Sand mit 20--30 Tl. eines verschmolzenen Gemenges von 80 Tl. 
Trinidadasphalt und 20 Tl. Petroleurngoudron. Weitere Vorschriften zur Herstellung von Gu13-
asphaltmassen find en sich in F. P. 210871, D. R. P. 189610 und 88101. 

Nach E. P. 168674/1919 erhalt man einen Asphaltzement durch Mischen von 45% hei13em 
Asphalt, 55% Kalk, etwas LeinOl und Sand, den man der Masse vor dem Gebrauch zusetzt. 

In Farbe und Lack 1919, 6 wird empfohlen das Schmelzen von Asphalt, Tauchlack und ahn
lichen Stoffen nicht wie bisher in Of en oder Kesseln, die von iiberhitztem Dampf urnspillt werden, 
oder in Olb8.dern zu vollziehen, sondem iiberhitztes Wasser zu verwenden, mit dem man jede 
gewiinschte Temperatur bei voller Ausniitzung der Heizflache erzielt. HeH3wasserheizapparate 
unterliegen iiberdies keiner Anmeldepflicht. 

Zur Herstellung von Asphaltmastix aus natiirlichem Rohasphalt erhitzt man das Ausgangs
material, urn den vorhandenen Schwefel nutzbar zu machen, mit 15-20% Leinol, FischOl, ErdOl 
oder einem anderen schwefelaufnehmenden Mittel und raffiniert wie iiblich zurn Zwecke der 
Wasseraustreibung und Verfliichtigung anderer· Nebenbestandteile weiter. Die Olform des Zusatz
mittels ist insofem giinstig, als es dann zugleich allein oder nach weiterem Zusatz geeigneter Ole 
als Verfliissigungsmittel dient. Man erhalt einen Asphalt, der sich durch besondere Zahigkeit 
und Elastizitat auszeichnet. (D. R. P. 294046.) 

Gute Asphaltklebemassen zur Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit sollen 
neben Steinkohlenteerpech etwa 25% Trinidadasphalt enthaIten. (J. Marcusson, l'litt. d. llaterial
priifungsamt 82, 419.) 

Die gegen Mortelfeuchtigkeit undurchdringlichen Asphaltisolierungs. und Asphalt
fu13bodenmassen miissen zah genug sein, urn nicht unter dem Druck der Mauerlast oder in 
der Sonnenwii.rme aus den Fugen zu quellen. Man setzt dem natiirlichen Asphalt daher nur 4--7% 
besten Goudron aus MineraIteer oder amerikanischem Paraffinasphalt, ohne Steinkohlen- oder 
Braunkohlenteerprodukte als F1u13mittel zu und vermeidet bei Isolierschichten den Zusatz von 
Kies oder Sand vollstandig. Letzteren kann man dagegen den filr Fu13bodenbelege bestimmten 
Asphaltmassen zu 50% zusetzen, doch mu13 der Kies vorher gesiebt, gewaschen, getrocknet und 
erwii.rmt werden. (Bitumen 1918, 2.) 

263. Naturasphaltverarbeitung. - Lederbitumen. 
Nach E. P. 7848/1904 stellt man den sog. Muffenasphalt her durch inniges Yermahlen 

von 10% Asphalt und 10% Filll- und Bindestoffen mit 80% gemahlener Schlacke, wie iiberhaupt 
(~gJ. auch D. R. P. 178147 und die anderen Patente) der natiirliche und kiinstIiche Asphalt 
memals rein, sondern, je nach dem Verwendungszweck, mit verschiedenen Zusatzen verschmolzen 
verarbeitet wird. Siehe die ausfiihrlichen Arbeiten von A. Unna, D. Bauztg. 1897, Nr.« 
und W. H. Lindley, Tonind.-Ztg. 1892, Nr. 16. 

. Nach Schwed. P. 284:16/1906 mischt man zur Herstelhmg von BlOcken oder Platten aus pla
stlschem Material, Asphaltpulver mit Kork oder Sagemehl und erhitzt unter bestandigem Rilllren 
au~ 130---1500 , wodurch man eine von f1iichtigen Olen freie, homogene Masse erhalt, die man 
ZWISchen 100 und 1250 in Formen pre13t. 

Zur Herstellung trennbarer Asphalt-Zementplatten pre13t man eine Asphalt- und eine Zement
platte mit zwischengelegter elastisch bleibender Asphaltklebschicht unter Druck zusammen. 
(D •. R. P. 146289.) Nach einer Ausfiihrungsform des Verfahrens vereinigt man die unter ver
SChledenem Druck gepre13ten Plattenteile ohne Anwendung eines Klebemittels in der 'Yeise, 
daB m.an die frischgepre13te, noch erdfeuchte Zementplatte mit Steinchen best,reut, die noch warme 
nachglebige Asphaltplatte auflegt und beide unter kriiftigem Druck vereinigt. (D. R. P. 168720.) 

Uber Herstellung von Gu13asphaltplatten und asphaItahnliehen Massen siehe D. R. P. 126784 
und 127166. 

As Zur Herstellung von Gu13asphaltbrQten, -steinen oder -platten breitet llIan den f1iissigen 
phalt in einer f1achen Schale in der gewiinschten Hohe aus, la13t et,was abkiihlen und driickt 

s?<iann Blechformen in die Masse, die mit Kalkmilch oder nach dem Zusatzpatent besser mit 
eUler Losung hygroskopischer Salze iiberzogen werden, so daB das Auseinanderbringen der 
B28rote nach dem Erstarren ohne Gesundheitssch8.digung der Arbeiter erleichtert wiI-d. (D. R. P. 

6868 und 287727.) 
Um Bitumen (Asphaltplatten) oder dgl. widerstandsf8.higer gegen Warme, Kalt.e und 

Abnutzung zu machen, setzt man der Masse rohe, gekochte oder gegliihte Knochen zu, die von 
dem Asphalt durchdrungen werden und d( n ZusamnH'nhalt der ziilwn Masse bt'wirkl'n. (D. R. P. 
107947.) 

Ein zur Pflasterung und fiir andere Zwecke geei~netes Material, das Rich aueh zur Verkleidung 
~on Terrassen, Kellem, Stallen, ferner als Lawn-'Iennisboden eignet, impragniert man 100 Tl. 

sphaltpulver mit 4-8 I einer 1-2proz. Kautschuk-, ErdOl- oder BenzinlOaung, vcrknetet die 

20* 



S08 Erdol- unci Schmiermittelindustrie. 

Masse unci breitet sie nach etwa halbstUnd~ Rube gleichmiBig auf gut trockenem Kalk- oder 
Zementbeton aus. Die durch Stampfen verdichtete Masse wird, -"enn sie fest geworden ist, mit 
einer 2-300 kg schweren Walze, und ehe sie dem Fahrverkehr iibergeben wird, mit einer zehn
mal schwereren Walze niedergewalzt. (D. R. P. 118 128.) 

Zur Gewinnung einer schwer schmelzbaren Masse aus Asphalt unterwirft man natiirlichen 
Asphalt der trockenen Destillation, die unterbrochen wird, ehe die Abscheidung von Kohle be
ginnt, unci erhilt so ein Produkt, das erst bei etwa 180° schmilzt unci dabei doch durch andauemdes 
Erhitzen mit Benzin unter Riickflull voUstindig in LOsung ii~efiihrt werden kann. Das Ver
f&bren berubt auf der Entfemung von etwa 10% fliichtigen Stolfen, die den 8chmelzpunkt des 
Produktes herabsetzen. (D. R. P. 110801.) 

Uber das Hirten von Asphalt mit Anthracen und Kalkpulver siehe D. R. P. 174149; vgl. [98]. 
Zur HersteUung von Asphaltkalkstein trigt man in die verdiinnte wisserige Emulsion 

bitumenhaltiger Stoffe Kalksteinpulver ein, entfernt die klare Wasserschicht, formt den Schlamm, 
trocknet die Formlinge und erhitzt sie sodann auf 150-200°. Besonders gut formbar sind 
Emulsionen des Bitumens mit Natronsalzen der Tran- und der Ricinolsulfosiiuren 
(D. R. P. 812080.) 

Nach einem Referat in Zeltacbr. f. BUp". Chem. 1917, 111 kann man die Festigkeit det! 
Asphaltes und seine Widerstandsfiihigkeit gegen Druck wesentlich erhohen, wenn man ibm 1-2% 
einer aus 1 Tl. hochdispersem Ton und 3 Tl. Wasser bereiteten Paste zusetzt. 

Zur Herabsetzung der FlieBtemperaturen von Asphalten um etwa 30° setzt man ihnen nach 
D. R. P. 816 780 0,5-1 % F uselol zu. Diese Fliissigkeiten eignen sich dann als Imprii.gniermittel 
oder KautschuklOsungsersatz. 

Zur HersteU~ von Lederbitumen, das sich als Zusatz oder Ersatz des Stampfas:phalteB 
fiir StraBenbelag eJgDet, mischt man Ledermehl mit kiinstlichem oder natiirlichem BItumen 
evtl. unter Zusatz von chemisch gelOstem und aus der LOsung gefilltem Leder unci bindet die 
gemahlene Masse mit Zement. Nach dem Zusatzpatent triinkt man Lederfasem mit fliissigen 
Asphaltstoffen, vermischt mit natfirlichem oder chemisch gefiilltem Ledermehl und Bitumen 
oder mit einer Emulsion von Bitumen, Ton und chemisch gefiiUtem Lederbrei unci erhiJt so, be
sonders im letzteren Falle eine gegen hohere Temperatur widerstandsfiihige Masse, die man auf 
die aus Stampfasphalt bereitete Fahrbahn alB obere 8chicht auftriigt. (D. R. P. 198871 und 
114 060.) Nach dem Zusatzpatent trii.nkt man die Lederfasem mit 01 und bindet sie dann mit 
feinen Lederfliserchen, weichem Ledermehl und Bitumen unter Zusatz feiner Spine aus Weich
metall, wodurch die Elastizitat, ReiBfestigkeit und Weichheit des Lederbitumens gesteigert 
wird. (D. R. P.1I7 SM.) Nach dem weiteren Zusatzpatent werden die LederabfiJle zuerst mit 
Alkalien erweicht, dann ausgelaugt, getrocknet, mit 01 oder asphaltartigen Stoffen getriinkt, mit 
Bitumen unci Ledermehl vermengt und durch Pressung verbunden. (D. R. P. 801169.) 

2M. Kunstasphalt 8US Teer, Harz, Peeh. 
Die kiinstlichen Peche und Asphalte bespricht E.I. FIscher in KuutatoHe 1,411,447 u. 471. 
Uber Untersuchung unci Unterscheidung der verschiOOenen Aspbaltsorten siehe I. Mar

e .... ou, Kuutatofte i, 76 D. 
Die wichtigsten Kunstasphalte werden unter Zubilfenahme von Steinkohlen- und Braun

koblenteerpech, Erdolpech und Fettpech hergestellt. So erhiJt man z. B., wenn man Braunkohlen
teer mit 66griidiger 8chwefelsii.ure und dann mit 38griidiger Natronlauge vorreinigt und schliei3-
lich wiederholt destilliert, neben Paraffinmassen, Olen, Koks us'!'. asphaltartige Produkte. Trotz 
der guten Eigenschaften, die der kiinstliche Asphalt fiir manche Verwendungsgebiete besitzt, 
kann er ffir Stampf- oder GuBarbeiten das Naturprodukt nicht ersetzen (wenn man von den aus 
Erdolriickstiinden gewonnenen Produkten absieht, die dem natiirlichen Asphalt voUig gleichen). 
Ebenso kOnnen dauerhafte Lacke und Firnisse nur mit Naturasphalt hergesteUt werden; immer
hin dient Kunstaspbalt den verschiedensten Zwecken, z. B. zur Bereitung billiger Eisenlacke; 
die feineren Sorten finden an SteUe der natiirlichen Produkte auch in der Photographie und Metall
iLtzung Verwendung. Siehe die betreffenden Kapitel. 

Zur Gewinnung von kiinstlichem Asphalt verriihrt man vollig wasserfreien Tear mit 
gebranntem Kalk unci etwa 5% Eisenoxyd, Alkalisilicat oder Kaliumsulfat oder verwendet 
ein Gemisch von 15 'fl. 8chieferbitumen, 35 'fl. Teerpech, 10 Tl. Kokspulver, 130 Tl. Kalk
steinpulver und 160 'fl. Sand. (E. P. 1866/1878 und D. R. P. 4999.) 

Kiinstlicher Asphalt wird nach D. R. P. 148147 durch Erhitzen von 11 Tl. Teer, 2 Tl. Harz. 
I Tl. 8chwefel und II Tl. pulverformig gelOschtem Kalkhydrat hergestellt. 

Zur Herstellung spritlOslicher, asphaltartiger Korper verriihrt man z. B. 100 Tl. schweres 
Holzteerol mit 5OTl. 66griidiger 8chwefelsiiure und erhitztdas Gemenge unter Riihren 8-10 Stun
den auf 90-100°. Man giei3t dann die Masse in Wasser, kocht mit Wasser aus, solange diesel! 
noch gefii.rbt erscheint, und behandelt den teerigen Riickstand mit gewohnlichem oder iiberhitztem 
Wasserdampf, wobei ein stark phenolhaltiges 01 iiberdestilliert, wiihrend als Riickstand jener 
asphaltartige Korper verbleibt, der sich als schwarze Spiritusfarbe, zur Herstellung von LOOe.~
schwii.rzen und Lederkonservierungsmitteln. femer von schwarzen Polituren, Isolier- und Impra
gniermitteln eignet und Oberziige liefert, die wooer von Alks.lien oder Siiuren, noch von Be~l 
oder 8chmierolen angegriffen werden. (D. R. P. 286 6r;o.) Nach dem Zusatzpatent konnen die 
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erhaltenen asphaltartigen Korper auch zur Herstellung von Spirituslacken, wegen ihrer 
intensiv schwarzen Farbe zum Fi.rben von Lacken, Harzen, Olen unci Fetten, wegen ihrer geringen 
Leitfihigkeit fUr den elektrischen Strom, ala Isolier- und Imprigniermittel und auch zur Her
stellung ·von Prii.paraten fUr die Lederbearbeit~ verwendet werden. An Stelle von Spiritus 
konnen auch Holzgeist, Aceton unci andere fiiichtIge Stoffe ala LOsungsmittel dienen. (D. R. P. 
290 818.) . 

Zur Bereitung einer asphaltihnlichen Kunststeinmasse verschmilzt man mit Wasser aus
gekochteB Holzteerpech mit der 4-5fachen Menge Sand oder Kies und bringt die Masse entweder 
gIeich auf die zu belegende UnterJage auf oder formt sie zu Ziegeln. Zur Bereitung des Holzteer
peches oxydiert man den Holzteer durch Mischen mit Sauerstoff abgebenden Korpern, behandelt 
ihn mit AtzalkalilOsung, verdiinnt die Masse mit Sprit oder Ammoniakwasser und schOpft die 
das Hauptprodukt d8l'8tellenden seifenbildenden fiiiasigen Harzsiuren abo (D. R. P. 332634.) 

Zur Herstellung eines asphaltartigen Kunstproduktes destilliert man das durch Ein
wirkung von konzentrierter Schwefelsii.ure aus Benzol unci seinen Homologen gewonnene Neben
produkt bis ein zwischen 40 und 1600 erweichendes Produkt entsteht und vermischt es dann zur 
Gewinnung eines KitteB, einer Bewurf- oder Belagmasse mit Kies, Sand oder Sii.gemehl. (D. R. P. 
299619.) 

Eine asphaltihnliche und ebenso wie Asphalt verwendbare Masse entsteht nach D.,R. P. 
12060 aus geschmolzenem Erdharz, dem man scharfkornigen Sand und die 21/. bis 31/.fache 
Menge von gliihendem Braunkohlenkoks, wie er aus den Schwelapparaten kommt, zusetzt. 

Nach Valenta, Centr.-Org. f. Warenkunde u. Teehn. 1891, I, 19, erhilt man eine Kunst
asphaltmasse, die sich als lichtempfindlicher A tzgrund fUr Reproduktionszwecke eignet, durch 
Erhitzen von geschmolzenem Kolophonium mit Schwefel auf 250°. Das pechartige Harzprodukt 
hat die Eigenschaften des syrischen Asphaltes und ist in Benzol und Chloroform leicht 1001ich. 

Zihe, fadenziehende, klebrige Massen, die in der AsphaItindustrie Verwendung finden sollen, 
Mtellt man nach D. R. P. 247 001 her durch Erhitzen von Fichtenharz oder Abfallpech mit 
20-30% Schwefelsiure auf 200°; nach der heftigen Reaktion, die bald schwicher wird, Ui.J3t 
lllan auf 800 abkiihlen und versetzt zur Neutralisation mit etwa 10% Natronlauge (auf das Harz 
beroohnet) wobei jeder "OberschuLl wagen der Verseifungsgefahr vermieden werden muLl. Nach 
Zusat. 208783 ist es zwookmii.Llig nur etwa 5% Schwefelsii.ure zu verwenden und nachtriglich 
langere Zeit auf etwa 270° zu erhitzen, wodurch ein Abstumpfen der Siure mit Natronlauge 
unnotig und damit auch ein Verseifen der harzartigen Massen vermieden wird. Die erhaltenen 
Produkte sind iibrigens nicht nur in der Asphaltindustrie, sondern auch zur Herstellung feinerer 
Lacke, Asphaltlacke, LeinOlersatz, Wagenfette verwendbar, wenn man mit SaIzsiiure statt mit 
Schwefelsiure arbeitet. 

Zur Herstellung von kiinstlichem Asphalt behandelt man Stein- oder Braunkohlenpech 
und die Riickstinde der Petroleum- oder Harzdestillation nach D. R. P. 83 660 bei der Schmelz
temperatur des Peches mit Schwefel und Chlorkalk, mahlt das Produkt, vermischt mit einem 
Fiillmaterial und erhitzt nochmals. Vgl. D. R. P. 88098. Stets bezweckt die Umwandlung dieser 
und anderer Peche die Aufuebung ihrer UnlOslichkeit in gewissen fetten Olen, wodurch man zu 
Produkten gelangt, die dem 1000ichen Naturasphalt gleichen. Vgl. E. P. 4982/1878, D. R. P. 24 712, 
E. P. 8832/1888, E. P. 13696/1890 und E. P. 16818/1898. 

Zur Herstellung ziher, klebriger Massen fUr die Asphaltind ustrie erhitzt man Fichten
h!U'z oder Abfallpech nach D. R. P. 280 004 mit hygroskopischen Salzen (Chlorcalcium, Chlor
zmk, Magnesiumchlorid, Eisenchlorid usw.), die jedoch keine sauren Eigenschaften haben dfirfen. 

Zur Herstellung eines Asphaltersatzes ffir Bodenbelagszwecke mischt man Holz
mehl'oCellulose, Torf oder dgl. blS zu etwa 20%, oder Miihlenstaub bis zu etwa 30% mit oder ohne 
etwas 01, Olkuchen oder ijligem Samenmaterial, mit oder ohne Zusatz von Trockenmitteln, ge
schmolzenem Pech zU. Man erhilt so ein zusammenhii.ngendes, die ganze Masse durchdringendes 
s~elettartiges Fiillwerk, das billiger ist als natUrliches Bitumen oder Asphalt, daren wertvolle 
EIgenschaften es jedoch besitzt, so daLl sich die Masse auch wegen ihres im FluB bleibenden Schmel
zens fUr Pnasterungszwecke e~et. (D. R. P. 276827.) 

Nach D. R. P. 880860 erhltzt man Pech von niederem Tropfpunkt mit einem wisserigen 
~agnesia-Tonerde-SiIicatbrei, der in der Zusammensetzung dem Ausschmelzriickst&nd'der Tri
mdadasphalte gleicht, auf 110-115° bis zur Verdampfung des Wassers. 

. Nach D. R. P. 830 748 oxydiert und polymerisiert man zur Bereitung von Kunstasphalt 
T1eftemperaturteer, der nicht wie gewOhnlicher Teer bei seiner Entstehung Oberhitzung 
bU. erleiden hatte, bei Gegenwart eines Sauerstoffiibertrii.gers und in Mischung mit Mineralstoffen 

el hOchstens 110° mit Luft oder Sauerstoff. 
o. Erhitzt man das naoh D. R. P. 880 970 (283) erhaltene SolunierOl oder die Anthracenriick

Kta,nde unter Hinweglassung des Teeroles lingere Zeit mit Schwefel allein, soerhilt Illtln Pin 
~ur Lackherstellung, Asphaltierung oder als Bindemittel verwendbares Asphaltpech. (D. OR. P • 
.. 82888.) 

Als Ersatz ffir Naturasphalt solI sich ein iuniges Gemenge von 100 TI. eines Erdfarben
l(uEehles, 18 TI. Kautschuk, 12 TI. Harz und (t,6 TI. Naphtha, Benzol oder TerpentinOI eignen . 

• P. 81092.) 
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266. Kuostasphalt aus Erdoldestillatioos- uod -rflinigungsriickstiindeo. 
Dber die Yerwendungsmoglichkeiten von Petroleumbeton siehe Asphalt- u. Teerlnd.-Ztg. 

1922, 201). 
Eine wichtige QueUe del' Gewinnung asphaltartiger Produkte bilden die E r dol des til -

lationsriickstande, und ferner die aus dem ReinigungsprozeC stammende Abfall
schwefelsaure del' Petroleurnfabriken. [232.J 

Bei der Destillation del' Erdolriickstande, die unter Durchleitung von Luft erfolgt, resultie
ren als Handelsprodukte: 1. Fliissiger Asphalt (Goudron) als Zusatz zu GuCasphaltmassen, 2. Dach
asphalt, 3. Strai3enaspha.lt und 4. Firnisasphalt, sog. Byerlyt, del' zur Herstellung feiner Japan
la.cke und dunkler Firnisse dient. Die Definition von Goudron steht nicht ganz fest, denn man 
bezeichnet mit diesem Namen ebenso die aus Aspha.ltstein und Bergteer (das ist eine natiirliche 
LOsung von Asphalt in ErdOl) erhaltenen Schmelzprodukte, wie auch die halbfliissigen Neben
produkte del' Braunkohlenteerdestillation oder den Destillationsriickstand von MineralOlen. 
Etwas fliissigeres Goudron, das noch groCere Mengen AnthracenOl enthaIt, ist del' Dachlack oder 
Dachteer. (Farbe und Lack 1912, 326.) 

Zur Herstellung von kiinstlichem Asphalt mischt man nach I. Boyers und G. M. Soares das 
bei del' Darstellung von ParaffinOien gewonnene "BIa uol" mit Pech und Atzkalk und verkocht 
das Gemenge mit SBgemehl, Leirn und Eisenschlacke, urn so zu einem Material zu gelangen, das 
in Blooke geformt oder direkt durch AusgieCen als Straf3enbaumaterial Verwendung finden kann. 
ZweckmaCig bestreut man die warme Oberflache noch mit Eisenspanen. (Ber. d. d. chern. Ges. 
1872, 443.) Andere Vorschriften zur Herstellung von kiinstlichem Asphalt finden sich ebenda
selbst S. 442. 

Zur Abscheidung von As phal t aus Mi neralole n und deren Riicksilinden vermischt man 
sie mit derselben odor doppelten Menge Essigsaureathylester, laCt einige Zeit stehen, zieht 
die ausgefallenen Asphaltstoffe ab und trocknet sie unter schwacher Erwarmung irn Vakuurn. 
Ala Riickstand del' Extraktion verbleibt ein schwarzes, wachsartiges Produkt, das zu !solier
zwecken dienen kann. Das Verfahren hat den Vorzug, daf3 man wegen des niedrigen Siede· 
punktes des Essigathers bei niedriger Temperatur arbeiten kann. (D. R. P. 191839.) 

Zur Herstellung von Bit u me n und asphaltartigen Produkten aus den orange- bis rotgefarbten 
Riicksilinden del' ErdOidestillation behandelt man die teigigen geschmolzenen Massen mit 1-5% 
oder mehr Chlorschwefel und erwarmt bis zur Beendigung del' Entwicklung saurer Dampfe, 
gieCt die Masse dann in Formen und laf3t sie erstarren. Das Produkt schmilzt urn 20-40% 
hoher als das Ausgangsmaterial. E. Graefe konnte entgegen diesen Angaben von Le Roy auch mit 
15% Chlorschwefel noch nicht das ganze Destillat zum ErstaITen bringen. (Ref. in Zeltschr. r. 
angew. Chern. 1908, 603.) 

Nach D. R. P. 104 198 wird kiinstlicher Asphalt durch Erhitzen von Petroleumdestillations
riicksilinden mit 20-60% Kalk unter gleichzeitigem Durchleiten von Druckluft hergestellt. 
Vgl. D. R. P. 120891, 137067 und E. P. 9646/1911. 

Nach A. P. 468867 hartet man Rohpetroleumriickstande durch wiederholtes Erhitzen mit 
S c h w e f e I zweckmaCig nach Vorbehandlung des Materiales mit Dampf, urn das vorhandene 
Paraffin zu entfernen. (A. P. 480234.) 

Beirn Verbla.sen von Petroleumriickstanden zu harten Asphalten setzt man, wenn die Riick
silinde nicht von Natur aus viel Schwefel enthalten, 3-5% Schwefel zu und erhalt die hochschmel
zenden harten Produkte dann in einem Sechstel del' Zeit, die ohne Schwefelzusatz notig ware. 
(B. T. Brooks und I. W. Humphrey.) 

Zur Gewinnung aspha1tartiger Produkte blii.st man nicht mehr als 3700 heiCen iibe~
hitzten Dampf in 3700 heiCen halbasphaltartigen ErdOlriickstand und treibt so den groCten Ted 
del' Paraffinkohlenwa.sserstoffe ab, wahrend ein hochplastisches Produkt als Riickstand verbleibt. 
(A. P. 1 194700.) 

Als Ersatz fiiI' KUIl.'1tasphalt aus Teerarten oder ErdOlriickstanden fiiI' StraCenbauzwecke 
(in Verbindung mit Kalkstein) eignet sich bituminoses Gestein von Art del' Alaunerde, die einen 
ii.hnlich hohen Schwefelgehalt besitzt wie del' Trinidadasphalt. (D. R. P. 307 961.) 

Nach W. P. Thompson, Ref. in Jahr.-Ber. f. chern. Techn. 1888, 76, knetet man die Riick
stande, die bei del' Erdolreinigung durch Schwefelsaurebehandlung resultieren, zur Herstellung 
des Mineralkautschuks, einer asphaltahnlichen Masse, die als Isoliermaterial und auch zur 
Herstellung schwarzer Lacke dienen kann, mit so viel Eisenspanen zusammen, als deI~ 
Schwefelsauregehalte entspricht, laugt dann zur Entfernung des gebildeten Eisensulfates ID~t 
heiCem Wasser aus, wii..'!cht die auf del' FliisHigkeit I:!chwimmende Teermasse und verdickt SIC 
durch teilweises Abdestillieren. Die Massen dienen, heiil in Formen gepreCt auch als Papie~
machoorsatz oder, in verschiedenen LosungsTIlitteln gelost, als Firnis und geben Hchlief3lich, nut 
Sii.gespanen brikettiert, ein wertvolles Brennmatorial oder, bei LuftabschluC erhitzt, eine metal
lisch aussehende, sehr harte Kohle. Vgl. Chem.-Ztg. 1888, 140. 

Nach D. R. P. 3077 mischt man die boi del' Potroleumreinigung erhaltene Abfallschwefelsaure 
zur Herstellung eines harz- oder asphaltartigen Korpers mit dem gleichen Volumen Wasser, hebt 
die obere, das iibelriechende, dicke 01 enthaltende Schicht ab, wii.scht es wiederholt mit kochendem 
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Wasser, destilliert die bis 25Qo siedenden Ole ab, leitet in den Riickstand 48 Stunden lang Luft 
und erhii.lt so ein Produkt, das in fetten Olen, organischen Losungsmitteln und 66griidiger Schwefel
sii.ure leicht, in Alkalien unIoslich ist, mit Kautschuk zusammengeschmolzen einen elastischen, 
als Isoliermaterial verwendbaren Korper liefert und dessen Losung in den leichtfliichtigen Petro
leumkohlenwasserstoffen als Asphaltlack dienen kann. 

Nach D. R. P. 124629 erhii.lt man eine asphaltii.hnliche Masse durch Erhitzen eines bei 1600 

verschmolzenen Gemenges von 10-20 TI. Petroleumriickstand und je 50 Tl. Teer und Harz mit 
5-6 Tl. Schwefel auf 177°. 

tJber Abscheidung der Asphaltmassen aus Abfallsii.ure durch Alkalisulfate siehe D. R. P. 
43900. 

Zur Herstellung asphaltartiger Massen verknetet man 10 Tl. Sii.ureharz (Riickstand der 
Schwefelsii.urereinigung schwerer MineralOle) mit 5 TI. Benzin, filtriert und erhii.lt nach dem Ab
destillieren des Benzins 2 Tl. weiterverwendbaren Oles. Das zuriickbleibende Harz wird zur Ent
fernung der Schwefelsii.ure mit Wasser verriihrt, worauf man das riickbleibende Produkt zur Reini
gung in Wasser lOst, aus dieser LOsung mit Kochsalz (oder Metallhydroxyden) ausfii.llt, filtriert 
und irn Wasserbade trocknet. Man gewinnt so 4,5 Tl. eines leicht pulverisierbaren Stoffes (Asphalt
ersatz), der nach dem Zusatzpatent mit der dreifachen Menge Salpetersii.ure yom spez. Gewicht 1,5 
zuerst kiihl, dann bei 50° nitriert in ein Produkt iibergeht, das sich beirn Eingief3en der Nitrierung 
in Wasser als roter Korper abscheidet. 1m sauren Filtrat ist auch ein gelbgefarbter Korper vor
handen, der sich ebenso wie der rote in Alkalien lOst und wie dieser gooignet ist, irn Gemisch mit 
Sauerstoff abgebenden Korpern zu Ziind- und Sprengstoffen verarbeitet zu werden. Fiir sich er
hitzt, verbrennen die Korper unter erheblicher Vermehrung ihres Volumens. (Vgl. Bd. IV [820] 
und [848].) (D. R. P. 267 126 und 267968.) 

Zur Herstellung von Kunstasphalt stumpft man die aus Rolunineralolen und Destillaten 
erhaltenen pech. und harzartigen Riickstii.nde mit einer wa.sserigen Magnesiumoxydaufschlammung 
ab, entfernt die Salzlosung und erhitzt nun das bis zu 7% Magnesia enthaltende Weichpech unter 
gleichzeitigem Blasen 20-60 Stunden auf 130-170°, bis das nun nicht mehr klebende Produkt 
elastisch, geschmeidig und knetbar geworden ist. (D. R. P. 836603.) 

Zur Verwertung des asphaltartigen sauren Schlammes der beirn Raffinieren von Erd- und 
SchieferOl erhalten wird, und 25 und mehr Prozent Schwefelsii.ure entbiilt, wiischt man das Material 
mit Wasser, mahlt es mit staubformig gelOschtem Kalk oder Kalksteinmehl und erhitzt die Masse, 
urn ihr vollig asphaltiihnliche Eigenschaften zu geben auf etwa 220°, urn sie gleich darauf in Ver
sandgefiif3e zu £lillen. (A. P. 1 284986.) 

266. AspbaltstraBen. 
Dietrich, Die AsphaltstraLlen. Berlin 1882. 
Das fiir Zwecke des StraLlenbaues und der Pflasterung verwendete bituminose 

Material ist entweder natiirliches Bitumen (Asphalt- oder Erdolriickstii.nde) oder ein pyrogenes 
Zersetzungsprodukt der Destillation fossiler Brennstoffe oder ein Gemisch natiirlichen und kiinst
lichen Bitumens. Zur Verarbeitung dieses Materials wird es zuerst einer Vorbehandlung unter
worfen, und zwar bliist man die Teer- und ErdOldestillate, wodurch ein Verdicken der heil3 mit 
Luft behandelten Fliissigkeit bel relativ niedriger Temperatur bewirkt wird, oder man s c h mil z t 
das harte und feste Bitumen im Gemisch mit einem fliissigen, ehe Sand und Steine zugemengt 
werden, lUn es zu erweichcn. Fiir vorliegenden Zweck eignet sich das sog. Paraffinpetroleum als 
permanentes Schmelzmittel, wiihrend man das schon unter dem Lufteinflul3 erhartende Asphalt· 
petroleum fiir sich verwendet und die zwischen beiden liegende Maltha je nach der gewiinschten 
Konsistenz verarbeitet. Teer wird fUr Stral3enbauzwecke schon wiihrend der Verarbeitung auf 
Riickstand nur so weit destilliert, daLl letzterer weicher bleibt als die ErdOlriickstiinde, weil er 
besonders in der Kiilte leicht sprode wird \lnd im Laufe der Zeit durch Verfliichtigung und 
c?emische Veriinderung unter Verlust niedriger siedender Anteile ganz hart wird. Er eignet 
slCh daher als sog. Teerasphalt besonders zur Verarbeitung zusammen mit ErdOlprodukten. In 
Journ. Franklln-Inst. 1912, 848 beschreibt P. Hubbard such weiter den technischen Teil der 
Ma.cadarnisierung, der Herstellung des Asphalt- und Asphaltschotterpflasters und gibt An
Welsungen zur Priifung der verschiedenen Bitumensorten auf ihre Verwendbarkeit fiir den 
StraLlenbau. 

Auf 23 Versuchsstrecken von je 100 III Liinge wurde im Jahre 1911 auf der Hauptverkehrs
sTtral.le London-Maidstone und Folkestone festgestellt, daLl von den teilweise mit Asphalt, mit 

eer und Toorpech und nicht bituminosem Material angelegten Fahrbahncn ein Drittel der mit 
letzterem belegtcn Straf3en und ebensoviel der Asphaltstraflen noch gut war, wogegl'n sieben 
Elf tel , also mehr als die Hulfte der mit Toor und Teerpech gcpfiasterten Abschllitte sich in 
<I.~rse~ben VerfaRStmg befindon. Teer und Teerpoch vermogcn demnach das bitmninose Material 
fur dlesen Zweck vollig zu ersetzen und bilden zugleich auch das billigste Stra/Jonpflastermaterial. 
(Ref. in Zeltschr. r. angel". Chern. 26, 668.) 

.. Eisenasphalt" war ein Gemisch von 45 Tl. natiirlichem odor kiinstlichom Bitumen, 45 TI. 
gepulvertem Rotoisonerz und 10 Tl. gereinigtem Mineralteer, das zur StraLlenpflasterung dienen 
sollte. (D. Gel"erbeztg. 1869, Nr. 28.) 
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Eine aapbaltartige St;n.=e ffir StraBenbauarbeit erhilt man nach D. B. P. 40 010 aus 
e~G% $8pulvertem . oder Asphaltstein, 36-3J% einer 8proz. Ka.!kmiJeh und. 
Bitumen. Die mit letzterern Beatandtell bei SOD erhaltene innige Emulsion wird in Fannen ge-
8088eJl unci in erka.ltetem Zustand gemahlen.· Vgl. D. B. P. 181810: Zuaa.tz von Chlorka.lk, Schwefel 
und Porphyr zur Masse. 

Eine homogene Masse, die sich ka.lt stampfen und walzen liBt, wird nach D. B. P. 118 126 
hergesteIlt dureh Vermischen von feingemahlenem Asphalt mit einer Kautschukliieung. 

FUr Asphaltstampfarbeiten solI sich nach D. R. P. 104194 ein Gemenge von Bitumen und 
gefiJItem kohlensauren Ka.lk eignen. 

Zur ErhiShung der Wetterfestigkeit von StraBen- oder Fuabodena.sphalt setzt man der Masse 
vor dem Stampfen und Auftragen na.ch D. B. P. 144620 Bleiglitte und. Glycerin zu. 

tlber Herstellung von Asphaltsteimnassen und verschiedenen anorganischen Zusitzen siehe 
D. B. P. 68 847; vgl. D. B. P. 86 777: Einbettung von HolzwoIIseilen in Asphaltmasse. 

Die HfIl'Stellung einer Kunstpflastersteinroasse aus gesintertem oder geschmolzenem B a u 1[ i t 
mit Ton, Zement oder Asphalt als Bindemittel ist in D. B. P. 160 868 beschrieben. 

Zur Herstellung von ffir StraBenbauzwecke geeigneten, direkt in hydraulischen MOrtel ver
legba.ren Zementaaphaltplatten preOt man den Asphaltbelag auf mit kreuzfiSrmig angeord
neten Nuten versehene ZementbetonkiSrper auf. (D. B. P. 162010.) 

Ala GuOasphaltbelag ffir Bfirgersteige und. Wege bettet man gebraonte Tonstiickchen 
in GuJ3aspbalt ein und erzielt so eine Ba.hn, die sicb gleichmiBig abniitzt. (D. B. P. no 808.) 

Zur Herstellung w888e1'dichter KiSrper ffir StraOen-, Wand- unci Deckenbelag mischt 
man Baumaterial mit Bitumenemul.'lion, deren emulgierende Eigenachaft man dureh Zuaa.tz von 
biSchstena 1/._2% ungelOachtem Kalk aufhebt. Diilse Miacbung kaon sofort auf die StraBe auf
gelegt werden, da das etwa noch vorhandene Wasser durch den Walzendruck nach oben ge~ef3t 
Winf, wo es verdunstet. In iihnlicher Weise kaon man Briketts aus Steinstaub, Kohle, Bige
mehl, Cellulose usw. hersteIIen. (D. B. P. 996 OM.) 

Zur Herstellung von widerstandsfii.higem und wasserundurchliissigem Stra.J3enbaumaterial, 
das seiner Bill~keit wegen auch auf Chausseen verlegt werden kann, verarbeitet man den Schotter 
in der Kilte mit einem Bindemittel aus Bitumen, das mit durch Ammoniak verseifbaren Stoffen 
in eine leicht 10000che Emulaion iibergefiihrt ist, die eine griSBere Menge Bitumen als Wasser ent
bilt. (D. B. P. 995681.) 

Nach D. B. P. 881 878 miacht man zur Herstellung einer ata.mpfasphaltartigen Masse mine
raliache Stoffe mit der zur Erzielung von Klebkraft geniigeoden Menge Bitumen zu einem zunichst 
Dieht klebendem Pulver, das erst durcb nachtrigliches Kneten klebkriiftig und dadurch sta.mpfbar 
gemacht wird. 

Zur HersteIIung einer StraBenbelagmasse aus Bitumen nod Ton, die auch oboe Unterbettung 
verwendbar ist, setzt man je nach der Tonart, der Bitumenmasse bei Anwesenheit von viel Sand 
mehr, sonst weniger Tod zu. (D. R. P. 994182.) Nach dem Zuaa.tzpatent ersetzt man den Torf 
durch Knochen-, Holz- oder Strohmehl, die die Wirkungen des Torfmehles in den Tonbitumen
gemiachen noch iibertreffen. (D. R. P. 996 098.) 

Zur ErhiShung der Festigkeit von StraOenaaphaltmaasen verriihrt man die bituminOsen 
Stoffe mit 20-50% einer fliissigen Paste aUB Wasser und Ton derart, daO eine innige homogene 
Durchsetzung des kolloidalen Stoffes durch das Bitumen erfolgt, worauf man das Wasser entfemt 
nod evtl. die fliichtigeren Bestandteile dea Bitumens abdestilliert. (D. B. P. 298848.) 

Zum Vermahlen von ErdiSlpech oder -asphalt zwecks Herstellung von Asphalt-(eo m pri m ee -) 
pulver ffir StraJ3enbauzwecke mahlt man die bituminiSsen, sonet leicht zusammenbackenden 
IJtiicke im Gem~ mit ungefihr gleich groOen Kalksteinstiicken, die die Pechteilchen zerkleinem 
uod daa Verachmleren der Miihle verhindem. (D. B. P. 806 789.) 

Die Herstellung von fugenlosem AsphaltfuOboden ist in Woehenhl. r. Pap. 1912, 1777 be-
8Chrieben. 

267. Teerstra8en. 

Uber die Anwendung raffinierter Teare zum StraBenbau siehe Ph. F. Sharpless in Metallurg. 
Chem. Eng. 18, 818. 

Uber die Entwiaaerung dea Teerea ffir Straf3enbauzwecke durch Erhitzen auf 170-1800 

unter etwa 2 Atm. Druck bei pliStzlicher Aufhebung des Druckes zum Verdampfen des Wassers 
und der LeichtiSle siehe daa Referat iiber eine Arbeit von C. H. Webb in Zeltaehr. r. angew. Chern. 
17, 187. 

Zur Gewionung eines zu StraBenbauzwecken geaigneten Teerproduktes verschmilzt man 
Steinkohlenteerpech mit 6-30% der aUB den hochsiedeoden SteinkohlenteeriSlen aich in der KlUte 
abscheidenden lesten, hochschmelzenden, ganz oder teilweiae vom Ole befreite Produkte. Man 
erhllt so tief in den StraJ3enkiSrper eindringende Substanzen, die beim Erka.lten feste und dauer
hafte Form annehmen. (D. B. P. 228688.) 

Zur HersteUung eines die Bildung von StraOenataub verhiitenden Maccadams aUB reinem 
und sortiertem Kiea, dessen einzelne Teile ~leichmif3ig mit einer dUnnen Tearschicht umhilllt 
siDd, h&uft man die Masse wann, schichtenwe18e, mit Zwiachenlagen von gewaschenem Sand unter 
ei:ner wlrmeisolierenden schiitzenden Decke auf und bewirkt so durch lingere Lagerung, daO der 
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TeeriiberschuB des Kieses den ffir die Maccadamisierung notwendigen Sand ebenfalls bindet 
und sain Stauben verhindert. (D. B. P.lSO 098.) 

Zur Herstellung eines Strai3en-, FuBsteig- oder Bodenbelages mischt man gleiche TeiIe Sand 
und Zement, feuchtet an, liBt 24 Stunden liegen, vermischt die Masse dann in der Menge des einen 
AnteiIes mit Holzteer, breitet den asphaltihnlichen Balag aus und glittet oder formt ibn mit 
kalten Werkzeugen. AsphaltbeIag muB bekanntIich mit heiBen Walzen eingeebnet werden. 
(D. B. P. 280 418.) 

Zur Herstellung eines Materiales zum Pflastern und Belegen von Strallen giellt man ein 
bei 1600 hergestelltes Gemisch von Pech, Schwefel und Ton- oder Schieferpulver (40 : 2 : 58) 
in Blockform und vermischt die Schmelze bei 250-3000 mit zerkleinertem Gesteinsmaterial 
(Kiesel, Porphyr, Sandstein). Die Festigkeit und Elastizitit des in entspr~hend geformte Stiicke 
gegQ88enen Endproduktes iibertrifft die bisher erzeugten KunstpOastersteinprodukte. (D. R. P. 
236239.) 

In den D. B. P. 2M 066, 266 862, 266678, 268378, 262267 sind verschiedene Gemenge aus 
Schotter oder anderem Steinmaterial mit Teer. Pech, Harz. Asphalt. Goudron und anderen Binde
mitteln angefeben; weitere Zusatzstoffe dienen zur Ausscheidung der Bindemittel aus ihren Emul
sionen. So beschleunigt z. B. zugesetzter Atzkalk die Vereinigung des Kalkes mit den SiIicaten 
und verseift zugleich das Teerprodukt. so dall ein festes und zugleich wasserundurchlissiges Binde
mittel entsteht. das jeder Wasser- und Frostwirkung Widerstand entgegensetzt und die Her
stellung der StraBendecke auch bei feuchtem Wetter ~tattet. 

Eine bituminOse Masse. die ols Anstreichmittel, Dleselmotorbrennstoff trod zur St:tallen
teerung geeignet ist, besteht aus 80Tl. Pech und 20Tl. Petrolnaphtha mit 1-3T1. Teersiuren, 
die der MaSse kolloidale Beschaffenheit verleihen sollen. (A. P. 1 MO 866.) 

Ein Verfwen zur Teerung von kalten StraBenl?austoffen ist dadurch gekennzeichnet. 
daB man Steinmaterial mit iiberschiissigem Teer vorwii.rmt, wodurch zugleich die Feuchtigkeit 
beseitigt. Trocknung und gleichmillige Benetzung des Materiales mit Teer erfolgt, dessen Uber
schuB dann auf moohanischem Wege entfernt wird. (D. B. P. Anm. G. 37749, KI. 80 b.) 

Die praktische Anwendung eines teerigen Bindemittels fiir den Stra13enoberbau erfolgt in 
der Weise. dall Inan zuerst einen Untergrund aus 1 cbm Kleinschlag und 1/3 cbm Steingrus her
stent, worauf man 1081 eines Bindemittels zufiigt. das man erhiIt, wenn man rohen, durch 
Kochen entwisserten Gasteer mit einer kochenden Mischung von Pooh und etwas Bitumen ver· 
mischt und na.ch beendetem starken Aufschii.umen sofort verwendet. Zum Ausfiillen der vor
handenen Zwischenriume in diesem Untergrund dient ein Gemenge von 1 cbm Sand mit 180 I 
des Bindemittels; schlie13lich bringt man eine Deckschicht auf, die auf 1 cbm Feingrus 180-2001 
des Bindemittels enthilt. Es entsteht so ein unverinderIicher, dichter Zusammenhalt und eine 
Bahn. die Witterungseinfliissen und schweren Beanspruchungen gewacbsen ist. (D. B. P. 281900.) 

Zur Herstellung einer dauerhaften. geriuschlosen, gegen Wii.rme widerstandsfihigen Teer· 
schotterstrallendecke mischt man Schotterkleinschlag von 1-3 cm Korngro13endurchmesser 
mit Teer, trii.gt die Masse in 5 cm Hohe auf, walzt und gie13t die Hohlriume und Unebenheiten 
mit einer 90-1000 heillen Poohmortelmasse aus, die man erhilt, wenn man einer geschmolzenen 
Mi'lchung von Pech und Bitumen nieht vorgewirmten Mortel aus Sand und Schlackenmehl in 
Bolchen Mengen zusetzt, da13 die Temperatur der Mischung unter 1000 bleibt. (D. B. P. 200 839.) 

Zur Verbesserung betonisierter Stra13endecken setzt man dem Steinschlo,gbeton ein Ge
menge von Zement und mit einem wasserabsto13enden Mittel getrinkte Fasermasse in so geringer 
Menge zu. daB der Beton seinen Charakter behilt. Man trinkt die Fasermasse am besten mit 
Teer, dem man etwas Erdharz zusetzt, und vermag so mit gewissen Abinderungen in den Mengen
verhii.ltnissen auch Formstiicke zu erzeugen oder groBere Flichen mit dieser Masse zu bekleiden. 
(D. B. P. 291881.) 

Zur Herstellung eines Bindemittels fiir Teerschotterdeoken verkocht man 15% Asphalt
mastix, 25% Crab und 10% Bitumen wihrend 2 Stunden und gieBt in den erhaltenen BreI 50% 
auf 1500 erwirmten Teer, worauf man die gut gemischte Masse in bekannter Weise mit Steinschlag 
verarbeitet und in noch warmem Zustande in der Dicke von 6-15 cm (je na.ch der Beanspruchung 
der Fahrbahn) zwookmiBig in zwei Lagen auf der Strallenoberfliche auswalzt. Die erste !.age 
enthilt das Bindemittel und gro13ere Steine, die zweite Lage das Bindemittel mit Steinen von 
0,5-1 cm Grolle und einem Zusatz von 30% Hochofenschlacke. Nach dem Zusatzpatent kocht 
man die genannten Mengen zunichst mit nur 50% des notigen Teeres und setzt dann erst den 
aE~ 1500 erwirmten Rest zu. um so ein Material Zll erhalten. das seine Elastizitat auch unter dem 

mOu13 der Sonnenstra.hlen behii.lt. (D. B. P. 294046 und 294481.) 
z Zur Verhinderung des Rissigwerdens von Zementbeton mischt man der Masse aus 400-500 kg 

ement. 600 lqj: Sand und 1200 lqj: Schotter 80-100 lqj: eines Gemenges von 6 T1. Sii.gemehl und 
5 Tl. einer Verliochung von 10 T1. Bitumen und 100 Tl. "'1'eer zu und bringt diese Masse als Stra13en
decke auf. (B. Ruben, GesundhelfAl.Ing. 1917, 69.) 

Urn besseres Haften des Teeres an den Schotterstiicken herbeizufiihren entstiubt, man das 
Material durch Einblasen heiller Luft oder Feuergase unter Druck in die Mischtrommel. Nach 
Entfernung der KleinteiIe wird der Teer eingefiihrt. (D. B. P. Anm. M. 86 843 trod 41 874, KI. 80b.) 

Zur Herstellung kiinstIicher Pflastersteine prellt man eine Mischung von Schotter 
u~d Teer. na.chdem man das warme Gemenge vor der Pressung bis zur Umwandillng des Teeres in 
Elme klebrige pecha.rtige Masse lagern Jie13. in Formen. Aus einzelnen Formlingen entsteht dann 
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beirn Verlegen ein Monolithbelag, zu dem das Fugendichtungsmaterial von den Stemen selbst 
geIiefert wird. Nsch etwa l/t Jahr bildet die MaBBe dann eine zusanunenhangende glasurartige 
Schicht von festem Gefiige. (D. R. P. 808680.) 

268. Allgemeines tiber Teer. 

Deutschl. Steinkohlenteerprodukte (-01, -stoffel 1/. 1914 E.: 28084:9; A.: 184:1806 dz. 
Deutschl. Steinkohlenteer 1/. 1914: E.: 90202; A.: 016292 dz. 
Deutschl. Braunkohlenteer u. a. 1/2 1914 E.: 62281; A.: 164:91 dz • 

. Deutschl. Leichte Teerole 1/2 1914 E.: 42998; A.: 268879 dz. 
Deutschl. Schwere Teerole 1/2 1914 E.: 10 877; A.: 481 481 dz. 
Deutschl. Teerroh- und -zwischenprodukte l/Z 1914 E.: M 206; A.: 102936 dz. 
Deutschl. HolzteerOl u. a. l/Z 1914 E.: 1617; A.: 783 dz. 

Wei fJ g e r b e r, R., Chemische Technologie des Steinkohlenteeres. Leipzig 1925. 

V'ber die verschiedenen Teersorten siehe M. Popel, Chern.-Ztg. 1921, 680. 
Erhitzt man organische Stoffe, besonders Kohle oder Cellulose, unter LuftabschlufJ, so erhalt 

man neben Gasen und kohligem Riickstand einen oIigen, charakteristisch riechenden Stoff, den 
Teer. Je nach Art der erhitzten Stoffe unterscheidet man Stein- una Braunkohlen-, Holz-, Schiefer-, 
Torfteer usw. Sie werden in den betreffenden Abschnitten (siehe Register der einzelnen Bande) 
behandelt. 

V'ber den Stahlwerksteer und seine niitzlichen Bestandteile (saure Ole, wegen ihrer 
Angriffsfahigkeit auf die Dolomitauskleidung des Konverters, AnthracenOl als Kohlenstoff
lieferant, Pechriickstand als Bindemittel) und seine schadlichen Bestandteile (Benzole, Naph
thaOl, Naph~alin, das den Dolomit durchdringt, organische Basen und freier Kohlenstoff), 
ferner iiber die Beurteilung des Teeres in HinbIick auf die Festigkeit des Teerdolomitgemisches 
in gebranntem Zustande und das Zustandekommen der fiir die Praxis sehr wichtigen kohlen
stofffreien Schicht berichtet J. Wagner in Stahl u. Elsen 30, 1289. 

Der Hoc h temperaturteer, wie er z. B. als Nebenprodukt der Leuchtgasindustrie vorliegt, 
ist ein je nach dem destillierten Stoff, der Temperatur und anderen Bedingungen diinn- bis dick
fliissiges Gemenge sehr zahlreicher wahrend der DestiIlation pyrogen entstandener Produkte, 
deren Abscheidung auf chemischem oder physikalischem Wege Aufgabe der Teerverarbeitungs
industrie ist. Neuesten Datums sind die Versuche bei der Desti1lation der Kohle, Cellulose usw. 
m<:iglichst niedrige Temperaturen (Vakuum) anzuwenden, um die Zersetzung vorhandener oder 
bei niederer Temperatur gebildeter Stoffe Zll vermeiden. Der so erhaltene Steinkohlen-T i e f -
tern per a t u r - (Ur-, Vakuurn-) tee r ist f1iissig, da er in der Steinkohle vorgebildete fliissige 
Kohlenw8S8erstoffe enthalt. Braunkohlen-Tieftemperaturteer ist fest, da man der Braunkohle durch 
Extraktion nur feste Bestandteile zu entziehen vermag. Bei Wiederholung der DestiIlation unte~ 
gewohnlichem Druck verwischen sich diese Unterschiede, und man erhalt dementsprechend bel 
der technischen Gewinnung der Teere aus Generatoren Produkte beliebiger Viscositat, die als 
solche kaum mehr urspriingliche Ole enthalten. Schmierole erhalt man sus den Veranderungs
produkten der Teere durch nachtragliches Erwarmen mit oder ohne Katalysatoren. V'ber diese 
Arbeiten, namentlich iiber die Untersuchungen von F. Fischer und M1tarbeiter ist fortlaufend in 
den Ges. Abhandl. z. Kenntnis der Kohle berichtet. Siehe z. B. ebd. II, 216, 296; III, 89, 46 usw. 

Dber den Tieftemperaturieer, seine Gewinnung, Zusammensetzung und Bedeutung siehe 
O. Chrzesclnskl, Chern.-Ztg. 1920, 471. 

Die Anordnung der Apparste und Vorrichtungen zur Gewinnung von Urteer und anderen 
Nebenprodukten der KohlendestiIlation in Dampfkraftwerken beschreibt K. Wilkens in BraUD
kohle 18, 620. 

Uber die gesattigten Kohlenwasserstoffe des Vakuumtceres (95% neben 5% Alko
holen und Basen) und die Entfernung der ungesi.i.ttigten Verbindungen mit f1iissigem Schwefel
dioxyd nach Edeleanu siehe A. Plctet und M. Bouvier, Ber. 48, 926. 

Angaben von F. Schutz iiher die Zusammensetzung des Urteeres finden sich in Ber. 1928, 162. 
In Deutschland wurde die Urteererzeugung in Verbindung mit dem Generator vorgenomme?-, 

so zwar, da13 der entgaste feste Riickstand auf Generatorgas verarbeitct wird, wahrend man In 
England vor allem die Gewinnung eines rauchlosen, leicht entziindbaren Brennstoffes von hoher 
Heizkraft anstrebt. (W. Bertelsrnann, J. r. Gasbel. 68, 493.) 

Die folgenden Kapitel enthalten lediglich die Reinigung des Teers und der SummentoorOle, 
die Gewinnung dieser alL'> den venmhiedencn Teersorten und jene der harzartigen Teerolnebel.l
produkte, die Aufarbeitung des Teers selbst, seine Zerlegung in einzelne Bestandteile und dIe 
Verarbeitung dieser auf Zwischenproduktc ist wie die Lcuchtl'asindustrie in Spezialwerken be-
8chrieben. V'ber Teerdestillation unterrichtet, von den Spezialwerken abgesehen. in Rusgezeichneter 
Weise der betreffende Abschnitt in Bucherers Farbenchemle, Leipzig 1921. Siehe auch die aUS
fiihrliche Abhandlung von Lorn iiber 'reer und Teerprodukte in Selfens.-Ztg. 1920, 200. 

tlber Zwischenprodukte def Teerfarbonfabrikation siehe das gleichnamige 'Verk von 
O. Lange, Leipzig 1920. 
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269. Teer nnd Teerole reinigen, entwassern, desodorieren. 
Steinkohlenteer verdankt seine Fiirbung dem Gehalt an etwa 20% freiem Kohlenstoff, der 

sich nur durch Extraktion der loslichen Teerbestandteile als Riickstand, durch chemische Mittel 
jedoch nicht entfernen liH3t, so daJ3 von einer Entfii.rbung des Teeres, etwa wie man Ole oder 
Fette bleicht, nicht die Rede sein kann. Meistens bezieht sich dieser Ausdruck auf die Destilla
tion des Teeres oder auf die Reinigung und Bleichung dunkler gefiirbter TeerOle, deren Dunkel
fii.rbung nicht fein verteiltem Kohlenstoff, sondern schwarz gefii.rbten, durch Oxydations- oder 
Reduktionsmittel zerstorbaren Verbindungen zuzuschreiben ist. 

Nach G. Schultz, "Chemie des Steinkohlenteers", erfolgt die sog. Entfiirbung des Teeres 
und die Herstellung von Teerprii.paraten am zweckmii.J3igsten in mit Bleiplatten ausgeschlagenen 
GefaJ3en, in denen man 100 kg des Rohproduktes mit 2 kg 66grii.diger Schwefelsaure, 500 g Kalium
bichromat und 250 g Braunstein etwa 1 Stunde verriihrt. Die Operation wird mit der Halfte 
des Oxydationsgemisches noch einmal wiederholt, worauf man das Gemenge einige Stunden 
der Rube iiberlii.J3t, die obenschwimmenden Ole abhebt und sie anfangs mit warmem Wasser, 
dann mit schwacher Natronlauge und schlieJ3lich abermals mit Wasser wii.scht. Das erhaltene 
Produkt ist wasserhell, von schwa.chem aromatischem Geruch und dient unter dem N amen Fi r n i so 1 
zur Herstellung von Harzlacken. 

Die Reinigung von Teerolen mit 10% Phosphorsaure vom spez. Gewicht 1,7 oder mit 
46-48gradiger Schwefelsaure wird in E. P. 179610 empfohlen. 

Vgl.: Verfahren zur Behandlung von Teer in diinnfliissigem Zustande und feinverteilter 
Form mit Luftsauerstoff bei etwa 120°. (D. R. P. 287236.) 

Zur Reinigung von TeerOlen erhitzt man z. B. das Braunkohlenteerol im Gemisch mit wii.sse
rigen Alkalien unter gleichzeitiger Riihrung mit Wasserdampf auf Temperaturen von 300° 
und meh~ worauf man die Masse sofort der Vakuunldestillation unterwirft. (D. R. P. 333061.) 

Urn Teer- und Mineral01e zu reinigen, setzt man ilmen im Gegensatz zu den Veriahren der 
D. R. P. 43 146 und 107239, die sich zu demselben Zweck der Kupfer- und Bleisalze bedienen, 
nur Bleisalze aHein zu und kann so z. B. aus 10000 kg Anthracenol durch Erhitzen mit einer 
wii.sserigen Losung von 100 kg Bleiacetat in 4501 Wasser auf 180° bei der nachfolgenden Dampf
destillation 22% reinen Destillates erhalten. Man erhalt so ein geruchschwaches, viscoses 01 fUr 
Konservierwlgs-, Desinfektions- und Imprii.gnierzwecke und ein schwefelfreies, leichtes Brenn
und Motorenol. (D. R. P. 103686.) 

Zur Reinigung von Teer, Pech oder Asphalt unter gleichzeitiger Gewhmung von reinem 
Kohlenstoff extrahiert man die Rohprodukte zuerst mit Kohlenwasserstoffen, behandelt dann 
den verbleibenden Riickstand mit Phenol oder sauren TeerOlen, die Phenole enthalten, und ent
zieht den nach Filtration von dem reinen Kohlenstoff verbleibenden Fliissigkeiten die Phenole 
durch Behandlung mit Alkalien und Waschen mit Wasser, wodurch sich bei einfacher Wieder
gewinnung der Losungsmittel reine Produkte ergeben. (D. R. P. 218607.) 

. Zur Befreiung der TeerOle von Phenol en behandelt man jene statt wie sonst mit Natronlauge, 
dIe niemals eine restlose Bindung der Hydroxylkorper zu bewirken vermag, mit metallischem 
N a tri urn und erhalt so nach der Gleichung 

2 C8H 60H + 2 Na = 2 CaH.ONa + H2 
vollig phenolfreie TeerOle, die durch Abpressen gewonnen werden konnen. (D. R. P. 322242.) 
. Zur Reinigung von Teerolen behandelt man sie gleichzeitig oder nacheinander mit schwef

hger Saure und Schwefelwasserstoff und destilliert sie dann, wn die Destillate schlie13lich zur Be
seitigung des ihnen noch anhaftenden Schwefelwasserstoffes abermals mit schwefliger Saure 
aHein zu behandeln. Die Ole sind hellgelb, dunkeln nur wenig nach und konnen zum Auflosen 
und Krystallisieren von Schwefel verwendet werden, ohne daJ3 dieser mi13farbig wird. (D. R. P. 
208190.) 

Zur Gewinnung reiner TeerOle schlitt.elt man sie, z. B. Rohbenzol, zwecks Abscheidung der 
Verunreinigungen und ungesatt.igt.er Verbindungen mit 20% starker Phosphorsa.ure. Das 
v~n dem Harz - Phosphorsa.uregemisch Ilbgetrennte Benzol ist nach der Destillation chemisch 
rem. (D. R. P. 832 112.) 

Zur Abscheidung des 'Vassers und der VerW1feinigungen aus Teer oder RohOlen erhitzt man 
z. B. 500 kg Gasteer mit 50 I 30 proz. K 0 c h s a I z losung unter standigem Rlihren hu Druckgefa13 
a~f Temperaturen bis zu 380° und erhii.lt so eine Schicht "diinnfliissigen Oles liber der Salzlosung, 
dIe auf dem koksartigen Bodensatz ruht. (D. R. P. 822896.) 
. Zur Entw8.sserung wasserreicher Teere zerstii.ubt man sie nach D. R. P. 836 706 lmter Druck 
In Warme Salzlosung und scheidet diese von dem nun nahezu wasserfreipn Teer. 

Urn Teere, Mineralole und deren Kohlenwasserstoffe zu entw8.ssern, yermischt man sie unter 
Erwarmen mit geringen Mengen fein verteilten in 'Vasser fast unloslicher Stoffe wie Steinkohlen
asche und scheidet nach einigem Stehen das Wasser abo Man kann die so erhaltenen Erzeugnisse 
noch filtrieren .. (D. R. P. 888818.) 
. Zur Entwasserung von Generatorteer liiJ3t man diesen in etwa 80° warmem Zustande 
In der Menge von 5000 1 innerhalb 2 Stunden in die in einem verbleiten Riihrgefii13 mit Ober- und 
U~terriihrer befindliche Losung von 250 kg Bisulfat in 500 I Wasser einflieLlen. Man rlihrt dann 
mIt dem am Boden des Gefa13es eingebauten Klihler, bis sich unten die klare wii.sserige Schicht 
abgesChieden hat, worauf man den Teer oben abzieht. (D. R. P. 3M 608.) 
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Um Steinkohlenteer, Harzal usw. von ihrem G e rue h zu be fr e i en, behandelt man sie nach 
CIa. Cowper bei 127° mit iiberhitztem W8888I'dampf, wl.brell!J etwa 10 Stuncien, wobei die Tempe
ratur auf 182° steigen soli. Das so behandelte 01 wird zur FirnisbereituDg verwendet, fUr helle 
Firnisae wild zu dem auf die angegeb.ene Weise gewonnenen Ole verdiinnte Schwefelsiure hlnzu
~tzt und diose lIrIischung nochmals der BehandJung mit iiberhitztem W8888I'dampf unterworfen. 
(Poly&. ZeDtr •• BL 1_ 1177; vgl. Pbarm. Zentrb. 1881, Nr. 88.) 

Nach D. R. P. 147 I. behandelt man Mineralal, TeerOle, Teer u. ~l., um sie seruchloB 
zu machen, in der Winne unter Zusatz von Siuren oder Alkalien mIt Formaldehyd und 
leitet durch das erhitzte Material W8888I'dampf. Man leitet z. B. I Stunde lang Wasserdampf 
durch ein 90° heiBes Gemenge von 1000 Tl. 01 unci 20 Tl. einer anaeduerten oder alkalisch ge
stellten ~ FormaldehydlOsung oder erhitzt 1000 Tl. 01, 10~. Aoeton und is Tl. 1 proz. 
Salzsii.ure oder. AtznatroruOsung auf 100° und leitet dann I Stuncie W8II8el'dampf durch. 

Zur Desordorierung von schweren Teeralen behandelt man sie zwischen 80° und 90° mit 
Schwefelsi.ure, die etwa 50-60% Monohydrat enthilt, und behandelt zur Verbesserung de!! 
Ergebnisses mit Natronlauge nacho (D. R. P. na 888.) 

270. Teer· und Teerolpriparate. 

Zur Herstellung niOOt nachdunkelnder. hochsiedender Steinkohlenteerpriparate von 
kriiftig antiseptischer Wirkung erhitzt man mit Alkali und Siure vorgereinigtes. bei 300· 
siedendes Steinkohlenschwerol ein oder mehrere Male mit einigen Prozenten starker Schwefel
siLure evtl. unter Zugabe eines Oxydationsmittels, wiischt das Produkt ~IiOO mit Alkali und 
destilliert es am besten im Vakuum aus Glas- oder EdelmetallgefiBen. (D. R. P. 188 876.) 

llber den 808. praparierten Teer, das ist ein Gemenge von Steinkohlenteerpech mit Stein
kohlenteer-Schweroldestillaten, siehe G. LODge, Zeltachr. I. augew. Chem. 1884, "8. 

Zur Herstellung eines festen, in der Lack- und Firnisfabrikation oder als Bienenwachsersatz 
verwendbaren T~uktes destilliert man ein Gemenge von Teer, Wasser, Kalk und Kohlen
staub. Der KaIk bmdet die Sii.uren und Sohwefelverbindungen und einen Teil der Kohlenwasser
stoffe des Teeres und erhoht den Destillationspunkt. Ala Nebenprodukte gewinnt man Retorten
koks und brennbare Gase. (D. R. P. 188 841.) 

Zur Herstellung eines fliissigen Brenn- oder Leuchtstoffes aus Neutralteer oder aus 
dem fliissigen Riickstand, der nach Abdestillieren der fliichtigen Teerbestandteile verbleibt, mengt 
man das Ausgangsmaterial mit stark verdiinnter, wii.sseriger AlkalilOsung, laBt einige Zeit stehen, 
destilliert die abgezogene Teerschicht und fangt die nach Abtrenn~ des iibergegangenen Wassers 
destillierende OligeFraktionauf, dieein sehrdiinnfliissiges, schwach nechendes &odukt von hohem 
Heizwert darsteIlt, wahrend der Rockstand Asphaltpech liefert. (D. B. P. 177602.) 

Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Rohteer fUr die Destillation sind durch 
die vorherige LOsung der vorhandenen Ammoniakaalze durch Erhitzen mit Alkalien auf 90-100 0 

und Entfernung der erhaltenen wii.sserigen LOsung gekennzeichnet. (D. R. P. 187 882.) 
Vber die Gewinnung von reinem TeerfettOl fUr kosmetische Zwecke s. [478). 
Zur Verfliissigung hzw. Fliissighaltung gereinigter, farbloser, hochsiedender Steinkohlen

teerdestillate setzt man ihnen hochsiedende Destillate von Wachholderteer oder anderen Holz
teerarten oder Ichthyolol zu. Die an und fUr sich dermatherapeutisch wertvoIlen, von 220 bis 
350° siedenden Fraktionen werden durch diesen Zusatz in den genannten Eigenschaften eher 
verbessert und neigen nicht zur Ausscheidung von Naphthalin oder Anthracen, die sonst daM 
Festwerden des Oles herbeifiihren. (D. R. P. 176884.) 

Zur Verbesserung von Teeral erhitzt man es mit Balzsii.ure und kleinen bzw. groBeren Mengen 
Tetrachlorkohlenstoff und treibt dann einen Teil des Reaktionsgemisches ab bzw. unterla13t 
das Abtreiben im letzteren Falle. Man erhilt so ein schwach riechendes, braunes, sehr visCOSCR 
01 von bedeutender Konservierungakraft. (D. B. P. 218 716.) 

Zur Vorbereitung von schweren Teerolen fUr Imprignier-, Konservier- und Desinfektions
zwecke behandelt man sie mit alkoholischen MetalIsalzlOsungen (Cu, HIJ" Ag, Zn, Cd, AI, Sn) 
bzw. mit den wasserlOslichen Metallsalzen selbst und scheidet die etwa gebildete wii.sserige Schicht 
abo Geruch, Farbe und antiseptische Wirkung der Ole werden so verbessert, die Viscositit erhoht. 
(D. B. P. 111801 und 118187.) Nach dam Zusatzpatent lii.Bt sich die antiseptische Wirkung 
der Teerale dadurch erhebIich eteigem, daB man sie mit neutralen oder sauren Metallealzen 
der Eseigsaurereihe von der Propion- bis zur Caprinsiure bzw. den analoren Gliedem der 
AkrylsiLurereibe oder mit den LOsungen dieser BaIze mischt. (D. R. P. 188 81 .) 

Zur Gewinnung hochbitumenhaltiger Ole aus Steinkohlenteer verriihrt man ibn mit 90% 
Benzol, trennt die BenzolIOsung vom Rockstand ab und vertreibt das Benzol aus der Lasung. 
Man erhilt so im Gegensatz zur direkten Destillation des Teeres die sonst zersetzlichen Stoffe 
in unveriLnderter Form und damit Ole, die eich wes..en der Leichtigkeit mit der sie tief in das Holz 
eindringen, zur Holzimprignierung eignen. (D. B. P. 117 411.) 

Al8 I.Osungs-, Trennungs- und Extraktionsmittel fUr die festen Bestandteile des Teerolee, 
besondera des Naphthalins, und Anthracene eignet sich schon bei Temperaturen bis zu 30° das 
Tetrahydronaphthalin. (D. R. P. 801861.) 
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2'11. Braunkohlen-, Generator-, Torl-, Tiefiemperaturteer- (01-)aufarbeitung. 

Graefe, E., Die Braunkohlenteerindustrie. Halle 1906. - Schei tha uer, W., Die Schwel
teare, ibre Gewinnung und, Verarbeitung. 2. Aufl. Leipzig 1922. 

Ein Stammbaum, der den Reichtum des Braunkoblenteeres an Derivaten von wirtschaft
Hcher Bedeutung darstellt, zusammengestellt von H. Seos, findet sich in Braunkohle 19, 011. 

Die ublichen DestiIIationsverfabren versagen beim Versuch, sie auf den Braunkohlen
generatorgasteer anzuwenden, da der stark wasserhaltige Teer zu stark schiumt, und ebenso 
ist die Aufarbeitung mit Kalk, der wohl das Wasser binden wiirde, nicht zu empfehlen, da ein 
unverwertbarer KOks-Kalkriickstand entsteht. Nach Untersuchungen von F. Fischer und 
W. Schneider gelangt man zu einem befriedigenden Ergebnis, wenn man den Teer mit der 1,5-
fschen M~e Braunkohlenbrikettpulver zu einer zii.ben Masse verknetet, aus dieser Briketts 
bildet und sle entweder destilliert, wobei man 18% Beizal und weitere 18% wasserfreies Rohol 
und femer einen brookligen Ruckstand mit dem Heizwert von rund 7000 WE erhwt, oder ein
fscher noch, die Briketts nach dem Erhii.rten an der Luft extrahiert. Diese Extraktion, die auch 
umnittelbar aus dem Teer bewirkt werden kann, fUbrt, wenn man Benzin anwendet, zu '0% 
einer braunen Salbe, die sich ale Ersatz fUr die animalischen Ole zum Fetten und Abtranen des 
Leders eignet und we iter zu einem Riickstand, der, lni~ Benzol extrahiert, weitere 20% firnisartiger 
Korper liefert. Jenes Benzin-Salbenprodukt kann in SodalCisung mit Ozon entfirbt und deso
doriert werden, femer liefen auch die alkalische LOsung durch Ansiuern noch ein verwertbares 
Produkt in Form brauner zii.ber Fettsiure. (Stahl u. Elsen 88, 049.) 

Urspriinglich reinigte man Braunkoblenteerole wie Erdol und andere Mineralole mittels 
konzentrierter SchwefeJsii.ure (281) und arbeitete diese, wie in D. R. P. 36 872 dargelegt ist, durch 
fraktioniertes Abtrennen der durch Verdfinnung der Siure geblldeten Schichten auf reine Siure 
oder schwefelsaures Ammon auf. 

Zur Aufarbeitung der iiber 300° siedenden Bestandtelle des ErdOies oder BraunkoblenteerOies 
mischt man sie mit 5% 80proz. Essigsiure, liBt absetzen, zieht das 01 von der sauren Fl1issiQ:
keit ab .. wiischt es und bebandelt es scblieBlich zur Entfernung der letzten Siureantelle mit 10% 
Natronlauge yom spez. Gewioht 1,'. Die Essigsii.ure soil bei diesem Verfahren die harzigen Korper 
der Teerole aufnehmen. Nach einem anderen Verfabren befreit man die TeerOie dadurch von 
den harzigen Stoffen, daB man jene mittels der unter 300° siedenden Bestandtelle der Ole uber
treibt, also eine Erdol- bzw. Benzindampfdestillation vornimmt. Aus dem erbaltenen Gemenge 
der schwer fliichtigen und leichtfluchtigen Kohlenwasserstoffe entfernt man die letzteren durch 
fraktionierte Destillation und erhii.lt ale Riickstand das Schmierol, wii.hrend die Barze im ersten 
Kessel zuruckbleiben. (D. R. P. 80787 und 81687.) 

. Zur Verarbeitung von Braunkohlen- oder Generatorteer bebandelt man ibn bei miBiger Wirme 
Imt zur vollstii.nd~n LOsung des Teeres unzureichenden Al ko hoi men g en, trennt die die 
a:lkohollCislichen als Kreosot bezeichneten Bestandtelle entbaltende SpritlCisung von den unlCis
h,:hen Bestandtellen ab unci verarbeitet die alkoho1ische LOsung nach Entfernung des LOsungs
mlttels wie ublich. Man erhii.lt so auch aus bitumenarmen Schwelkohlenprodukten eine gesteigerte 
Ausbeute an niedriger siedenden Olen und an festem Paraffin. Besonders der bisher nicht ver
arbsitbare Generatorteer Hefert bei der Alkoholbehandhmg alkoholunlCisliche Antelle von so guter 
.Beschaffenbeit, daB sie mit Nutzen auf Ole und Paraffin verarbeitet werden konnen. (D. R. P. 
282867.) 

Das Verfahren des D. R. P. 216409 zur Reinigung von rohem oder vorbehandeltem Erdol 
zwecks Ausscheidung der aromatischen und ungesittigten schweren Kohlenwasserstoffe liiBt sich 
nach dem Zusatzpatent auch auf Braunkohlenteer oder seine DestiIIate anwenden. Man ver
maK~g 80 die Gasolfraktion der Braunkohlenwasserstoffe mit fl1issiger, schwefliger Siure in der 

iilte zu spalten, wobei man beirn Vergasen der ungelOat gebliebenen Kohlenwasserstoffe ein 
besseres GaS erhii.lt als aus dem nicht vorbehandelten Produkt. Ebenso kann man BUS Solarol 
~e aromatischen unci cyclischen Kohlenwasserstoffe entfemen; die zuriickbleibenden un~lOaten 
I ohlenwasserstoffe bedUrfen dann zu ihrer Raffination viel weniger Schwefelsii.ure, urn em farb
oses Vaselinol zu geben. (D. R. P. 177188.) 

Das Verfahren zur Reinigung des Generatorgasteeres bzw. seiner Rohdestillate nach D. R. P. 
216409 und 297 181 mittels fl1issiger schwefliger Siure, wodurch die sauerstoffhaltige und die 
un~esittigten wasserstoffarmen Kohlenwasserstoffe entfernt werden, ist in D. R. P. 806881 
welter ausgefiihrt. 

Ein Verfahren zur Extraktion von Olteer und Entharzung der entfallenden Schmierole iat 
dha?urch gekennzeichnet, daB man den Teer zunii.chst bei 200 oder 250° destilIiert und ibn dann 
el~ aus der Blase in besonderer Apparatur mit Atzkalk oder anderen barzsiurebindenden Chemi

kahen zusammenbringt, nach dem Erkalten mit der doppelten Menge Athylalkohol versetzt und 
mehrere Stunden bei gewohnlicher Temperatur riihrt. (D .• R. P. 816 604.) 

Zur Trennung des Paraffins von dem NeutralOi und dem sauerstoffhaltigen Antell des Destil
;tes .VO!! Generator- oder Tieftemperaturteer fii.llt man das Destillat fraktioniert, mit wii.sserigem 

y rid In und scheidet so in der Kii.lte das Paraffin aus, wii.hrend aus dem Flltrat nach Abschei
d!JIlg noch vorhandener Paraffinreste mit wenig Wasser durch stii.rkere Verdiinnung das NeutralOl, 
8(lsn° der fl1issige, in Alkali nicht IOsliche Teil der Kohlenwasserstoffe zur Abscheidwlg gelangt. 

, R. P. 819666.) 
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Zur Gewinnung viscoser Ole erhitzt man die tiber 250° siedenden, nicht viscosen Braunkohlen
teerOle einmal destillierten Tieftemperaturteeres mehrere Stunden auf 300° im Auto
kIaven und erhii.lt so durch Polymerisation (kaum durch-Oxydation) je Mch der Einwirkungs
dauer betrii.chtlich dickere SchmierOlprodukte (W. Schneider, Kohleabhandiungen 2, 140.) 

'Zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen neben Alkalisalzen hochmolekularer Carbonsii.uren 
unterwirft man Carbiire (Teerprodukte aus Braunkohle, Schiefer, Torf oder Asphaltbitumen, ferner 
von der AbfaJIsii.ure getrenntes Saureharz oder ErdOlpech) unter Durchmischung mit Hilfe von 
Gasen derspaltenden WirkungeinerAlkalischmelze. Mangewinnt soaus den Gas- oder ErdOlen 
oder deren Crackungsprodukten oder Schwefeldioxydextrakten z. B. aus 100 kg GasOl und 100 kg 
Atzkali bzw. aus Braunkohlenteer 45 kg Alkalisalze, 30 kg LeuchtOl (Siedepunkt 150-220°), 
35 kg Olrtickstand und 90 kg unverindertes Kaliumhydroxyd, oder aus Hallenser ParaffingasOlen, 
dessen Jodzahl durch Crackdestillation auf 150° erhoht wurde, 60 kg Alkalisalze, 35 kg Benzin 
und LeuchtOl (Siedepunkt 80-220°) und 15 kg Olrtickstand. Man kann auch statt mit Atz
alkalien zu schmelzen, mit Alkalilaugen in der Weise erwirmen, daB sich wii.hrend des Abblasens 
von 01- und Wasseranteilen in der Reaktionsmasse das schmelzende Alkali erst bildet, so daf3 
z. B. bei der Verarbeitung von Braunkohlenteerol 40% des Gasoles als Seifen zurtickbleiben, 
aus denen sich mit verdiinnter Schwefelsaure dunkle, teilweise ungesattigte Carbonsii.uren ab
scheiden. Die Reaktion ist auch auf jene Ester anwendbar, die man durch Anlagerung von Schwefel
saure (Essigsii.ure usw.) an die Olefine des Braunkohlenteeroles gewinnt. Die Alkalisalze del' 
Carbonsii.uren lasen sich leicht in Wasser, zeigen gute Schaumwirkung und dienen als Seifen
ersatz. (D. R. P. 314 740, 314 748 und 314 747.) 

Das Verfahren des D. R. P. 314 308 (272) (Holzteeraufarbeitung) kann man auch auf andere 
Teerarten wie Braunkohlen- oder Torfteer auch Harzteer anwenden, diese also durch Destillation 
mit tiberhitztem Wasserdampf zwischen 220 und 250° sPa.lten und gewinnt so aus den tiber
gehenden, von Pooh befreiten Olen durch Behandlung mit Sodalasung und Nachwaschen mit 
Wasser die sauren Bestandteile, die zum Teil als saure Salze auskrystallisieren (Arachinsii.ure) 
und abfiltriert werden und zum Teil durch tlbersii.ttigen des durch Waschen mit leichten Olen 
von mitgelasten nichtsauren Olen befreiten Filtrates mit Mineralsii.ure ausgefii.llt werden. Aus 
diesem Teil gewinnt man dann durch Destillation unter 15 mm Druck bei 190° TallOlsii.ure, Pal
mitin-, 01- und Arachinsii.ure, jedoch keine Abietinsaure. (D. R. P. 310417.) 

279. Holz- und Torfteer. 

Holzteer entsteht bei der Holzverkohlung in Meilem oder Trockendestillationsapparaten 
(Bd. n [110)), und zwar in der Menge von 3,5-5,5%, bezogen auf das Trockengewicht des 
Holzes. Bei einer Destillationstemperatur von weniger als 400° enthalten die Teere aus Kiefern-, 
Fichten-, Birken- und Buchenholz (in derselben ReihenfoIge): 68-62% Kohlenstoff, 7-6,5% 
Wasserstoff und 24,7-31,7% Sauerstoff nebet Stickstoff. Die Hauptbestandteile des Birken
holzteeres sind GuajakoI und KresoI, femer ist auch noch das den Rauptbestandteil des Buchen
holzteeres bildende Kreosot vorhanden. Der hohe Sauerstoffgehalt, gegeben durch den Gehalt 
der Holzteere an Phenolen und ihrer Ester (p-Kresol, GuajakoI, Kreosot usw.), die durch 
Destillation abgetrennt werden, bed~t den Wert des Holzteeres. Er dient auch in rohem 
Zustande wegen seiner hohen keimwidrlgen Kraft als desinfizierendes Imprii.gnier- und Anstrich
mittel. Aus dem Nadelholzteer gewinnt man das KienOl ['Zl), aus dem Birkenholzteer ein fiir die 
Juftenlederfabrikation wichtiges TeerOl (Bd. II (380)). 

Eine erschopfende Arbeit von J. A. MJoen tiber die chemische Zusammensetzung des norwegi
Behan, aus Sii.gespanen bzw. in Meilem gewonnenen Holzteeres findet sich in Zeltschr. r. angew. 
Chem. 1902, 97. 

Die bei der Reinigung der rohen Hartholzdestillate aus dem Teer neben Essigsaure und Alkohol 
gewinnbaren, niedrig siedenden HolzteerOle, die wertvolle Losungsmitteleigenschaften besitzen, 
lassen sich durch Hydrogenisierung zum groBten Teil entfii.rben und auch von ihrem uoan
genehmen Geruch befreien, ohne daB im tibrigen die physikalischen und chemischen Eigenschaften 
merkIich beeinfluBt werden. (Ref. in Zeltschr. r. angew. Chem. 1918, 99.) 

Ein Gemisch. von Holzteer mit 10% Alaun, gelost in heif3em Wasser, und 5% Ammoniak 
eignet sich' Bach O. P. v. 24. Okt. 1880 zum Wasserdichtmachen von Stoffen, zum Konservieren 
von Leder oder zu Anstrichen und im weiteren Gemisch mit 30% Talg, Stearin oder Wachs, ge
last in der gleichen Menge TerpentinOl, als Gerbmittel. . 

Zur Herstellung eines bei gewohnlicher Temperatur festen, schwachriechenden, in Alkah 
laslichen Produktes aus B uchenholzteer behandelt man 100 kg des Teeres nach D. R. P. 168 4~ 
80 lange bei 120-150° mit Luft, bis eine Probe sich in Alkali kIar last. Das Prii.parat soIl fur 
billige Seifen oder auch zur Herstellung dunkIer Farblacke, Sikkative, Imprii.gnier- und Des
infektionsmittel dienen. Nach Zusatz D. R. P. l'io 683 kann man Har zol e ebenso behandeln, 
um einen in Alkali laslichen Rtickstand und olige und wii.sserige Destillate zu erhalten. D~ 
Produkt gleicht dem Kolophoni um, ist wie dieses aus alkalischer LOsung aussalzbar und mit 
Metall- oder Erdalkaliaalzen fallbar. Es unterscheidet sich vom Holzteer durch seinen schwachen 
Geruch, seine Festigkeit und den Glanz der sproden Masse und von anderen IOslichen Pro
dukten diesel' Art, z. B. vom Pixol- Resol dadul'ch, daB es sich ohne Zusatz von Seife odeI' 
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Holzgeist in Alkalien lOst. Als Nebenprodukt kann man bei dem Verfahren Holzessig gewinnen. 
Nach einem weiteren Zusatzpatent ersetzt man den Buchenholzteer durch Birkenholzteer 
und kondensiert die bei der Behandlung mit Luft entweichenden Dii.mpfe zur Gewinnung Oliger 
und wii.sseriger, leicht trennbarer Destillate. (D. R. P. 171879.) 

Zur Gewinnung von geharteten Holzteerolen behandelt man die HolzteerOle mit 
soviel einer alkalischen LOsung, daJ3 40% der vorhandenen Phenole gelOst werden, destilliert die 
erhaltene Losung, wobei sie sich teilweise oxydiert, neutralisiert dann das Kreosot, lost abermals in 
Alkali und destilliert schlieJ3lich emeut wieder unter Oxydationsbedingungen. (A. P. 1199271.) 

Zur Gewinnung niedrig siedender Bestandteile aus Toorprodukten und Harzarten erhitzt 
man sie in Gegenwart von krystallwasserhaltigen Metallhalogeniden oder an deren Stelle mit 
Kieselgur mit oder ohne Anwendung von Druck und erhalt so nach evtl. wiederholter Destilla
tion der Destillate z. B. aus 100 Tl. KreosotOl bei 200° ohne Katalysator 4,3%, mit 25% krystalli
siertem Calciumchlorid 30% und mit 25% Kicselgur 41% LeichtoI. (D. R. P. 310 171.) 

Zur Gewinnung hoherer Fettsauren und anderer organischer Sauren aus Holzteer destilliert 
man ihn fraktioniert im Vakuum und arbeitet die unter 15 mm Druck bei 190-235° iibergehende 
Fraktion auf. Man erhielt so aus Kiefernholzteer 2,8% Olsaure, 4,8% Palmitinsaure, kleine 
Mengen TallOlsaure (fliissige Abietinsaure) und Abietinsaure. (D. R. P. 314368.) Nach dem 
Zusatz-Patent kann man den Holzteer auch durch Torf- oder Braunkohlenteer ersetzen. 
(D. R. P. 316417.) 

Eine Besprechung dieser beiden Verfahren betreffend Gewinnung von hoheren Fettsauren 
und anderen organischen Sii.uren aus Teeren von E. Bornstein findet sich in I. f. Gasbel. 63,90. 

Zur Verarbeitung von Laubholzteer erhitzt man ihn mit 7% 46grii.diger Natronlauge 
unter Druck wii.hrend 2-3 Stunden auf 160°, entfernt dann aus der in eine Destillationsblase 
iiberfiihrten Masse das Wasser bei 80° im Vakuum und destilliert nun bis zu 320° 50% Rohol 
ab, wobei als Riickstand 37% Seife verbleiben. (D. R. P. 334618.) 

Studien iiber Torfteer veroffentlicht E. Bornstein in Zeltschr. f. angew. Chem. 27, 1, 71. 
Vber die Urteergewinnung aus Torf siehe auch G. Keppeler, Zeitschr.l. angew. Chem.1921, 327. 

273. Teer- (Cumaron-), Benzolwaseherharze. Literatur und Allgemeines. 
Eine Literaturzusammenstellung iiber Cumaronharz findet sich in Farbenztg. 1917, 12. 
tl'ber die Eigenschaften der Cumaron- und Indenharze siehe auch G. Kramer und H. Spilker, 

Ber. 88, 2267. 
Die Unterscheidung der Cumaronharze durch Feststellung der Farbe, Harte und Konsistenz 

ist in Kunststoffe 1919, 190 beschrieben. 
"Ober die groJ3e Verwendungsmoglichkeit des sii.urefreien und billigen Cumaronharzes siehe 

A. Koeh, Pharm. Ztg. 69, 988. 
Das Cumaronharz ist keinAbfallprodukt, sondernein Fabrikat u. zwarein Teerolpoly

mer is a t ion s pro d uk t, das im wesentlichen aus verschiedenen Mengen Paracumaron und 
Parainden besteht, in der Konsistenz mit allen Dbergangsstufen tmd abhii.ngig von der Tem
peratur z8.hfliissig bis hart ist und sich durch seine Neutralitii.t, chemische Indifferenz und den 
Mangel einer Saure- oder Verseifungszahl auszeichnet, so daJ3 es auch keine Trockenstoffe auf
z?Dehmen vermag. Immerhin verharzt das Produkt in diinner Schicht unter dem Luftsauerstoff
einfluJ3 durch Polymerisation, wobei ein moglichst hoher Gehalt an Parainden diesen Trocken
vorgang vor allem begiinstigt. 
. Zur Verminderung der zahlreichen Cumaronharzmarken des Handes empfiehlt J. Marousson 
In einer umfassenden Abhandlung, die vor allem die Untersuchtmg der CumaI'onharze zum Gegen
~tand hat (Chem.-Ztg. 1919, 48, 109 u. 122), die einheitliche Herstellung des Produktes 
m folgender Weise: Man sorgt durch moglichst schnelle Beseitigung der auf das Teerdestillat 
zur Einwirkung gebrachten Schwefelsaure fiir Entfemung der Saureharze, bzw. verhindert deren 
Ausscheidung und geht von vornherein von der zwischen 160 und 180 0 siedenden Solventnaphtha
fraktion aus, wodurch der Dbergang von oligen Stoffen in das Cumaronharz vermieden wird, 
besonders wenn man die mit Schwefelsaure nicht in Reaktion tretenden Anteile mittels \Vasser
dampfes evtl. im Vakuum abtreibt. Um ganz helle, bei 160° sclunelzende Cumaronharze zu er
~alte~, vermeidet man die Bildung der jenen Schmelzpunkt unter 65° herabdriickenden Modi
f~tl<?n des polymerisierten Indens dadurch, daJ3 man statt mit Schwefelsii.ure die Polymerisation 
mIt emem Metallsalz vomimmt. 

. In besonders heller Form gewinnt man sie nach Wendrlner, wenn man die Polymerisation 
mIt wenig Schwefelsaure bei niederer Temperatur vollzieht. (M. Bottler, KunststoUe 6, 277.) 

Zur Aufarbeitung der aus den Benzolwaschern kommenden rotbraunen Reinigungssiiure 
verdiinnt man sie mit den von der Nachwii.sche herriihrenden saueren Abwii.ssern und erhiilt so 
BuBer der unten befindlichen verdiinnten Schwefelsii.ure, die zur Pyridin- und Chjnolinbil.sen
extraktion aus Rohbenzolen dient, Sii.ureharz, das zur Entfemung der Schwefelsii.ure und der 
:enzolkohlenwasserstoffe mit Dampf ausgeblasen wird, worauf man den Riickstand zwecks Losung 
Pues 0nnaronharzes und Entfernung von 20-40% des Sii.ureharzes mit heif3em Sehwerbenzol, 

tzol oder Solventnaphtha behandelt. (E. Glaser, Selfe IV, 109.) 
Nach den neuesten Untersuchungen von I. Marcusson sind die Steinkohlenteerharze nieht 

urspriinglich in der Kohle vorgebildet, sondern sie entstehen erst, wie sieh durch Nachahmung 
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des Vorganges erweisen laBt, dureh Sauerstoffaufnahme aus den Destillaten der Kohle. Diese 
Harze sind demna.ch den Asphalten analog gebaut, unterseheiden sieh von ihnen nur durch ihren 
aromatisehen Cha.ra.kter und sind daher als aromatisohe Asphalte zu bezeiehnen. Sie unter
seheiden sich prinzipiell von den Phenolformaldehydharzen (Formoliten) dureh den Mangel 
an Phenolen. (Zeltschr. r. angew. Chern. 1919, 386.) 

Bei der gewohnliehen Aufarbeitung der Urteer-Kohlenwasserstoffraktion 155-185° mittels 
Schwefelsaure erhalt man nur 0,05% des Urteers an dunkelbraunem, bum harzartigem Cuma.ron
harz. Unterwirft man jedoch die Phenole des Urteers der Cra.ckdestillation und verarbeitet die 
so gewonnene Fraktion, so erhalt man gelbes, hartes Cumaronharz, das demna.ch nur dureh einen 
Vberhitzungsvorgang aus dem primar gebildeten Urteerphenolen entstanden sein bnn, in be
friedigender Ausbeute. (W. Gluud und P. K. Breuer, Zentr.-Bl. 1919, IV, 1071.) 

Die Cumaronharze des Handels sind teils feste, sprOde, teils zBhfliissige und kIebrige 
Produkte von dunkIer, manehmal schwarzer, meist jedoch gelber bis brauner Farbe, ha.rzartigem, 
mattem bis glanzendem, undurchsichtigem, in diinnen Stiicken durchscheinendem Aussehen. Sie 
riechen zuweilen, wenn aueh nicht aufdringlich, nach Teer und besitzen einen Schmelzpunkt 
zwischen 55-65° bzw. in den dunkIen Sorten zwischen 80-105°, wBhrend die zBhfliissigen Pro
dukte bei 40° erweichen und bei etwa 50° schmelzen. Die Harze 100en sich in den meisten Lack-
10sungsmitteln und hinterla.ssen na.ch dem Verdunsten auf den versehiedenartigsten Korpern 
durehsiehtige, bestandige Vberziige. Am besten lOst sich Cumaronharz in Solventnaphtha I oder II 
und liefert so einen guten Lack, der wBhrend des Krieges besonders als Granatenanstrich
farbe viel benutzt wurde. Seinen intensiven Geruch bnn man dureh Zusatz von Benzin etwas 
abschwachen. Die so erhaltenen hochglanzenden bis matten Vberziige werden nach einiger Zeit 
recht hart und spater im Verlaufe des Durchhartungsprozesses sprOde und rissig, so daB man zur 
Erhohung ihrer Haltba.rkeit elastisch machende Zusatze mitverarbeiten solI (Leinol oder Linoxyn). 
Umgekehrt werden zahfliissige Cumaronharze durch Zusatz von Kopal oder Bernstein gehartet, 
wBhrend die von Natur aus zBhharten Harze ohne weiteren Zusatz verarbeitet werden konnen. 
(Krurnbhaar, Farbenztg. 21, 1086 bzw. 1011.) 

Das Cumaronharz solI fiir die verschiedenen Verwendungszwecke zur Herstellung von Lacken 
und Anstrichmitteln oder auch von Lithographenfirnis, in der Sprengstoffindustrie an Stelle von 
Kolophonium. aIs Klebmittel fiir Linoleum, aIs Rostschutzmittel usw. keine freie und in letzterem 
Falle auch keine gebundene Schwefelsaure enthalten, da diese Verbindungen rostbildend wirken. 

274. Cumaron.(Inden.)harzgewinnung und .verarbeitung. 
Zur Herstellung eines harzahnlichen Korpers unterwirft man die wiederholt mit Wasser 

gewaschene ErdOlabfallschwefelsaure der Destillation bei 250°, blast, wenn die bis dahin siedenden 
Ole abgegangen sind, 48 Stunden Luft durch das 01 und erhiilt so einen tiefbraunen harzBhnlichen 
Korper, der in Fetten, Olen und organischen Losungsmitteln 100lich ist und mit Kautschuk ver
schmolzen ein elastisehes Isoliermaterial gibt. (D. R. P. 3677.) 

Zur Verwertung der bei der Reinigung des Teeres abfa.llenden SchwefeIsaure arbeitet man 
sie na.ch der in D. R. P. 34947 besehriebenen Weise wr:.er gleichzeitiger Gewinnung eines An
strichmitteIs auf. 

Na.ch D. R. P. 03 792 erhalt man das sog. "C umaronharz" aus den zwischen 160 und 180· 
siedenden Anteilen des Steinkohlenteers (Schwerbenzol) durch Behandlung der Fliissigk~it mit 
Pikrinsaure, worauf die erhaltenen Pikrinsaureverbindungen des Harzes durch Wasserdampf 
zerlegt werden. Es IaBt sich an Stelle der Weichharze oder Weichpeche verwenden, wenn der 
beirn Erhitzen auftretende scharfe Teergeruch und die braunschwarze Farbung des Produktes 
nicht stOren. - Zur Herstellung irn GroDen vermischte man urspriinglich die cumaronharzhaltige 
Schwerbenzolfraktion zur Gewinnung des Harzes einfach mit konzentrierten Mineralsauren. 

Na.ch D. R. P. 263 437 gewinnt man ein in der Laek- und Firnisindustrie verwendbares, 
nicht kIebendes, hartharzahnliches Ersatzprodukt durch Erhitzen der Polymerisationsprodukte 
des Cumarons und Indens wahrend 3-5 Stunden in einem Luftstrom auf schlieBlich 280·. 

Zur Herstellung eines hochwertigen reinen und hellen Cumaronharzes und wohlrieehender, 
wasserheller, irn Lichte nicht nachdunkelnder Solventnaphtha verriihrt man Schwerbenzol yom 
Siedepunkt etwa 160-180° na.ch evtl. Entfernung der sauren und basischen Ole mit 3-5 Vol.-% 
60grBdiger SchwefeIsaure und sodann unter stetem Riihren mit h&hstens 0,25 Vol.-% konzen
trierter SchwefelsBure in diinnem Strahle, bis die Temperatur auf 110-120° gestiegen ist, zieht 
die ha.rzfreie Saure ab, neutralisiert und destilliert wie iiblich. Bei Verwendung von 0,50% kon
zentrierter Saure wird das Cumaronharz etwas dunkIer. Bei dem Verfahren, das neben den ge
nannten Produkten auch noch die in der Rohfraktion enthaltenen Phenole und Pyridinbasen 
liefert, entstehen die Siiureharze in kaum nennenswerter Menge. (D. R. P. 270993.) Nach dem 
Zusatzpatent verwendet man statt der 60griidigen Schwefelsiiure konzentrierte Siiure unter An
wendung kiinstlicher Kiihlung oder verzogert entsprechend den Zusatz der konzentrierten Schwefel
saure zur Vermeidung jeder Vberhitzung des Harzes beirn Abdestillieren der Naphtha. Wenn 
man dafiir sorgt, daD die Temperatur beim Zu~eben der geringen Menge (0,25-0,40 Vol.-%! 
konzentrierter Schwefelsaure nicht iiber 40-50 steigt, so erhalt man ein citronengelbes, bel 
80-100° schmelzendes, hochwertiges Cumaronharz und vermeidet Nebenumsetzungen und S~lfo
nierungen, die den Siedepunkt, das spezifische Gewicht und die Lichtbestandigkeit des glelch-
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uitig entstehenden wohlriechenden, wasserhellen Solventnaphthaproduktes ungiinstig beein
flussen. Au13erdem wird bei Verwendung konzentrierter Schwefelsaure in so geringer Menge 
an 60griidiger Siure, von der 3-5% notig waren, gespart. (D. R. P. 281432.) 

Zur Gewinnung eines Grundmateriales zur Bereitung von Lacken und Firnissen erhitzt 
man Paracumaron und Parainden fiir sich oder zusammen, ohne oder mit Zusatz pflanzlicher 
oder tierischer Ole, mit Schwefel oder Chlorschwefel mit oder ohne Druck und lost die Produkte 
in fliichtigen Losungsmitteln auf. (D. R. P. 277600.) 

Zur Herstellung eines hellfarbigen, springharten Cumaronharzes verriihrt man mit Siure 
polymerisierte Solventnaphtha mit einem geringen 'Oberschuf3 von Alkali- oder Erdalkalicarbo
naten in trockener Pulverform, bis die Saure vollig neutralisiert ist, oder arbeitet mit jenen Car
bonaten, denen man geringe Mengen Natrium- oder Bariumsuperoxyd zugesetzt hat, liHlt absitzen, 
filtriert oder zentrifugiert und destilliert die fliichtigen Bestandteile abo Man erhalt so ein vollig 
neutrales, salzfreies Produkt. (D. R. P. 294107.) 

Ober die Gewinnung harzartiger, als Klebmittel, zur Seifenherstellung oder fiir sonstige Zwecke 
dienender Korper als Abfallprodukte bei der Benzolreinigung siehe auch D. R. P. 299073. 

Zur Herstellung eines alkoholloslichen Cumaronharzes behandelt man rohe Solvent
naphtha oder Schwerbenzole ohne vorhergehende Entfernung der Basen und Phenole jedenfalls 
bei Gegenwart von Phenolen mit konzentrierter Schwefelsaure oder Sulfosauren und destilliert 
aus den erhaltenen Polymerisationsprodukten das Cumaronharz abo In dieser Form ist as wegen 
seines Phenolgehaltes direkt zur Losung im Spiritus und damit zur Herstellung von Lacken und 
Firnissen geeignet. (D. R. P. 802643.) 

Zur Gewinnung eines Cumaronharzes mit der Jodzahl unter 50 polymerisiert man in Solvent· 
naphtha gelostes Rohcumaron mit konzentrierter Schwefelsaure und erhitzt das Harz schlieI3lich 
im Vakuum auf 180°. (A. P. 1416062.) 

Zur Gewinnung hochmolekularer harzartiger Basen, behandelt man Steinkohlenteer, der in dem 
Verfahren zugleich gereinigt wird, nach Entfernung der fliichtigen Best.a.ndteile und phenolartiKen 
Korper zuerst mit stark verdiinnter und dann mit maI3ig konzentrierter Mineralsaure, da beobachtet 
wurde, daI3 das nach der iiblichen Reinigungsweise im Teer verbleibende Saureharz aus in kon
zentrierter Saure schwerlOslichen Sal zen hochmolekularer, bisher im Teer nicht nachgewiesener 
Basen und deren Verbindung mit Phenolen und nichtbasischen Stoffen besteht, die kolloidale 
Natur besitzen und beim Ausfallen groI3e Mengen gewohnlicher Teerbestandteile mit niederreif3en. 
Das Saureharz enthilt aber auI3erdem noch Substanzen, die zwa·r in den Basen, nicht aber in dem 
von ihnen befreiten Teer loslich sind. Die bisherigen Reinigungsverfahren des Teers hatten nun 
darum nicht den gewiinschten Erfolg, weil die Salze der Basen in Phenolen leicht IOslich sind 
und darum im phenolhaltigen Teer gelost bleiben und dessen Gehalt an Saure und Asphaltstoffen 
verursachen. Dieses auch auf schwere TeerOle anwendbare Verfahren fiihrt besser zum Erfolg 
als die iibIichen Aufarbeittmgs- und Reinigungsmethoden. (D. R. P. 303273 und 304306.) 

Zur Herstellung heller Ha,rzlosung, die man umnittelbar Harzlacken, besonders jenen aus 
Cumaronharzen, zwecks Beschleunigung der Trockmmg der Anstriche zusetzen oder die man auch 
als hellgelbe Pulver isolieren kann, trennt man die tmter Verhiitung der Verkohlung unter 
Erwiirmung aus Abfallschwefelsaure mit ,"Vasser abgeschiedenen tmd mit Benzol aufgenommenen 
Harze in dieser Losung von der verdiinnten Schwefelsaure abo (D. R. P. 319011.) 

Zur Aufllellung von Cwnaronharz und zur Erhohung seines SclllnelzpWlktes behandelt man 
e~ bei Gegenwart eines Losungsmittels mit konzentriert,er Schwefelsaure, neutralisiert mit Kalk. 
filtriert und vertreibt das Losungsmittel. Man lOst Z. B. 1 Tl. des Harzes vom SchmelzpWlkt 
40° in 5 Vol.-Tl. Benzol, erwii.rmt nach Zugabe von 0,2 Tl. konzentrienter Schwefelsaure etwa 
30 Minuten im Wasserbade, gief3t dann die klare Benzollosung ab, neutraliSiert sie mit wasserigem 
Kalkbrei, dampft ein und el'halt so ein durchsichtiges, in Benzol kIar IOsliches Harz vom Schmelz
punkt 61°. Das Verfallren laf3t sich auch auf Teerfraktionen anwenden. (D. R.P.320 575). 

Nach A. P. 1865423 wascht man die bei der Herst,ellung yon Harzen aus ErdOlbestandteilen 
erhaltenen polymerisierten Produkte vor der Weiterverarbeitung mit einer SaurelOsung. 

In Mittellg. v. Materlalpriihmgsamt 1921, 69 empfiehlt J. MarcussoD die Polymerisation del" 
CUlnarons und Indens, die zwecks Erhohung des Schmelzpunktes der Harzstoffe von 65 auf 100° 
ausgefiihrt wird, nicht mit Schwefelsa,nre, sondern durch Met n II s a I z e zu yollziehen. 

275. Pech, Kunstpech. 
Deutschi. Pech (ohoe Stelnkohleopech) I/a 1914 E.: 11 747; A.: 17 602 dz. 
Deutschl. Stelokohleopech 1/8 1914 E.: 7771; A.: 472267 dz. 

Dber die kiinstlichen Peche und Asphalte siehe E. J. Fischer, Kuoststoffe 1911,421,447, 471. 
Pech ist del' Riicksta.nd der trockenen Destillation von Teer, ErdOl-, Benzol-, Fett- und ,"Vachs-

S~n und stellt einen briichigen Korper mit muscheligem Bruch dar, del' keinen eigentlichen 
Arc m~lzpunkt, sondern nur einen ErweichungspWlkt besitzt. Die meisten Peche na.tiirlicher 

t smd zum Unterschied von industriellen Pechsorten in wasserbadwarmem, fliissigem Bakelit 
unlosli?h. Neuerdings kommen neben dem Baumwollsamenpech, dem sog. Kautschukpech, auch 
foch dIe Riickstande der Glycerinverarbeitung, del' Sulfitablauge und der ErdOl-Saureharzdestilla-
Ion als dementsprechend benannte Pechsorten in den Handel. 

Lan g e Chem.-techn. Yorschrifteu. S. Anfl. III. Bd. 21 
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Uber das scbwarze, pastenartige, im Wasserbade fliissig werdende Palmpech und seine 
Eigenschaften siebe das kurze Referat in Zentr.-BI. 1919, IV, 1019. 

Eine Vorrichtung zurn Verfliissigen von Pecb, Aspbalt, Harz, Dickteer oder Bitumen 
auf grol3en HeizfUichen. in diinner Schicht unter fortlaufender Trennung des diinnfliissigen vom 
zahfliissigen und vom stiickformigen Material ist durch D. R. P. 276196 geschiitzt. 

Urn zerkleinertes Pe$, das na.mentlich im Sommer oder in warmen Gegenden die Neigung 
flum Zusa.mmenba.cken hat, lagerungs- und versandfii.big zu machen, umhilllt man die Pech
teilchen mit einem Olartigen tlOerzug aus einem Stoff, der bei mittleren Temperaturen nicht ver
da.mpft und zugleich die Heizkraft des herzustellenden Briketts oder die Bindekraft des Pechs 
erhoht, also z. B. mit ErdOl, Naphtbalin, Olgasteer usw. (D. R. P. 293267.) 

Urn helle Poohaorten gelb zu fmben (dunkle kann man iiberhaupt nicht gelb fmben) ver
wendet man nach Selfens.-Ztg. 1912, 79 Teerfarben, die man in wenig Olein oder Minera.lol lOst. 

Zur Herstellung pechartiger Korper erhitzt man nach D. R. P. 134109 Torf, Braunkohle 
oder Holz mit Teer unter Druck. Nach Zusatz D. R. P. 137001 kann man, statt Stein- oder 
Braunkohle zuzusetzen, auch Fette, Ole, Kohlenbydrate, Eiweii3 oder Gemische dieser Korper 
verwenden, mit denen man den Teer unter Druck bei hoherer Temperatur bebandelt. Nach dem 
Abdestillieren der fliissigen Bestandteile erhii.lt man ein Pech, das sich durch besonders gute 
Eigenschaften auszeichnet. 

Zur Herstellung von Pech aus Teer und TeerOlen erhitzt man diese Stoffe nach D. R. P. 
168731 mit 10-100% 60griidiger Schwefelsaure auf etwa 180°, bis das sich bildende Pech 
nach Zersetzung der Schwefelsaure und Entfernung der fliichtigen Stoffe die gewiinscbte Kon
sistenz erreicht hat. Verwendet man mehr Schwefelsii.ure, so tritt entweder eine zu weitgebende 
Verkohlung ein, odet es bilden sich nicht pechartige KBrper, wie z. B. im FaIle des D. R. P. 19202, 
wo Naphthalin mit konzentrierter SchwefeIsaure behandelt wird. 

Nach D. R. P. 161236 erhii.lt man ein glanzendes, gutes Pooh aus Wassergasteer, der 
etwa. 5% Wasser enthii.lt, in der Weise, daB man 500 kg des Materiales mit etwas mehr aIs der 
theoretischen Menge (77,7 ~) Atzkalk (oder gebranntem Gips) verriihrt, die Masse 2-3 Stunden 
stehen lii.J3t, vom Ka.lk abZleht und destilliert. Durch diese vorhergehende Entwii.sserung wird 
das Stollen des Teeres wii.hrend der Destillation vermieden. 

Nach E. P. 23 680/1004 erhitzt man 100 Tl. Teer oder TeerOl vom spez. Gewicht etwa 1,079 
zur Gewinnung eines guten, glii.nzenden Pecha mehrere Tage auf 100° und leitet wii.brend des 
Erhitzens Luft durch. Die Ausbeute an Pech betriigt nach Abdestillierung der fliichtigen Be
standteile etwa 40%. 

Zur Gewinnung von Pech neben Oligen und wii.sserigen Destillaten behandelt man Teer (rohes 
Kreosotol) nach D. R. P. 171879 und 171380 bei schlie13lich 160° so lange mit einem kriftigen 
Luft- oder Sauerstoffstrom als noch Destillate iibergehen und bis eine Probe des Riickstandes 
in der Kii.lte pechartig erstarrt. Vgl. D. R. P. 163 446 und 170982. 

tlber Darstellung von Pech durch Erhitzen von Teer, schwerem Teerol, Petroleumriickstanden 
oder SchieferOl unter Luftzutritt siehe auch E. P. 8712/1912. 

Zur Herstellung von Pech aus Teer oder TeerOlen behandelt mad das wie iiblich mit Schwefel
saure in der Hitze beha.ndelte Ausgangsmaterial bis zur hydrolytiscben Spaltung der Sulfurierungs
produkte mit iiberhitztem, gespanntem Wasserdampf und erhalt so einen schwefelfreien, wasser
unlOslichen Riickstand, der mit den durch die Dampfdestillationen iibergegangenen, evtl. fraktio
nierten Kohlenwasserstoffen verschmolzen wird. Das Material eignet sich wegen seiner NeutralitiH 
und WasserunlOslicbkeit besonders fiir die Dachpappenfabrikation. (D. R. P. 170982.) . 

Verfahren und Vorrichtung zur Oxydation von fliissigen Kohlenwasserstoffgemischen, wle 
lIasut oder Teer, urn gleichzeitig durch Oxydieren der Masse und Destillieren die Pechausbe ute 
zu erhohen und die leichtfliichtigen, nicht oxydierten Bestandteile durch Destillation zu entfernen. 
sind in D. R. P. 267003 beschrieben. 

Zur Aufar~itung von Teer und ahnlichen Pooh enthaltenden, fliissigen KohlenW8SBerstof~
gemischen sii.\lert man den wasserfreien oder hoohatens 5% Wasser enthaltenden Rohstoff mIt 
etwa 3% Schwefelsii.ure an, verriihrt die Masse dann mit etwa 4% ErdOl, Benzol oder Naphtha 
und trennt nach einiger Zeit der Rube den leichten Teil von dem dickfliissigen Riickstand ab. 
Die schweren Ole dienen dann als Pechersatz bei &rstellung von Bindemitteln fiir Briketts 
oder Pflastersteine, letzteres besonders deshalb, weil das so erzielte pechartige Produkt nicht 
wie gewohnliches Pooh bei 40°, sondern erst bei 79° zu erweichen beginnt Die leichten Ole ent
halten 50% einer dem besten agyptischen Bitumen ahnelnden, erdpechartigen Masse, die als 
Schutzanstrichfarbe dient, der Rest besteht aus Naphtha, Griinol, Naphthalin, Anthracen USVi'· 

und liefert ebenfalls einen nicht blasig werdenden, witterungsbestandigen Schutzanstrich. (D. R. P. 
!74889.) . 

'Ober Herstellung von Pech aus der bei der Benzolreinig~ erhaltenen AbfallsBure,. dIe 
man fiir vorliegenden Zweck in 170° warme TeerOie oder Teerrtickstande einflie13en la13t, slehe 
D. R. P. 272189. Man erhii.lt so neben wertvollen kondensierbaren Dii.mpfen (Benzol, Naphthalin. 
LeicbWl) ein aIs Bindemittel fiir Briketts besonders gut geeignetes Pooh. 

Zur Herstellung eines vollkommen neutralen Pecbes destilliert man nach ij. P. Anm. 426~/06 
Kolophonium zwischen,230 und hoohstens 300°, bis der Deetilla.tionsverlust 16-18% betra~t. 
und verschmilzt den Bla.senriickstand nach dem Erkalten auf 100-120° mit neutra.lem ParafflIl. 
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Nach Techn. Rundseh. 1911, 99 erhiiJt man ein Pech, das beim Schmelzen dfumfliissig bleibt 
und, wenn es erkaltet ist, in heiOem Wasser von etw80 60° nicht erweicht, 80US mittelha.rtem Stein
kohlenpech vom Erweichungspunkt 60° und vom Schmelzpunkt 70° durch Erhitzen mit 10% 
dunklem, a.merikanischem Harz und 18% rohem Monta.nw8ochs in einem eisernen Kessel 80uf 
180-200°, wor8ouf man zu 30-50% der Pechmasse eine Mischung von dastilliertem Teer mit 
Schwefel im VerhiiJtnis von 2 : 1 zuflie.Lien lii.Bt. Nach Beendigung des Schaumens wird die blanke 
Pechmasse 80bgekiihlt und in Standgefii.Be oder Formen 8obgefilllt. 

276. Gehiirtetes Peeh. - S~8rinpeeh. 

Nach D. R. P.1U 088 erhoht man den Schmelzpunkt von Wachs-, Tear- und Pecharten 
in der Weise, da.Li man °in da.s 80uf mehr ala 100-200° erhitzte Material wiisserige Sa.lzlOsungen 
oder Suspensionen von kohlens8ourem Kalk, kohlensaurer Magnesia, Ma.gnasiumhydroxyd, schwefel
saurem Kalk oder Eisenoxyd eintropfen la.Lit. ZweckmaBig kfirzt man die D80uer des Verf80hrens 
dadurch 8ob, da.Li man da.s ebenf80lls verwendba.re gewohnliche Brunnenwasser mit Sa.lzen 8on
reichert. Schon durch einen Zusatz von 3% jener Metalloxyde oder Carbonate wird Asphalt so 
dickfliissig, daB m80n ibn bei 200° kaum mehr zu rfihren verm8og. Wachse und Teare bediirfen 
groBerer Zusatze von 4-8%. 

Nach D. R. P. 174249 hartet man Pech beIiebiger Herkunft durch Erhitzen mit Anthracen 
und Kalkpulver. 

Nach D. R. P. 228497 wird die Schmelztemper80tur und Feuerbestandigkeit von Peehen 
(Goudron) wesentIich erhoht, wenn m80n beispielsweise ein Gemenge von 80 kg Erdharz, 20 kg 
LeinO! und Hexachloratha.n vermischt. Das Chlor tritt, unterstiitzt von dem Fettsaureester, 
als Chloriibertrager in die ungesattp Verbindungen ein und as entstehen neue pecha.rtige Stoffe, 
deren Schmelzpunkt durchschnitthch um 100° hoher Iiegt 80ls jener der AusgangslI!&terialien. 
Ein von diesem Produkt verschiedenes, hartpechahnliches, iiber 150° schmelzendas, glanzendes 
Material erhiiJt m80n durch Oberleiten von trockenem Chlor iiber auf 200° erhitzten weichpech
artigen N8oturasphalt. Das erha.ltene Ha.rtpech, das mum nach Chlor riecht, findet seiner Saure
bestSndigkeit wegen vielfache Anwendung in der Industrie. (Lobell, Chern. Rev. 1911, 160.) 

Verfa.hren und Vorrichtung zum Harten von Kohlenw8osserstoffen sind dadurch ge
kennzeichnet, d80B Ozon kurz na.ch der Entstehung senkrecht 80uf Kohlenwa.sserstoffstr8ohlen
biindel zur Einwirkung gebracht wird. Man erhiiJt so besonders gehirtetes Pech, das sich durch 
seine hohe Bindekr80ft und seine schnelle Trockenf8higkeit 80uszeichnet und von dem 5% geniigen, 
urn 80uch nasse M8o~erkohle bei Anwendung von nur 80 kg Druck 80uf den qcm in br80uchbare Briketts 
zu verw8ondeln. D. R. P. 249998.) Das Zusatzpatent enth81t eine Verbesserung in der Appa
ratur. (D. R. P. 81887.) 

Zum Abkiihlen und gleichzeitigen Zerkleinern von Pech lii.Bt man as unter Fortffihrung 
des erstarrten Gutes mittels einer Verteilungsvorrichtung in Wasser einflieBen. -(D. R. P. 224276.) 

Zur Herstellung von pulverigen oder kornigen Produkten 80US schmelzharen Stoffen von 
Art der H80rze und Peche preBt man diese in geschmolzenem Zusta.nde mit mehreren Atmosphiren 
Druck durch Streudiisen und halt sie nach der ohne Mitwirkung gas- oder d8ompfformiger Mittel 
bewirkten Zerstsubung so lange in der Schwebe, bis durch die stattfindende Abkiihlung das 
Festwerden erfolgt ist. (D. R. P. 288477.) Vgl. D. R. P. 70848, 88287, 86988, 97660 und 
188 248. 

. Ein Verfahren zur Herstellung von harten Pechkornern ist dadurch gekennzeichnet, daB 
die geschmolzene Pechmasse in Tropfenform zerteilt und dann gekiihlt wird. (D. R. P. 286649.) 

Nach D. R. P. 840 916 laBt m80n das heil3e diinnfliissige Pech in diinnem Strahl in kaltes, 
auf fi80chem Boden fiieBendes Wasser einl80ufen und erhii.lt so direkt kleinstiickiges, festes Material, 
das man sofort verl80den kann. 
I Um Pech zu einer auBerst feinkornigen Masse zu zerkleinern, die sich als Filllstoff ffir Cellu
osekunstmassen eignet, vermablt man es nach E. P. 182727 mit der gleichen Menge Wasser, 
das 21/ t % Harzseife gelOst enthalt, oder mit 8olka.lischer CaseinlOsung . 

. Um Mineralpech gegen Temper80turschwankungen widerstandsfii.hig zu ma.chen und so ein 
~nk6tt1?indemittel oder eine asph8oltii.hnliche Masse bzw. eine Firnisgrundlage oder ein Holz
.?nsel"V1er~mittel zu erh8olten, fiihrt m80n das bituminose Gut im Gemisch mit 5-20% Erdol· 

r,!-ckstand, Fisch- oder Pfl8onzenOI verfliissigt zur Erhitzung 80uf 200-500° durch eine mit iiber
~~ztem Dampf geheizte Schlange bzw. crackt es nach vorheriger, wii.hrend des Erhitzens bewirkter 

Ischung mit ungesii.ttigten Kohlenwasserstoffen bei 600°. (E. P. 178668.) 
Pr Zur Erhohung der FlieObarkeit harter Teerpeche setzt man ihnen einen sehr geringen 

o~entsa.tz N8ophth8olin zu. Grol3ere Mengen Naphthalin, bis iiber den Sattigungspunkt hinaus. 
!rWlrken unterh80lb des Schmelzpunktes des Naphthalins ('ine rasche Abnahme der FlieObarkeit, 
DIe oberhalb des Schmelzpunktes des Naphthalins wieder zunimmt. (P. Hubbard und C. N. 

raper, Ref. in Zeltschr. I. &ogew. Chem. 26, 1280.) 

. Bei der Destill8otion der Stearinf8obrikations-Rohfettsauren mit iiberhitztem Wasserdampf 
hm~r~leibt als Riickstand Stearinteer, der abermala bei 300° mit iiberhitztem Wasserdampf 
destilhert, das schwarze, dicke, haufig asph80ltartige Ste80rinpech hinterlaBt. Es ist ein wech-

21* 
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selndes Gemenge von Fettsauren und ihren Estern, Oxyfettsauren, Kohlenwasserstoffen, Lactonen, 
asphaltartigen Produkten, Kohlenstoff und Metallverbindungen, liefert wegen seiner hohen Hitze
bestandigkeit in TerpentinOl, KienOi oder Rohbenzol gel<S"st, mit Bleiglatte oder anderen Trocken
stoffen gehii.rtet, lackartige Anstrichmittel, die Temperaturen bis etwa 5000 aushalten sollen. 

Zur Gewinnung des Stearinpeches kocht man die in der Stearin- und Fettspaltungsindustrie, 
iiberhaupt bei der Lagerung, ferner bei der Vorreinigung der neutralen Ole und Fette und bei 
ihrer Spaltung, bei der Acidifikation der Fettsauren und bei deren Destillation, schlief3lich durch 
"Oberlaufen und beinl Waschen erhaItenen Abfii.lle, 6-8 Stunden mit 92proz. Schwefelsaure. 
Chemisch zersetzte Riickstande, wie z. B. Saureteer, miissen jedoch extrahiert werden, worauf 
man den Extrakt spaltet, die erhaltenen Fettsauren wSscht, trocknet und zweimal destilliert, 
wn schlief3lich den zuriickbleibenden weif3en Teer, nach der Trocknung, ebenfalls mit 5-6% 
Schwefelsaure von 98% Hydratgehalt zu behandeln, zu waschen, zu trocknen und zu destillieren. 
Man gewinnt so aus diesem Destillat 8-10% Kohlenwasserstoffe und als Riickstand hartes, 
fiir Isolationszwecke gut verwendbares Stearinpech. (H. Walter, Seilens.-Ztg. 42, 761.) 

Dem Stearinpech steht chemisch nahe das auf ahnlichem Wege aus den Fettsauren der Woll
waschwii.sser gewonnene Stearinwollpech, das ebenfalls neben Asche hochsiedende Kohlen
wasserstoffe, Neutraifette, charakteristische Asphaltverbindungen usw. und iiberdies auch Chole
sterine enthalt. Die Stearinwollpeche losen sich iiber 50% in Benzol und wenig in Ather, die Stea
rinpeche sind jedoch bis iiber 90% in Ather !Oslich. Die Stearinpeche enthalten zwn Unterschied 
von den Teeren, aus denen sie gewonnen werden, kawn mehr Glyceride. Sie dienen zur Fabri
kation von Walzenschmieren, geruchloser Dachpappe, vaselinartigen Produkten, Isolierbandern 
und Lackfabrikaten, femer bei der Verzinnung und Verzinkung von Eisenblech und geben tr()(lken 
destilliert ein Leuchtgas. (E. Donath, Chem. Rev. 1906, 42 u. 78, ferner 1912, 42.) Stearinpech 
dient ferner zur Herstellung von Kunstgwnmi, zwn Imprii.gnieren sandfreier Dachpappen und 
in Mischung mit Paraffin oder Ozokerit und Kolophoniwn als Kabelwachs und liefert mit Paraffin 
und Kalkhydrat erhitzt ein gutes Walzenfett. (H. Mayer, Selfens.-Ztg. 41, 894.) 

Schmiermittelindustrie. 
Allgemeiner Teil. 

277. Literatur, zusammenfassende Arbeiten, Einteilung. 
Deutschl. Schmierol 1/21914 E.: 1288978; A. (mit GasOl): 186096 dz. 
Deutschl. Schmiermittel (ohne Wagenschmiere) 1/21914 E.: 86290; A.: 84663 dz. 

Rupprecht, H., Schmiermittel, ihre Herstellung und Verwendung. Hannover 1908. -
Ascher, R., Die Schmiermittel, ihre Art, Priifung und Verwendung. Berlin 1922. - Grof3-
mann, J., Die Schmierrnittel. Wiesbaden 1909. - And es, L. E., Praktisches Rezeptbuch 
fiir die gesamte Fett-, 01- und Schmierrnittelindustrie. Wien und Leipzig 1904. - Der
selbe, Vegetabilische und Mineral-MaschinenOie. Wien und Leipzig 1893. - Brunner, R., 
Fabrikation der Schmierrnittel usw. Wien und Leipzig 1906. - Kiinkler, Die Fabrikation der 
Schmiermittel. Mannheim 1897. - Winter, M., Die Schmiermittelanwendung. Hannover 1922. 
- Kratzer,H. Die Fabrikation der deutschen, franzosischen und englischen Wagenfette. Wien 
und Leipzig 1922. - Richt.Iinien fiir den Einkauf und die Priifung von Schmiermitteln. Diissel
dorf 1922. - Ferner die betreffenden Kapitel in den Handbiichern. 

'Die Gewinnung von SchmierOien nach altern und modernem Prinzip beschreibt F. Selden
schnur in Petroleum 7, 1166. 

"Ober PetroleumschmierOle, ihre Unterscheidung, Gewinnung und Reinigung siehe C. M. 
E'ferest, Chem. Rev. 1896, 4. 

Eine iibersichtliche Schilderung der Praxis der Mineralschmierolfabrikation mit besonderer 
Beriicksichtigung der Verarbeitung der Wietzer Ole bringt W. Fils in Petroleum 1910, 1166. 

In einer Arbeit von Ph. Kessler iiber das deutsche Erdol, seine Verarbeitung und Verwendung 
finden sich sehr instruktive graphische Tabellen iiber den Schmierwert verschiedener Ole gewohn
Hcher Herkunft und besonderer Mischungen fiir einzelne Spezialmaschinen der Weberei und 
.Spinnerei. 

"Ober Mineralschmierfette, ihre Herstellung, Verwendung und Priifung, ferner iiber sparsame 
Verwendung von Schmierrnitteln siehe R. Kissling, Selfe 1917, Nr.24-26 bzw. Seilens.-Ztg. 
1917, 279 u. 297. Vgl. Chem. Ztg. 1928, 77 u.l00. 

Das Verhalten hochsiedender Mineralole bei der Erhitzung im Luft- und Dampfstrom 
beschreibt F. Schreiber an Hand zahlreicher Untersuchungsdaten in Zeltschr. f. angew. Chem. 
1910, 99. 

Uber die Eigenschaften der SchmierOle siehe die Arbeiten von I. F. Wing und C. Friedrich 
~in~~~._~~~~~~~~~ 
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'Ober die Verwendung von Emulsionen a.la Schmiermittel siehe die Ausfiihrungen von G. Kroupa 
in 6sterr. Z. f. Bergw. 1887, 279. 

Die Anforderungen, die an ein gutes Schmiermaterial zu stellen sind, werden in Chem.-techn. 
Ind. 1919, Nr. 26 erortert. 

'Ober die an Schmiermittel in der Papierfabrikation zu stellenden Anforderungen siehe K. A. 
Weniger, Wochenbl. f. Paplerfabr. 61, 1849. 

Eine ausfiihrliche Abhandlung iiber Herstellung, Beschaffenheit und Priifung der Mineral
schmierole von R. KlssUng findet sich in Chem.-Ztg. 1923, 77. 

Eine zusammenhii.ngende Arbeit iiber Schmiermittel findet sich auch in Gummiztg. 26, 868. 
Die Schmiermittelwirtschaft wii.hrend des Krieges bespricht R. Alberti in Verhandl. d. Ver. z. 

Bef. d. Gew.-FleiBes 1920, 18. 
Weitere Literatur iiber Schmiermittel siehe SeUens.-Ztg., lahrg. 2, Nr. 34 und lahrg. 3, 

Nr.46 u. 46. Vgl. auch Koller, Neueste Ed. u. Ed. 1907, 423. 

Dber Priifung und Bewertung der SchmierOle und Schmiermittel im allgerneinen siehe die 
interessanten Tabellen von D. Holde in Chem. Rev. 1912, 198. 

Vgl.: Priifung und Auswahl von Schmiermaterialien zur rationellen Schmierung maschineller 
Betriebe P. Wendt, Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 99, 21. 

'Ober Priifung der SchmierOle verschiedener Abstammung auf Dickfliissigkeit, Schliipfrigkeit 
und Beimischungen, die Bestimmung der verschiedenen Konstanten, das Filtrieren der Ole und 
die Verwendung entsprechend der Temperatur der Schmierstelle siehe l\lylius, Farbe und Lack 
1920, 69. 

Die Beurteilung der Schmierole mineralischer Natur (tierische Ole finden nur noch in der 
Feinmechanik, die teueren vegetabilischen fiir sich aUein auch kaum Verwendung) nach ihrern 
spezifischen Gewicht, der Viscositii.t bei verschiedenen Temperaturen, dern Flamm- und Brenn
punkt, dern Sii.uregehalt, dern Harzgehalt und der Beimengung von vegetabilischen und anima
!ischen Fetten und Olen bespricht K. Mlcks in Papiedabr. 12, 129. 

In Petroleum 16, 73 weist Haserick auf den Wert der Auswahl geeigneter Schmiermittel 
namentlich im Hinblick auf ihre Viscositii.t, hin, da sehr zii.he SchmierOle die Leistung der Maschine 
stark verringert. 

'Ober die wirtschaftliche Verwendung der Schmiermittel, insbesondere bei Dampfmaschinen, 
siehe die Vorschlii.ge von Mertens in Braunkohle 10, 269. 

'Ober die besonders wahrend des Krieges getroffenen Ma13nahmen zur sparsarnen Verwen
dung von Schrnierolen und dassen Ersatz durch GraphitBchmierung, gehii.rteten Fischtran, 
praparierte Braun- und SteinkohlenteerOle oder Losungen von Cellulose in Zinkchlorid, siehe 
G. Bode, Wochenschr. f. Brauerel 82, 261 und Fr. Wiessner in Chem. Apparator 2, 176. 
. Niihere Angaben iiber die Schmiermittelwirtschaft wahrend des Krieges und die wirtschaft

hchen und technischen Folgerungen fiir das kiinftige heimische WirtBchaftswesen bringt R. Alberti, 
I. f. Gasbel. 68, 68-60 • 

. Ma13nahmen fiir die wirtBchaftlichere Ausn utzung der Maschinenole, die Wiederge
~llUJ.ung des BohrOles oder KiihlOles aus Drehspii.nen mittels Zentrifugen, die Filtration der Ole 
uber Salz und weiter Hinweise auf die Vorteile der Graphitschmierung und die Anwendung eines, 
allerdings nur fiir langsam laufende Maschinen geeigneten, gestreckten Schmiermittels aus 2 kg 
MaschinenOl, 2,5 1 hei13em Wasser und 1 kg Schmierseife sind in Paplerfabr. 13, 216 u. 232 be
sprochen. 

Der Seifenzusatz erhoht die Viscositat von Schmierolen ganz wesentlich, doch ist die Ver
wendung solcher Gemische bedenklich, da die Grundlage jener Seif~n meistens Magnesia und Ton
erde als basische Bestandteile bilden, die beirn Verbrennen der Ole als schadliche mineralische 
Asche in den Zylindern zuriickbleiben. Vor der Anwendung solcher 01e, namentlich filr Auto
mobil- und Flugzeugmotore, ist daher nach v. d. Heyden zu warnen. (Chem.-Ztg. 1923, 170.) 

Dber die wirtschaftliche Ausnutzung der Schmiermittel, die "\Viedergewinnwlg der 
75% verschmierten ZylinderOles, die mit dem auspuffenden Abdampf aus der Maschine treten, 
schhe13lich iiber die guten Erfahrungen, die mit den Schmierolstreckmitteln Oildag, Potenzol, 
Erythol, KoUag, Purit und Kallypsol gemacht wurden, siehe Cl. Ml'uskens, Kali 10, 161. 

. Es gibt fiir jeden Verwendungszweck besondere Schmiermittel, zu deren Herstelhmg die 
verschiedensten tierischen, pflanzlichen und mineraIischen Ole und Fette dienen. Man t e i I t die 
~chmiermit~el! deren Handelswert ~it~els genauer Priif~ngsl~~ethoden. be~~immt wird', nach 

ewkowltsch em m: 1. Fette, Ole und flussIge Wachse; 2 .. Mmeralole; 3. MlSchole aus fet,ten Olen 
~? _MineralOlen und 4. konsistente Fette, Starr- und Zahschmieren. Letztere zerfallen in soli
~iflZlerte Fette, die aus spezifisch schweren MineralOlen durch Gelatinierung mittels Alkali-, 
rda~kali- oder Aluminiumseifen gewonn~n werden (Vaselinziegel), ferner in Harz-(Achsen-) 

SChl~lIeren, die man durch Einriihren von 5% gelOschtem Kalk in 100 Tl. MineralOl erhii.lt. und 
~.1hhe13lich in die konsistenten Fette, das sind wasserhaltige Mischungen von Fetten, Olen, Harz
o en und Alkali- oder Metallseifen. 
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G. Wolff teilt die SchmierOie nach ihrer Verwendung und nach der Konsistenz ein in leicht
fliissige BpindelOle, leichte Maschinen- und TransmissioQSOle, Motoren- und schwere MaschinenOie 
und schlieBlich Dampf- und GaszylinderOie. (Braunkohle 10, 88.) 

R. Kissling unterscheidet unter den Schmiermitteln die sog. wasserlOslichen emulgierba.ren 
Gemische von MineralOien und fetten Olen (Bohr-, Fras-, Textilole) von den kolloidalen Losungen 
von Natron- oder Kalk-, Riibol- bzw. Harzseifen in MineralOlen, die ala konsistente MaschinenOle, 
Bchmierfette, Btauffer-, Tovote-, Achsen- und Wagenfette im Handel sind. (Selle 1917, Nr. 10, 6.) 

278. Anforderungen an Sehmiermittel, Olarten. 
Ein ideates Bchmiermittel besitzt die groBte Adhasion und die geringste Kohii.sion, verbindet 

also kleinste innere Reibung der SchmiermittelteiIchen mit groBter Haftfii.higkeit an den zu 
Bchmierenden Flachen. Von zwei in gleichem MaBe adhirierenden Olen, deren innere Reibung 
jedoch verschieden groB ist, ist demnach das weniger zii.hfliissige das schmierfii.higere und umge
kehrt. (A. Kunkler, Zelfschr. I. angew. Chem. 1899, 1180.) 

Die Oligen Eigenschaften einer Fliissigkeit sind iibrigens noch kein Beweis fiir die Verwend
barkeit des MitOOls als Schmiermittel. In dieser Hinsicht ist die chemische Konstitution des Oles. 
insbesondere das Vorhandensein ungesattigter Bindungen, ausschlie13lich maJ3gebend. Ferner gilt, 
daB die Reibung nicht nur von den einzelnen Schmiermitteln, sondern auch von den aufeinander
gleitenden Metallen verschiedenartig beeinfluJ3t wird. 

Das ii.lteste und billigste Schmlermittel war wohl das Wasser, das infolge der bei der 
Reibung auftretenden Erwii.rmung und Verdampfung fortwii.hrend ergii.nzt werden mul3te. An
schliel3end gelangte der Graphit zur Verwendung und erst spii.ter kamen Ole und Fette, und auch 
dann erst in gesteigertem MaJ3e in Aufnahme, als die Dampfmaschinen in Verkehr und Industrie 
Eintritt gewannen. Zu den ersten kiinstlichen Prii.plll'aten zii.hlte eine Paten tpalmolschmiere, 
die aus Talg, PalmOl, Soda und Wasser durch Verkochen gewonnen wurde und von 1835 an 10 Jahre 
lang den Eisenbahnbetrieb veriiorgte. In Lii.ndern, die iiber PaImol aIs Rohmaterial nicht 
verfiigten, kam zu gleicher Zeit die Starrschmiere auf, die als wirksamen Bestandteil Fischtran 
oder RiibOi enthielt. 

Diese urspriinglich ausschlieBlich zur Herstellung von Maschinenschmiermitteln verwendeten 
fetten, das ist tierischen und pflanzlichen Ole wurden in der Folge aus Preisrucksiohten durch die 
MineralOie verdrii.ngt. Diese haben iiberdies den groBen Vorteil, daB sie unverseifbar sind und dem
nach nicht wie die fetten Ole Fetteii.uren abspalten, die mit den MaschinEmteilen in Reaktion treten 
und sie allmii.hlich zerstOren. Der Sii.uregehalt der Schmierole ist iibrigena. fUr die MaschinenteiIe 
unschii.dlich, solange sie kalt gehen, wahrend heil3werdende MaschinenteiIe auch bei geringem 
Sii.uregehalt der SchmiermitOOl stark angegriffen werden. We iter besitzen aber die MineralOie 
den grol3en Vorzug, daB man aus ihnen durch Destillation und Verschneidung die den verschie
densten Anspriichen geniigenden Schmiermittel herstellen kann, wii.hrend ein PflanzenOi oder 
Tierfett soots dasselbe bleibt. 

Zum ersten Male wurde im Jahre 1851 das Kohlenschmierol, ein Destillationaprodukt 
der Steinkohle, und in den 60er Jahren schlieBlich auch das MineralOl eingefiihrt. Die MineralOle 
entsprachen ursp~lich keineswegs den an sie gesOOllten Anforderungen, da sie noch die leicht
siedenden BestandOOiIe enthielten und sich daher schon bei 50--60° zu verfliichtigen begannen; 
erst auf Grund langer und miihevoller Versuche wurden ErdoIschmierOle gewonnen, die heute noch 
in Gebrauch sind und den verschiedensOOn Verwendungszwecken angepaBt werden konnen. Es 
wurde auch vorgeschlagen die Aufhebung der Reibung durch Emulsionsbildung aus einem 01 
oder Fett allein oder in Mischung mit 90--95% MineralOi und 3--5proz. Natronlauge auf dem 
zu schmierenden Gegenstand selbst dadurch zu bewirken, daB man die zu emulgierenden Stoffe 
gesondert zufiihrt, wodurch erreicht wird, daJ3 die Bchmiermittel dichter zur Anwendung gelangen 
und ihre Wirkung lii.nger ausuben. (D. B. P. 111484.) 

Es ist heute noch nicht entschieden, welche Ole, mineralische, pflanzliche oder tierische, 
den wirtschaftIich gro13ten Schmierwert zeigen. Jedenfalls ist die ~ntscheidung dieser Frage 
auch insofern belanglos, als fUr jeden Verwendungszweck andere, und heute wohl auch allen 
Anforderungen geniigende Kombinationen zur Verfiigung stehen. (Lauensteln, Zelfschr. f. an-
gew. Chem. 1903, 411.) . 

Bei der Wahl eines Schmiermittels ist Riicksicht darauf zu nehmen, da13 hoher viscose 
BchmierOie mit asphaltischer Basis (TeXakoOle) einen niederen Reibungskoeffizienten ergeben 
als leichOO, diinnfJiissigere Ole mit paraffinischer Grundlage, woraus sich fUr die Praxis der 
VorteiI ergibt, daB man ein viscoseres SchmierOl verwenden kann, sobald mit seiner Benutzung 
keine Zunahme des Kraftverbrauches verbunden ist. (F. Parish, Petroleum 9, 228.) 

Um zii.hfliissige Ole leichtfliissig r.;u machen, setzt man ihnen bei gewohnlicher Temperatur 
bis zu 8% Naphthalin zu. (D. B. P. 826888.) 

Die Anforderungen an die SchmierOle konnen ubrige~ erheblich herabgemindert werden. 
Es ist jedenfalls von Fall zu Fall in dem betreffenden Betrieb selbst zu entscheiden, welc.h~s 
SchmiermitOOl sich fUr den vorliegenden Zweck am besten eignet, und Aussehen und VisCosltat 
der Ole spielen bei weitem nicht die Rolle, die man ihnen beizulegen pflegt. Nach F. Frank, 
der in Zeltaehr. I. angew. Chem. 1919, 874 u. 877 einige Priifungsverfahren, z. B. die Herstelh.mg 
der Olfleckbilder, beschreibt, konnen die vielen Marktsorten der BchmierOie durch wenlge, 
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auch im Inlande erzeugbare Prii.pa.rate ersetzt werden, doch moB die Verwendung verharzender 
roer as:phaltbildenden Mineralole und Teare vermieden werden. Man gewinnt solche Ole dann. 
wenn die Destillation bei ihrer Herstellung so geleitet wird, daB Crackzersetzung in mijglichst 
geringem Umfang eintritt. 

Zusammenfassend kann man sagen, aaB SchmierOle moglichst sii.urefrei sein sollen und als 
Schwefelsii.ureanhydrid berechnet nicht iiber 0,03% Saure enthalten diirfen. Wasser und Asphalt, 
f!R'Iler Zusii.tze zur Erhohung der Viscositiit sollen fehlen. Letztere soIl bei KompressorOlen bei 
20% 5-7 betragen, bei leichten Maschinenolen, Transmissions-, Motor- und DynamoOlen 15-25, 
bei schweren MaschinenOlen bei 20° 26-60 und bei Dampfzylinderolen bei 500 33-60. In der
selben Reihenfo~ soIl der Flammpunkt zwischen 140 und 1800 bzw. 170-2000 bzw. 180-220· 
bzw. iiber 2200 1iegen, HeiBdampfzylinderOle sollen einen Flammpunkt von iiber 3000 haben. 
Man tut im allgemeinen am besten, sich beim Bezug der Schmierole nach den Bedin~~n zu 
richten, die die preuBischen Eisenbahnen stellen, wobei hervorgehoben sei, daB diese bei Zyijnder
.olen den Zusatz von RiibBl gestatten, wii.hrend manche Verwendungszwecke, z. B. der Brauereien, 
diesen Zusatz ausschlieBen. (0. Mohr, Zeltschr. Lange". Chem. 1911, 2267.) 

Uber die Polymerisation fetter Ole, besonders iiber die Schmierzwecken dienenden Voltolole 
siebe I. Marcusson, Zeltschr. f. angew. Chem. 1920, 2M. 

279. Schmierolwiedergewinnung aus Kondenswa8ser und Putzwolle. 
Neuerungen uncI Verbesserungen auf dem Gebiete der Abdampfentolung- bespricht 

CI. Meuskens in Braunkohle 10, 207 u. 220. 
Uber die Gewinnung von 01 und freiem Kondensatol aus Abdampf aiehe auch M. Vahle, 

-Gliickauf 61, 409. -
Zur Abscheidung des SchmierOles aus Kondenswasser wird as nach D. R. P. 112612 mit 

bituminOser gepulverter Kohle oder zweckmaBig nach Zusatz 116744 zunii.chst (fUr 10 hl) mit 
0,4}qj: Kalk behandelt und dann durch zerkleinerte, bitwninOse Kohle filtriert. 

N"ach D. R. P. 114489 setzt man dem heiBen Kondenswasser gelOste Schmierseife zu, die 
man nach Absorption des Fettes mittels Calciwnoxydpulvers als unlOsliche Kalkseife abscheidet. 
Ober Wiedergewinnung des SchmierOles aus Kondenswasser siehe auch D. R. P. 113849. 

Zur Entfernung des Maschinenoles aus Kondenswasseremulsionen versetzt man diese nach 
D. R. P. 127092 mit SchmierollBsungsmitteln, die ein geringeres spezifisches Gewicht als Wasser 
baben (Ligroin, Petrolather oder Rohbenzol), zu dem Zwecke, wn das SchmierOl in LOsung zu 
bringen, worauf diese LOsung von der Oberflii.che des Kondenswassers abgehoben wird. 

Zur Entfettung von Kondenswasser verriihrt man das schwach alkalisch gestellte fette Wasser 
etwa 1 Minute lang mit 0,5% Permanganat. filtriert und erhii.lt so ein vollig farbloses. vollig 
fettfreies Wasser. (D. R. P. 184417.) 

Zur Entfernung von Oloder Fett aus Kondenswasser oder Abdampf verriihrt man Wasser 
oder Dampf mit Serpentinpulver (auch Alwniniumhydroxyd oder Alwniniwn-~esiwn
hydrosilicat), laBt absetzen und regeneriert den nach Abzug des freien Wassers bzw. bampfes 
riickbleibenden Schlamm mit ErdOl oder Benzin. (D. R. P. 166678.) 

Nach Zeltschr. d. Ver. d. Ing. 1891, 201 filtriert man das Wasser am besten durch Holzwolle. 
die den groBten Teil des Oles zuriickhalt und zur Wiedergewinnung des letzteren Extraktions
verfahren unterworfen wird. 

In Zelt8chr. f. Dampfk. u. M. 38,141,166 beschreibt H. Winkelmann die Abdampf - Entol
appo.rate verschiedener Firmen, die Wirkungsweise der einzelnen Konstruktionen, Art und 
Reinheit der wiedergewonnenen Ole. 

Eine Olriickgewinnungsanlage ist in D. R. P. 291 781 beschrieben. Vgl. G. Baertz, Waaser 
12, 822:. 01- und Fettriickgewinnungsanlagen nach dem System Oms. 

Die Abdampf-. Kondenswasser- tmd Schmierolreinigungslaugen-EntOlung ist nicht nur aus 
wirtschaftlichen Griinden geboten, sondern sie soIl auch aus betriebstechnischen Griinden ge
folchehen. So ist z. B. die Ursache der Dampfkesselkorrosion nach U. R. Schulz nicht in der im 
Wasser enthaltenen Kohlensaure oder Luft, sondem in dem unter Druck im heiBen Kessel vor
handenen 01 zu suchen, das durch die Schmierung in das Wasser gelangt. Diese Ansicht laBt sich 
mit der Tatsache begriinden, daB in Abdampfleitungen und Speisesaugleitungen, die also hitze
und druckfrei sind, keine Korrosionsstellen gefunden werden. Er empfiehlt, besonders gute A b
dampfentoler einzubauen und weiter nach Angabe von Wasserreinigungsfirmen die letzten 
Reste von 01 aus dem Wasser durch Zusatz von essigsaurer Tonerde unter vorhandenem Dampf
druck oder ferner durch elektrolytische Behandlung des Wassers zu entfernen. (Zeltsehr. r. Dampfk. 
u. M. 87, 267.) 

Ein selbsttatiger Abscheider zwn Trennen von Wa.sser und 01 ist in D. R. P. 266684 
und 266 972 baschrieben. 
. Verfahren und Vorrichtung zur Wiedergewinn ung des Oles aus wii.sserigen Em ulsi~ne.n 

smd ferner in D. R. P. 273 100 beschrieben. Die Emulsior wird in der feinen Verteilung, die sle 
bei ihrer in einer Zentrifuge erfolgenden Filtration erhalt, gagen erhitzte Wande geschleudert. 
woselbst das in ihr befindliche Wasser sofort verdampft. 
. Die elektrolytische Entolung des Kondenswassers, das sogar na.ch bester Filtration 
in 100000 Tl. Wasser noch 4 Tl. 01 enthii.lt. eine Menge, die nach der elektrolytischen Entolung 
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auf 0,05 mg 01 im Liter Kondenswasser zuriickgeht, mit Zuhilfenahme von Reuboldapparaten 
ist in Zeltschr. I. Damplk. u. M. 88, 168 beschrieben. Man verwendet z. B. Eisenelektroden, wobei 
sioh an der Anode basisches Eisencarbonat niederschliigt, das das 01 aufnimmt und festhiUt. 
(H. M. Goodwin und R. Ellis, Ref. in Zeltschr. r. angew. Chem. 1910, 1785.) 

Oder man fiihrt die \Vasser an eisemen, in Holzbottichen hangenden Elektroden vorbei 
und filtriert die sich abscheidenden Flocken. Fiir 1 cbm \Vasser werden 0,15-0,2 KW ver· 
braucht. (Hoyer, Wochenschr. I. Brauer. 37, 181.) 

Zur Entolung von Kondenswasser, das das 01 selten in Tropfenform, sondem stets als 
sehr bestandige Emulsion enthiUt, so daB mechanische Filtration oder ehemisehe Behandlung 
selten zum Ziele fiihrt, reinigt man es elektrolytiseh in der Weise, daB man in das Kondensat 
Gleichstrom einleitet, nachdem man zur Erhohung der Leitfahigkeit des Wassers etwas Brunnen· 
oder FluBwasser zugesetzt hat. Man filtriert nunmehr von dem in schaumigen Flocken zusammen· 
geballten 01 durch ein Kiesfilter. Die Kosten betragen in sehr einfaeher Apparatur fiir 1 ebm 
Abwasser etwa 1 Pfennig alter Wahrung. (Kali 14, 337.) Vgl. Zentralbl. f. Zuckerlnd. 28, 439. 

Die DampfwasserentOlung durch Elektrolyse besehreibt ferner H. Breda in Elektrochem. 
Zeltschr. 18, 157. Vgl. D. R. P. 171 277. 

Dber Reinigung der Putzwolle und .. anderer fetthaltiger Abfalle von Textilmaterialien 
in der modernen Industrie siehe F. Erban, Osterr. WoU.· u. Leln.-Ind. 1912, 185. 

Zur \Viedergewinnung von Schmiermitteln aus Putzwolle unter volliger Schonung des Faser
materials verdampft man das Schmierol aus dem Material im Vakuum bei etwa 70° und gewinnt 
die Ole aus dem Destillat durch Verdichtung. (D. R. P. 334425.) 

Das einfachste Mittel der EntOlung von Putztiichem und Putzwolle besteht nach Techn. 
Rundsch. 1908, 734 darin, daB man das fettgetrankte Material in einem Kessel mit Siebboden 
mit Wasser kocht, wobei das Fett im Laufe des Kochprozesses an die Oberfla.che steigt und nach 
Erkalten der Fliissigkeit abgehoben werden kann. Bpsonders rasch vollzieht sich die Trennung 
von Wasser und 01, wenn man etwas Salz zugibt. 

Verfahren und Vorrichtung zur Putzwollreinigurg mit Tetrachlorkohlenstoff unter standiger 
Bewegung des Waschgutes (auch wahrend des Trocknens) mitteis Prel3luft sind in D. R. P. 284256 
und 267979 beschrieben. Vgl.: Verfahren und Vorrichtung zur Entfettung roher oder be
arbeiteter Faserstoffe mit Fettlosungsmitteln nach D. R. P. 284125. 

Zur Putzwollentfettu~ extrahiert man das Fasermaterial mit einem aliphatischen chlorierten 
Kohlenwasserstoff ohne welteren Zusatz an Seife, Soda oder Emulsioniermittel. (A. P. 1858168.) 

Dber die Reinigung der Maschinenputzbaumwolle mit Was s erg I as siebe D. Ind.-Ztg. 
1875, 29. 

Dber Reinigung von Faserstoffen, die durch MineralOl verunreinigt sind und Wieder· 
gewinnung des diinnfliissigen MineralOles siehe D. R. P. 127506. Das mittels Dampfes aus dem 
Material abgetriebene Mineralfett (vgl. D. R. P. 42520) wird mit sodahaltigem Wasser gereinigt 
und emulgiert und dient dann als seifenartige Emulsion zur Reinigung der auf mechanischenl 
Wege entfetteten Faserstoffe. Man verfahrt z. B. wie folgt: Die Putzlappen werden, nachdem sic 
zuna.chst in einem mit Wasser gefiillten Bottich gesammelt wurden, in einem Kessel mit direktem 
Dampf mehrere Male gut ausgekocht, wodurch die fetthaltigen Stoffe durch die Einwirkung des 
Dampfes niedergcschlagen werden, wahrend der aufgelOste Schmutz durch ein AblaBrohr abt'lieBt. 
Dbar 50 kg dieser Lappen wird sodann eine Losung von 1 kg Pottasche, Soda oder Lauge gegosse~l 
und unter Kochen umgeriihrt, worauf man den Bodensatz ablaBt und die fehlende Fliissigkelt 
mit Wasser ergii.nzt. SchlieBlich werden die Lappen noch zur Entfemung der Lauge gut ausge-
spiilt und hierauf getrocknet. (MetaUarbelter 7/8, 1917, 16.) 

Dbardie Wiedergewinnungdes SchmierOies aUR den Seh mierpolstcrn der Eisenbahnwagen
achsen durch Abschleudem berichtet Theobald in Zeltschr. I. Ablallverwert. 1920, 60. 

Weitere Verfahren der Reinigung Olhaltiger Putzmaterialien mit Sodalauge, Natronwasser
glas usw. beschreibt F. Polleyn, nebst den zugehorigen Koch-, Extraktions- und Separierungs-
apparaten, in seinem Buche S. 95 If. 

Eine ausfiihrliche Beschreibung der Aufarbeitung von Putzwollfett und \Vagenschmierabfallen 
findet sich schon in Dlngl. Journ. 1852, II, 480. 

280. Schmierolregeneratreinigung. 

Dber die Wiedergewinn ung von SchmieroI und seine Reinigung siehe Zeitschr. r. Spir.
Ind. 85, 859; Tagesztg. I. Brauw. 18, 988 und Wochenbl. I. Paplerfabr. 1912, 460. 

Dbar ein mechanisches Verfahren zum Rcinigen von gebrauehtem SchmierOi siehe D. It. P. 
241998. 

Eine Vorrichtung zum Reinigcn von gebrauchtcm Schmierol durch Erhitzen und Filtriercn 
des gesamten Oles ist in D. R. P. Anm. A. 14 699, Xl. 28 c beschrieben. 

Nach A. P. 1 898 228 mischt man das gebrauchte Schmierol mit fein verteilter Kieselgur 
und filtriert die MSBRe unter Druck. 

Nach D. R. P. 265198 reinigt man das durch Extraktion von 200 kg PutzwollmateriaI 
mit 1000 I Benzol gewonnene Rohol in der Wei~e, daB man das 01 mehrere Stunden mit 1000 I 
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einer 5proz. Natronlauge durchriihrt. Nach 12 Stunden zieht man die Lauge ab, vermischt das 
01 mit Gips, filtriert und destilliert die klare Mischung von 01 und Benzol zur Entfernung des 
Benzols. Die Natronlauge setzt sich mit den in den Putzmaterialien enthaltenen Olen zurn Teil 
in fioCQ ausfallende Seifen urn, die in Benzol und Natronlauge unlOslich sind und ahnlich wie 
HausenbTase als Klarungsmittel wirken. Zugleich werden Sii.uren neutralisiert, MetaUsalze zer
setzt und zurn Teil auch Metallhydroxyde gefii.llt, die ebenfaUs klarend wirken, so da13 die reinen 
urspriinglich zur Verwendung kommenden Ole zuriickbleiben und ebenso wie die entfetteten 
Putzmaterialien wieder in den Betrieb zuriickgehen konnen. 

Bei der Regenerierung der Schmierole handelt es sich vor aUem urn die Entfernung der kolloi
den und schwebenden Kohlen- und MetaUteilchen und der gel Osten metallorganischen Verbin
dungen. Man arbeitet am besten mit 52grii.diger Schwefelsii.ure, die man in der Menge von 5% 
in der Wii.rme auf das 01 einwirken la13t, und weiter mit der aquimolekularen, gerbsaures Natrium 
und Gelatine enthaltenden Natronlaugemenge, die man jenem Gemisch ohne absetzen zu lassen zu
fiigt, worauf man krii.ftig durchriihrt und die entstandene, die Verunreinigungen mit niederrei13ende 
Schleimmasse sich absetzen laCt. (Zentr.-BI. 1919, IV, 1076.) 

Nach anderen Angaben behandelt man die Tropfole nach der mechanischen Vorbehand
lung durch Absetzenlassen und Filtrieren mit Schwefelsii.ure, wascht dann und neutralisiert mit 
Kalkhydrat. In manchen Fii.llen geniigt auch die Reinigung mit Bichromat oder anderen Salz
losungen, in keinem FaIle konnen diese Produkte jedoch bei voUbelasteten Maschinenteilen oder 
Transmissionen die frischen SchmierOie ersetzen, so da13 man sie am besten mit ungebrauchtem 
01 vermischt oder auf BohrOle, konsistente Schmier- oder \Vagenfette oder auf Ledereinfettungs
mittel verarbeitet. (Selfens.-Ztg. 1917, 996.) 

Zum Reinigen von SchmierOi kocht man es und filtriert es heil3 durch Baumwollschichten, 
die zwischen Lagen von tiirkischem Handtuchtrell gehalten werden, oder durch ab\Yechselnde 
Schichten des genannten Filters mit Walkerde. (A. P. 1190688.) 

Gebrauchtes Schmierol (50 I) verriihrt man, um es zu reinigen, in einem Gefii.l3, das einen 
Hahn dicht tiber dem Boden, einen zweiten dagegen etwa 100 mm hoher trii.gt, mit einer kochen
den Losung von 130 g chromsaurem Kali, 100 g Soda, 125 g Chlorkalium und 250 g Kochsalz 
in 651 kochendem Wasser, lal3t das Ganze wii.hrend einer Woche in volliger Rube an einem warmen 
Orte stehen und zieht das klare 01 aus dem oberen Hahne ab. (Industrlebliitter 1873, Nr. 10.) 

Zur Reinigung gebrauchter Schmierole schiittelt man sie unter gleichzeitiger Luftdurch
leitung mit einer wii.sserigen LOsung von Trinatriumphosphat, erhitzt die Fliissigkeit dann auf 
55° und la13t sie 24 Stunden stehen, wobei sie sich in eine obere reine Olschicht und eine untere 
wii.sserige LOsung scheidet, wii.hrend in einer Mittelschicht die Verunreinigungen enthalten sind. 
(E. P. 14 781/1916.) 

Zurn Reinigen gebrauchter Ole teigt man siesmit Sii.gemehl, Baurnwollabfallen, Werg oder 
iilinlichen eaugenden festen Stoffen an und prel3t diese Masse zur Gewinnung des reinen Oles abo 
Die Schmutzstoffe werden in dem saugenden Material zuriickgehalten und man erhalt auf billigem 
Wege wesentlich gro13ere Olmengen zuriick als nach dem iiblichen Verfahren. (D. R. P. 306943.) 

Zur Reinigung gebrauchter SchmierOie kocht man 20 Tl. des Materiales mehrere Stunden 
bei Gegenwart von mindestens 2 TI. Wasser mit 1 Tl. eines durch Einkochen von 4 TI. Glycerin
p~ch und 1 TI. Wasser erhaltenen Sirups, zieht D8ch langerem Stehenlassen das schwimmende 
reme Schmierol ab und erhalt so ein Produkt, das dem mit Schwefelsaure gereinigten iiberlegen ist. 
(D. R. P. 814176.) 

Die bei der Schmierolreilligung abfallenden Naphten s e if e n enthaltenden Laugen, die 
II:och 12--15% 01 enthalten, kann man auf zwei Arten aufarbeiten. Entweder ma~ verriihrt 
Sle mit anderen Naphthenseifen, in denen sich die ersteren 100en und hebt das cn ab, urn 
d~ch Destillation zu einem guten normalen SchmierOi zu gelangen (die Naphthenseifenge
mlsche werden umgearbeitet oder direkt verwandt) oder man wandelt die Natronseifen der 
~!"ugen in Kalkseifen urn, destilliert das 01 ab und zerlegt die Kalkseifen mittels Schwefel
saure. Man erhalt so Naphthens8.uren, die als Oleillersatz (Seifenfabrikation) dienen Die 
s~uren Abgange der Schmierolraffination kann man durch Dialyse trennen und so eine helle 
Sau;e gewinnen, die sich durch Eindampfen bis zu 65,3° Be konzentrieren lal3t. Die abge· 
Schledenen Sii.ureharze werden neutralisiort ulld bilden dann ein Teerersatzprodukt. (I. Su
sanow, Selfens.-Ztg. 48, 241.) 

"Ober die Bereitung von Schmierfett aus Olriickstii.nden siehe D. 10. Gewerbeztg. 1878, Nr. 28. 

281. Schmiermittelveredelung. Kiinstliche Teerproduktschmiermittel. 
Zur Verbesserung der SchmiermateriaIien erhitzt man sie in offener Pfanna mit 2-10% 

Schwefel, bis letzterer geschmolzen ist, und 1ii.l3t dann abkiihlen. (Ber. 1873, 1828.) 
d. l!~ den Schmierwert eines breiigen Schmiermittels, d8.8 beispielswcise aus 1 TI. Talg und 2 TI. 

lckflussigem Petroleumriickstand besteht, zu erhohen, setzt man ihm D8eh D. R. P. 62166 13% 
dvom Talggewicht Chlorschwefel zu und neutralisiert mit 2,5% pulverisiertem Calciumhydrat, 

essen tnierschul3 man durch Stehenlassen des Gemisches an einem warmen Orte zum Absitzen 
;inl!t. Der Talg wird durch den Chlorschwefel sulfochloriert (vgl. D. R. P. 60 M3 und 60644). 
Chn; ii.hnIiches, jedoch fiiissiges Schmiermittel wird ebenso aus 5 TI. TalgOl, 6 TI. ParaffinOl, 1 TI. 

orschwefel und 3,5% des ParaffinOles an Calciumhydrat erhalten. 
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"Ober HerstellungsulfonierterFette unci Wachse undgeejgneter Kompositionenausdiesen 
Sulfosii.uren mit Wachs, Talg usw. bei Gegenwart von Palinitmsaure siehe E. P. 18888/1912. 

Zur Gewinn~ viscoser Ole chloriert man Mineralole mit oder ohne LOsungsmittel in der 
Wirme unvolls" ig und erhitzt die erhaltenen Produkte unter Einleiten von LUft auf Tempe
raturen iiber 200°. A:nB,s,indelol von der Dichte 0,9 erhilt man so durcb Chlorierung bei 100· 
bis zu 30% Gewichts me ein wertvo11es, nicht zur Salzsiureabspaltung neigendes Impri
gnierol. (D. B. P. 118014:.) 

Zur Verbesserung von Sohmierolen behandelt man das mit Schwefelsiure vorgereinigte 
Material vom spez. Gewicbt z. B. 0,930 in einem geschlossenen GefiB bei gewohnlicher Tempe
ratur mit derselben oder doppelten Menge fliissiger s c h w e f Ii g e r S i. u r e, trennt naoh einiger 
Zeit die gebildeten Schicbten unci befreit sie vom Schwefeldioxyd. Die obere Schicht zeigt nun 
em s~. GeWicht von 0,914 und eine Teerzahl (Gehalt der SchmierOle an harzigen unci saueren 
Verbindungen) von 0,08, wihrend die Unterechicht hei einem spez. Gewicht von 1,03 eine Tear
zahl von 0,8 ~ibt. Es erfol2t so eine cend differenzierte Trennung, die es erm6glicht, das 
erhaltene Schmierol hei schnellaufenden hinen zu verwenden, bei denen groBe Erwirmungen 
nicht zu vermeiden sind. In ii.bnlicher Weise konnen aucb SchmierolriickstiLnde verschiedener 
Art gereinigt und in Produkte umgewandelt werden, deren Viscositit bei verschiedenen Tempe
raturenrecht gleichmiBig ist und nicht plotzlicb, sondem allmihlicb abfillt. (D. B. P. 287808) -
Vgl. das Verfahren der Gewinnung guten LeuchtOles aus Erdol mittels schwefliger Siure Mch 
D. B. P. 218 468. las] 

Zur Gewinnung von SchmierOl behandelt man den in fliissiger schwefliger Siure 100lichen 
Anteil von fiir die Gewinnung von Schmierolen in Betracht kommenden Kohlenwasserstoffen 
mit trockenem Ammoniakgas unci entfemt sodann die entstandenen Ammoniumsalze. Zur 
Vorbehandlung wird das 01 evtl. im Vakuum lingere Zeit erhitzt und zur Entfemung der freien 
schwefligen Siure mit einem Luftstrom behandelt. Nach dem Einleiten des trockenen Ammoniak
gases und naoh Absittigung der Siuren des Oles entfemt man das iiberschiissige Ammoniak am 
besten ebenfalls im heiDen Luftstrom. Das erhaltene zihe, bei sebr tiefer Tem.e.eratur stockende 
01 enthilt geriDge Mengen Ammoniumsulfit oder -sulfat, die unschidlich sind. (D. B. P. 8U; 289.) 

Um zihfliissige Ole 1 e i c h t f I ii s s i g zu machen, so daJ3 man sie pumpen oder umgieJ3en kann, 
lOst man in ihnen in der Kalte ohne weitere chemische Behandlung bis zu 8% Naphthalin. 
Dieser Zusatz ist jedoch nur dann wirksam, wenn die hohe Viscositit der Ole auf der Anwesenheit 
hoherer Paraffine beruht. (D. B. P. 826 888.) 

Zur Umwandlung pflanzlicher, tierischer oder mineralischer fiiissiger Ole in viscose SchmierOle, 
die bei 50° eine Viscositit von bis zu 173 EG. aufweisen, setzt man sie in der verdiinnten 
Atm08phire eines Gases der Einwirkung e lektrischer Entlad ungen aus. (D. B. P. 
t84 648.) Nach dem Zusatzpatent br~ man die pflanzlichen oder tierischen Ole zuniohst fiiI' 
sich allein unter der Einwirkung elektrlScher Entladungen in einer verdiinnten Gasatm08phare 
auf einen gewissen Viscosititsgrad und versetzt sie dann erst, entsprechend der Zunahme 
der Viscositit, unter Fortsetzung der elektriscben Behandlung mit kleinen Mineralolmengen. 
(D. B. P. 288294.) Nach dem weiteren Zusatzpatent setzt man einer bestimmten, zu dem ge
wiinschten Viscosititsgrad gebrachten Menge Mineralol unter der Einwirkung elektrischer Ent
ladungen in einer verdiinnten Gasatm08phi.re kleinere Mengen Mineralolmengen zu. entnimmt 
der Masse Dach Erreicbung des gewiinschten Viscositits~es eine der zugesetzten Olmenge 
entsprechende Menge viscosen Oles und wiederholt das Verfabren. Man vermag so auch ohne 
Zusatz von pflanzlichen und tierischen Olen technische Ole in bisher unerreicht viscose und 
hochentziindliche Schmierole iiberzufiihren. (D. B. P. 261691.) . 

Zur Herstellung eines SchmierOles setzt man einem Mineraloll-2% eines nicht seifenartlgen 
Stoffes zu, der geejgnet ist. die Oberflichenspannung des Oles gegen Wasser herabzusetzen. 
(Norw. P. 82 ~) 

Durch Extzaktion von Bteinkohle unter hohem Druck oder durch Destillation hei niederer 
Temperatur [HB) und 1271) gewinnt man ein goldrotes 01, das simtliche Eigell8chaften voll'!er
tiger Schmierole besitzt. Auch auf diesem Gebiet der chemischen Technologie diirfte da.her dlese 
neuartige Kohlenverarbeitung auf Urteer umwilzend wirken. (Dlngl. loun. 884, 160.) _ 

. G. Krimer und A. Spilker erhielten aus Pseudocumol und Allylalkohol ein iiuJ3erst zihfiiissIges 
01, von dem sie vermuten, daJ3 es Trager der viscosen Eigell8chaften der Mi neralole ist. Door 

die praktische Verwendung der Mischung ist nichts weiter hekannt. (Ber. 1891, 2786.) 
Auch Cyclohexanon und seine Abkommlinge eignet sich a11ein oder in Gemengen ab 

BchmiermiUelersatz_ (D. It. P. 882909.) 
Zur Gewinnung eines neutralen indifferenten BchmierOiersatzes verarheitet man Nap~tha

linchlorierungsprodukte. ·die durch Chlorierung des Naphthalins mit A1uminiumchlorld alt! 
Katalysator unter Druck gewonnen werden, auf Priparate, deren Krystallisatioll8neigung mall 
naoh M6g1ichkeit stOrt_ (D. B. P. 802 888.) 

Ala vielseitig verwendbarer Schmierolersatz eignen sich hydrierte Naphthaline. re
sonden das Tetra- unci das Dekahydroprodukt oder die zwischen heiden liegenden Zwischenstu en 
('D&nllne) allein oder gemischt mit anderen Schmiennitteln. (D. B. P. 108 888.) __ 

Einen Schmierolersatz gewinnt man ferner aus Verbindungen, die durch PolfIDe~1S8otIO.n 
hydrierter Naphthaline oder Naphthalinabkommlinge oder durch deren Kombmatlon mIt 
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anderen organischen Substanzen gewonnen sind. Man erhiilt z. B. aus Tetrahydronaphthalin und 
Benzylchlorid in molekularen Mengen durch Erhitzen mit Zinkchlorid oder aus 1 Tl. des Chlo
rierungsproduktes der Solventnaphtha und 3 Tl. TetrahydronaphthaJin durch mehrstiindiges 
Sieden cider auch aus tetrahydrierten Naphtholen usw. Ole von hohem Siedepunkt (200-300°), 
hoher Viscositit und einem Flammpunkt von mehr a.ls 170~ (D. B. P. 309 178.) 

Hochviscose Ole erhiilt man na.ch D. B. P. 888 000 aus Formaldehyd und hydrierten 
Naphthalinen mit oder oboe Zusatz von Kondensationsmitteln, jedoch unter AusschluB von 
Sauren. Arbeitet man bei Gegenwart von SiLuren, liBt also di4!Be, Forma.Idehyd und ein hydriertes 
No.1 hthalin, evtl. in Gegenwart emes Verdfumungsmittels in Wechselwirkung treten, so erhiilt 
man harzartige Kondensationsprodukte. (D. R. P. 806616.) 

Zur Darstellung viscoser Ole, die sich z. B. durch Sulfierung leicht in wasserlOsliche Form 
und daher in Bohrole iiberfiihren lassen, kondensiert man Tetrahydronaphthalin oder andere 
hydrierte Naphthaline mit Halogenalkylen oder SiLurechloriden. (D. B. P. 319 199.) 

AlB Schmierolersatz verwendet man Phenolphosphorsiureester, die auch in fester 
Fonn Anwendung finden konnen, wie z. B. Triphenylphosphat, das durch Zusatz von ltreyl
phosphat leicht schmelzbar gema.cht bzw. verfiiissigt wird. (D. B. P. 288448.) 

Besser noch a.ls Trikresylphosphat eignet sich da.s fiiissige Dikresylcarbonat a.ls SchmierOl
und Glycerinersa.tzmittel, da es aus dem billigen Kohlenoxyd unter Vermeidung des teuren Phos
phors herste1lbar ist. (D. B. P. 8018tU.) 

Zur Bereitung eines Schmiermittels reinigt man Naphthensiuren mit 10% Bleicherde 
und 0,2% Schwefeldioxyd, filtriert von der ersteren, erhitzt das Filtrat auf 2000 und reduziert 
die Masse na.ch Zusatz von 0,2% Nickelformiat mit Wasserstoff bei allmihlich auf 3000 zu steigern
der Tempera.tur. Man liBt das Produkt dann absetzen oder filtriert no~hmaJs. (D. B. P. 324111.) 

282. Teeriilschmiermittel allgemein. 
Die Verwendung g ere in i g te r Te e r ole allein oder zusammen mit Fetten, Olen oder Seifen 

Schmiermittel wurde erstmalig von B. Bodmer vorgeschlagen. (London. lourn. 1866, 288.) 
'Ober die Berste1lung von Schmiermitteln aus schwerem TeerOl, und SeifenIOsung bra.chte 

ferner W. Little Vorschriften in London. lourn. 1864, 849. 
AlB Ersatzstoffe fiir Erdol und Erdolprodukte fiihrten sich wihrend des Krieges neben den 

Abfa.llfetten und St&.rrschmieren vor allem die Teerole ein, und unter ihnen besonders das Riit
gersol A zwn Schmieren von Transmissionen, Kurbelwellen, KurbelzapfenIagern, Kompres
Soren und Pumpen. (F. Wlelner, Cbem. Apparatur 1918, 111.) 

Teerfettol, da.s wegen seiner geringen Viscositit und wegen seines Anthracengehaltes aIle in 
ZU. Schmierzwecken nicht verwendbar ist, verliert diese Na.chteile durch innige Mischung mit 
Mmera.lOl. EQ)e Anlage zur Herstellung dieser MischUD$l ist in Feuerungstechnlk 1919, 104 be
sc~rieben. Ein solches Priparat, z. B. das Meiderol, ein Teerfettolschmiermittel, das ihnlich 
Wle Zylinderole dunkle Farbe und einen olivgriinen Farbschimmer besitzt, hat sich ebenso wie 
das ~ussinolol, ein Gemisch von MeiderolOl mit iuBerst fein verteiltem RuB gut bewihrt. Es 
empflehlt sich die a.ls dicke Maschinenole lmd als diinnfiiissigere Priparate fiir leichtbelastete 
Filchen in den Handel kommenden Produkte warm zu lagem, um Anthracenabscheidungen vor
zUbeugen; das Vermischen der Ole mit ar.deren ist in keinem FaIle zulissig. (H. Hamburger, 
Chem.-teehn. Wochenschr. 1918, 88.) 

Ein fiir den Eisenbahndienst hinreichend befriedigendes Ersatzschmiermittel erhilt ma.n durch 
w~rmes Mischen von Teerol mit Mineralol. (Sommer 80 : 20, Winter 50 : 50, bei scharfer KiUte 
mIt 8-15% Erdolzusatz.) (Z. Ver. d. Ing. 63, 163.) 

In neuerer Zeit arbeitet man den aus PreBkohle in der MeDge von 4% aus Braunkohle in der 
ddoppelten Menge anfa.llenden Urteer auf TrPibole, Schmierole, Paraffin und koksarmes Pech auf, 

as weiter in hochsclunelzendes Material und ein harzartiges Produkt zerlegt wird. Die Entfemung 
dkes Paraffins erfolgt am besten durch Schwefeldioxyd nach dem LOsungsverfn.hren. (Braun

ohIo 18, 81.) 
. Zur. Ve r d i c k u n g fetter Teerole fiir Schmierzwecke geniigt hiufig bloBes Erhitzen unter 

glelchzeltigem Durchleiten von Luft; damit steht im Zusammenhang, daB diinne Teerolschichten 
~~ der Luft schon nach etwa 8 Wochen vollig eintrocknen. Auf chemischem Wege erzielt man 

Ie ,verdickung durch Zusatz von harzsa.urem Kalk oder der Harzseifen von Magnesiunl, Zink, 
~lhl oder Eisen, allerdings sind diese mit Seifen versetzten Teerole sehr feuchtigkeitsempfindBC • Besonders gf'eUmet zur Verdickurg der TeerOle ist verblasener Tran, de\" na.ch 24stiindigem 

lasen bei 150-200ir eine Viscositit von 324 besitzt, wlhrend nach 8 Stunden nur ein Zihfliissigkeits
gr~ von 17,6 erreicht wird. Bei weiterem Verblasen wird der Riickstand in der Kiilte a.sphalt;hg .. Trotz der Sauerstoffaufnahme nimmt der Tran wegen der gleichzeitigen Verfliichtigung 
u t'frlechender niedrigmolekularer SpaJtungsprodukte um 10% an Gewicht ab und ist dann a.ls 
g~ruc~loses Teerolverdickungsmittel zur Fabrikation guter Schmierole, die allerdings einen relatlv 
medrlgen Entflamm1ll18"punkt zeigen. geeignet. (S. Hilpert, Zentr.-BI. 1919, II, 619.) . 

. Zur Herstellung von wa.sserlOslichen und TransformatorenOlen wurden im Kriege mIt Erfolg 
K~efernteerdestil1ate angewendet. Es scheint iiberhaupt als ob die TeerfettOie dazu be
,U ebn wil.ren, Erdolriickstinde und -deatillate in der Schmiermitteltechnik Zll ersetzen. (Wiser, 

ar e und Lack 1919, 89.) 
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Zur Verarbeitung von Holzteer auf SchmierOl fii.~t man das iiber 250° iibergehende Destillat 
in gewohnlichem Staubkalk auf, so daJ3 es neutralislert wird, oxydiert das Olsodann in kaltem 
oder heiJ3em Luftstrom und destilliert es. Auch wenn man Neutralisation, Oxydation und Destil
lation in einem Arbeitsvorgange verlaufen lii.Llt, erhalt man ein saurefreies 01, das haltbar ist. 
(D. R. P. S30276.) 

283. Teerol., Peeh·, Erdolriiekstand.Sehmiermittelherstellung. 
Zur Gewinnung eines hochwe~tigen viscosen Schmieroles und von Paraffin aus der 

hochsiedenden Generator- oder Tieftemperaturteerfraktion entzieht man ihr zuerst mit wiisserigem 
Atzalkali oder durch Waschen mit Sprit die sauerstoffhaltigen Bestandteile und behandelt den 
Riickstand mit schwefliger Saure. Man erhalt so nach Abtrennung des abgeschiedenen festen 
Paraffins aus einem Destillat vom Siedepunkt 270-450° ein SchmierOl von der Viscositat 10 
bei 50°, der Dichte 1,03 und einem unter _20° liegenden Stockpunkt. (D. R. P. S10603.) 
Nach dem Zusatzpatent befreit man die abgeschiedenen Paraffinkrystalle mit fliissiger 
schwefliger Saure von den ihnen noch anha.ftenden 61bestandteilen. (D. R. P. SS7012.) 

Zur Herstellung von SchmierOlen aus SteinkohlenteerOlen erhitzt man sie unter Zusatz von 
Floridaerde, Kieselgur oder ii.hnlichen Stoffen,. oder von Metallchloriden als Katalysatoren unter 
Druck auf 250-350° lmd bewirkt so die die Viscositatserhohung verursachende Kondensation 
bzw. Polymerisation der in den 6len enthaltenen hochmolekularen Basen, Phenole und Kohlen
wasserstoffe. Nach einer Abanderung des Verfahrens bearbeitet man ebenso Pechole hzw. 
arbeitet unter Zutritt geringer Luftmengen. (D. R. P. SOl 774 und 801 776.) Nach Abanderungen 
der Verfahren erhitzt man die SteinkohlenteerOle statt unter Druck unter RiickfluJ3kiihlung bei 
LuftabschluJ3, evtI. in Gegenwart von Metallpulverkatalysatoren bzw. in Gegenwart von Basen 
oder Phenolen, die man zunii.chst fiir sich erhitzt und in diesem ziiheren Zustande den ein
gedickten Steinkohlenteer- oder PechOlen zusetzt. In diesem Falle des Phenol- und Basenzu
satzes bewii.hren sich auch Katalysatoren von Art der Alkali- oder Erdalkalioxyde oder -hydro
xyde. In jedem Fa.1le wird die Viscositii.t der urspriinglichen Steinkohlenteerole wesentlich 
erhOht und ihr Erstarrungspunkt stark herabgesetzt. (D. R. P. SOl 770 und 301777.) Nach 
verschiedenen Zusatzpatenten kondensiert man die wahrend der Reaktion sich entwickelnden, 
leichtfliichtigen Bestandteile und fiigt sie nach der Reaktion dem Ole wieder zu bzw. erhitzt die 
SteinkohlenteerOle bei Gegenwart eines Losungsmittels (z. B. NaphthalinablaufOl), das nach be
endigter Verdickung wieder abdestilliert wird. Man erhitzt z. B. 100 Tl. des nach D. R. P. 
302444 vorbereiteten TeerfettOles von der Viscositat 2,5 Englergrade (bei 50°) mit 10 Tl. 
Naphthalinablaufol, das von seinen krystallinischen Bestandteilen befreit wurde, unter 
Druck 36 Stunden auf 350°, destilliert das LOsungsmittel ab und erhalt nun ein helleres 01 
von der Viscositat 4,5-5 Englergrade bei derselben Temperatur. (D. R. P. 310634 und 310713.) 

Nach D. R. P. 3S0 970 dehydriert man die bei der Teerdestillation zwischen 280 und 3600 

iibergehenden Anthracenkohlenwasserstoffe chemi.<3ch und erhii.1t so, besonders zur Schmierung 
von im Freien laufenden Achsen verwendbare viscose Ole. Sie kommen nach F. Schreiber, Zeltschr. 
f. angew. Chem. 1921, 420 als ,,01 E ss" von der Viscositat 4,5-5 EG. bei 50° in den Handel. 
Vgl. das Zus.·D.R.P.3S2888 in [264]. 

Zur Gewinnung von Schmiermitteln aus Teerdestillaten verarbeitet man das Teerol, bzw. 
wenn dicke Schmieren gewonnen werden sollen die Anthracenriickstande mit Schwefel 
in der Warme, evtl. unter Durchleiten von Luft. (D. R. P. S80970.) 

Zur Herstellung von Schmiermitteln behandelt man das durch Destillation von Kohle nach 
E. P. 24426/191S erhaltene RohOl mit verdiinnter Schwefelsii.ure und einem Alkali, erhitzt as 
auf 2000 und fiigt verdiinnte Salzsaure und sodann Natriumnitrit zu. Die so gewonnene 
Emulsion bildet dann das SchmiermitteI. (E. P. 169073.) . 

Als SchmierOlersatz fiir Dr u c k s c h mi e run g eignet sich SteinkohlenteerOl, das germge 
Mengen entw8.sserte Harz- oder Fettseifen der Erd- oder Schwermetalle gelOst enthii.1t. (D. R. P. 
SSl004.) 

Zur Umwandlung von TeerOl in neutrales SchmierOlleitet man Teerol· und Alkoholdampf 
durch einen Reaktionsturm, dessen Fiillkorper mit einer wasserfreien aromatischen Sulfosaure 
impragniert sind. (D. R. P. SSo 610.) . 

Zur Gewinnung dickfliissiger olartiger Fliissigkeiten, die sich fiir Schmierzwecke elgnen, 
leitet man Acetylen bei Gegenwart von Aluminiumchlorid in die iiber 1400 siedenden Kohlen· 
wasserstoffe des Teeres ein. (Nom. P. 3S 940.) 

Zur Gewinnung von SchmierOl erhitzt man BraunkohlengeneratorteerOl, erhalten aus vorher 
entwiissertem Generatorteer durch Destillation, in dieser moglichst paraffinfreien Form unter 
Druck auf 250-4000 und entfernt die niedrig siedenden Ole durch DestiIlation; letztere konnen 
ohne Ziindolzusatz direkt zurn Betrieb von Dieselmotoren dienen. (D. R. P. 310070.) 

Zur Gewinnung techniHcher Fette verkocht man 100 Tl. 15% Wasser enthaltenden Braun
kohlengeneratorteer mit 5 Tl. 45grii,diger Natronlauge, verriihrt die Masse mit der LOsung v,?~ 
gIeichen Teilcn Calciumchlorid und Wasser wii,hrend 15 Minuten, fiigt dann 20-40 Tl. Teeto 
hinzu und verarbeitet das Produkt unter Riihren bei 35 0 bis zur Homogcnitii,t. (D. R. P. 330 189.) 

Nach D. R. P. 308380 finden die TeerOle (Toluidine, Xylidine usw.) am besten in Forro 
ihrer bei gewohnIicher Temperatur fliissigen Anhydroformaldehydverbindungen An
wendung als SchmiermitteI. 
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Urn die Nap h the n s Ii. u r e n als Sehmiermittel verwenden zu konnen, behandelt man sie mit 
einem Gemiseh von Bleieherde und Sehwefeldioxyd, filtriert, erhitzt das Filtrat auf 200°, setzt 
Nickelformiat als Katalysator zu und leitet Wasserstoff ein, bis die Temperatur auf 300° gestiegen 
ist. (D. R. P. 824227.) 

Zur Herstellung eines SchmierOles aus dem Pech des 'Wassergasteers und der GasOle 
destilliert man es bei hoher Temperatur und kondensiert die iibergehenden Dli.mpfe. Man erhiiJt 
ein Schmiermaterial von guter Viscositat und besonders hoh~m Flarnmpunkt, wenn man die zu
erst iiberdestillierenden Teile gesondert auffangt. Es unterscheidet sich wesentlich von den 
Kohlenteerpeehschmierolen durch die Abwesenheit von 'Naphthalin und Phenolen. (D. R. P. 
194372.) 

Zur Herstellung eines Schmiermittels schiittelt man ErdOldestillationsriickstand bei etwa 30° 
mit 5-20% konzentrierter Schwefelsii.ure, wascht das Produkt mit alkalischem "Vasser aus und 
verwendet as aUein oder besser im Gemisch mit anderen Schmiermitteln. (E. P. 146/1879.) 

Zur Gewinnung von Schmiermitteln, die sich vorzugsweise als Ersatz fiir ZylinderOl eignen, 
behandelt man Pech- oder Bitumenarten, auch hochsiedende TeerOl- und Harzolfraktionen, bei 
Gegenwart von Unedelmetallkatalysatoren (AI, Zn, Cd, Cu, Sn, Pb, Mg usw., auch Silber, Kohle, 
Graphit oder Fullererde), die bei niedrigen Wasserstoffdrucken nicht wirksam sind, bei hoher 
Temperatur mit Wasserstoff unter hohem Druck. (D. R. P. 301 773.) 

Zur Gewinnung von Mineralolen behandelt man 100 Tl. entsa.uertes und entwa.ssertes Sa.ure
harz der MineralOlraffination bei 120--125° unter Riihren mit 5-10 Vol.-Tl. Schwefelsa.ure vom 
spez. Gewicht 1,84. (D. R. P. 333 169.) 

Auch durch Mischen von an sich nicht haltbaren Losungen der Metallsalze von Fett- oder 
Harzsli.uren in Mineralol mit hochsiedenden AIkoholen, z. B. 0,5% Benzylalkohol oder Cyclo
hexanol, erhalt man nach D. R. P. 837157 haltbare hochviscose Schmierole. 

284. Compound· und gekochte SchmierOle. 
Nach den Ergebnissen zahlreicher, von C. E. Waters ausgefiihrter Versuche beeinfluBt der 

Zusatz von Olen und anderen Substanzen zu einem Mineralol in hohem Grade den Grad der Ver
kohlung des Schmiermittels wahrend seiner Verwendung. Besonders schii.dlich sind Seifen, Harze 
und Asphalt, letzterer, soweit er urspriinglich schon vorhanden war oder durch lii.ngere Lagerung 
des SchmierOles an Luft und Sonne sich in den Mineralolen erst anreicherte (vgl. G. ~Ieyerheim, 
Chern. Rev. 19, 28.) Dagegen ist die Verkohlung der Schmiermittel, die Talg enthalten, so gering, 
daB sich die Verschneidung der SchmierOle mit derartigen reinen pflanzlichen oder tierischen 
Fetten direkt empfiehlt. Schii.dlich wirken hingegen freie Fettsauren, die die Apparatbestandteile 
angreifen und praktisch die gleiche Verkohlung herbeifiihren wie etwa der Zusatz von Eisenoxyd. 
(Ref. in Ze"itschr. f. angew. Chern. 20, 1033.) 

Uber die Verwendung des Oleins in der Schmiermittel- und Textilindustrie siehe Selfens.-Ztg. 
1911, 1097. Die Triibungen geblasener MaschinenOle lassen sich z. B. hii.ufig durch Zusatz von 
2% Olsii.ure beseitigen. Eine Beimengung von etwa 8% Riibol ist besser noch als Talg ge
eignet, die amerikanischen Heil3dampfzylinderole in ilU'er Wirksamkeit zu verbessern, da sich auf 
diese Weise der Dampf besser mit 01 sii.ttigt. Jedenfalls sind pflanzliche oder tierische Fette 
und Ole allei n zu verwerfen, da diese Olarten bei hoherer Temperatur in Fettsii.ure und Glycerin 
gespalten werden, wodurch nicht nur die Schmierfiihigkeit nachlaBt. sondern auch die Metall
teile angegriffen werden. (Techn. Rundsch. 1913, 222.) 

Eines der ersten von Artu8 angegebenen Compoundsclm1iermittel bestand aus 3 Tl. ErdOl 
und 2 Tl. rohem RiibOl. (D. Ill. Gewerbeztg. 1866, Nr. 16.) 

Zur Erhohung der Viscositat der MineralOle set,zt man ilmen speziell zu ilU'er Ver
wendung aIs Schmiermittel bei gewohnlicher Temperatur nach Rupprecht (1. c.) g e b I a sen e s 
RiibOl zu, das man erhii.lt, wenn man etwa 110--120° hei13es RiibOl mit Luftsauerstoff behandelt, 
bis das spezifische Gewicht des Oles etwa 0,960--0,965 betrii.gt und bis das 01 den hochsten Grad 
der :ZiiJ1fliissigkeit besitzt. wie sie nur noch vom RicinusOl erreicht wird. Von diesem unter-
8che~det sich aber das geblasene RiibOl, das auch aus diesem Grunde als losliches Ricinusol 
bezelchnet wird, durch seine groBe Loslichkeit in MineralOlen. 1m Handel heiBen diese Produkte 
aus Petroleum und geblasenem RiibOl Marineol. Diese aueh als SchiffsmaschinenOle bezeich
netel!- Produkte aus eingedicktem RiibOl oder Tran mit MasehinenOl sollen bei einem spezifischen 
GeWlcht von 0,920--0,960, einem Flammpunkt iiber 200° tmd der Viscositii.t zwischen 5 und 9 EG. 
~n det,l Maschinenteilen Schaum bilden. Zun1 Teil kann man das tierische oder pflanzliche Zusatz
A1~t blS zur Hohe von 5% durch das Wollfettprii.parat Pimol ersetzen. (C. F. Otto, Seifens.-Ztg. 
-, 899.) 

Am leichtesten IOsen sich die aus Riibol, BaumwolIsamenOi oder Tran durch 7-10stiindige 
Behandlung mit Luft gewonnenen oxydierten Ole in russischen. am schwersten in amerikani
Behen MineralOlen und mittelmii.B~ in SchieferOlen. Diese Schmierolt', wurden vor dem Kriege 
yor. aHem von der deutschen Marme und groBeren SchiffahrtsgeseHschaften abgenommen, doch 
~ ihre Schmierfii.higkeit bei richtiger Herstellung so bedeutend, da/3 die geblasenen Ole selbst, 
e(Kenso wie me Misehungen mit MineralOlen, auch weiterhin gro/3en Absatz finden diirften . 

• W~nn, Selfens.-Ztg. 40, 238.) 
. 1?le ii.hnliche Behandlung von leichtloslichen Olen (Riib-. Oliven-, Sesam-, LeinOl). zunii.chst 

bel elDer zwischen 100° und der eintretenden Selbsterhitzung liegenden Temperatur, mit L uft 
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und dann, gegebenenfalls unter Druck, mit iiberhitztem Wasserdampf fiihrt zu hochviscosen 
und zugleich in Benzin schwer 100lichen fetten Schmierolen. (D. Be P. 802448.) 

Zlruek empfiehlt ala Schmiermittel rohes Riibol. das durch Zusatz von Petroleum aIn 
Ersta.rren verhindert wird. Ein Zusatz von 20% Petroleum setzt den Erstarrungspunkt des Olea 
(2-4°) um 19-20° hersb. Das Petroleum erwies aich ala der geeignetste Zusatz, da andere 
Kohlenwasserstoffe oder organische LOsungsmittel (Ather, Leinol, Tran, Terpentinol, Teerprodukte) 
den Erstarrungspunkt des RiibolM zwar Bach hersbsetzen, seine Eigenschaften als Schmier
material jedoch zu gleicher Zeit wesentlich verschlechtern oder zu teuer sind. (Berg- o. HiiUenm. 
Zig. 1888, 312.) 

Um Ricinusol mit Mineralol mischbar zu machen (zur Herstellung von Compoundol. 
das sind Mischungen von pfianzlichen oder tierischen Olen mit Mineralol zur Herstellung von 
Schmiermitteln), verl'li.hrt man nach Selfens.-Ztg. 1910, 1209 foll{endermaf3en: Man erhitzt 20 kg 
technisches RicinusOi mit 3-5 kg technischer Olsii.ure, oder OliventresterOl zum Sieden und 
fiigt allmiihlich 25 kg amerikanisches Mineralol (0,933) hinzu; man kocht dann noch einige Zeit 
weiter und laOt auf etwa 30° abkUhlen, worauf sich das Produkt mit einer Aciditat von 7% direkt 
oder na.ch der Neutralisation mit Soda verwenden laOt. RicinusOl erhalt Bach die Eigenschaft 
mit MineralOi in jedem Verh81tnis mischbar zu sein, wenn man es mit etwa 4% seines Gewichtes 
Eisessig kocht oder wenn man etwa 1/. Stunde bei 80-100° trockene, gasfOrmige Salzsaure 
durch das OJ leitet. N8here Angaben im Original. 

Zur Herstellung der sag. gekochten Maschinenschmiermittel mischt man in einem 
Beh81ter die berechneten Mengen stearins8ure- und oleinhaltiger Fette, wobei man sich der folgen
den Tabelle bedient: 

Jodzabl StearinBiure OlelnBiure 
0 100% 0% 

10 89% 11% 
20 78% 22% 

usw. 
60 34% 66% 
70 22% 78% 
90 0% 100% 

Die bestimmte Zusammensetzung z. B. von 65 : 39 = Ste&rin- : Oleingehalt ist von Wichtig
keit, cia die Kalkstearinseife sich im Erdo} nicht lOst. In einem zweiten GefaO IOscht man die 
notige Kalkmenge mit der siebenfachen Wassermenge, pumpt das geschmolzene Fettgemisch zu 
der sand- und steinfreien Kalkmilch und erwirmt auf 200° bis das sch8umende Oemisch sich be
ruhigt. Inzwischen erwii.rmt man die, auf das Fett bezogen, doppelte Menge Erdol in dem 
leeren Fettkessel auf 65° und driickt as dann in die heil3e Kalkseife. Nach Zusatz von kaltem 
Erdol und etwas Wasser liBt man erkalten. Man verarbeitet z. B. 100 Tl. Fett mit 11 Tl. in 
75 Tl. Wasser gelOschtem Kalk und 450 Tl. ErdOi bzw. variiert dieses Gemange fiir Schmiermittel 
verschiedener Konsistenz von Dick iiber Mittel nach Diinn durch Verwendung von 22, 17.5. 
3 Tl. FeU fiir 74,5, 79,5 84,5 Tl. Erdol, ferner,2,5, 2, 1,5 Tl. Kalk und je 1 Tl. WBBBer. (Zeltscbr. 
r. angew. Chem. 21, 210.) 

Uber Darstellung von Schmiermitteln BUS fetten Olen (mit Ausnahme von Riibol [coleseed 
oil]) mit irgendeinem festen Fett, wie z. B. Schweineschmalz, Hammeltalg, Rindstalg, unter 
Zusatz von Harz siebe F. Monfrant, London. loom. IS64, 266. 

286. Versehiedene Pflanzen- oder Tiedett entltaltende Sehmierole. 
Das sag. P yr 0 lei n, ein nicht verharzendes Maschinenschmiermittel, wurde durch Verkochen 

von RiibOl mit je nach der verIangten Konsistenz stark verschiedenen Mangen Mennige her
gestellt. (DlarL loom. 168, 149; vgl. ebd. 8.160.) 

Um pflanzlichen Olen die E~enschaften tierischer Ole zu verleihen, verfihrt man 
nach D. Be P. 209128 wie folgt: 1000 kg RiibOl werden mit einer SalzJauge. die 10 kg Kochsalz 
enth81t, ~leichmlWig emulgiert, dann kocht man 4-5 Stunden und setzt 1,5 kg Natriumsulfat, 
0,3 kg Zinksulfat und 30 g Zinnchloriir hinzu, preOt Luft ein und erhitzt weiter 2 Stunde~ auf 
100-130°. Man trennt das 01 von dem Niederschlag, setzt ibm eine LOsung von 2~0 g Kahum
chlorat in verdiinnter Salzsaure hinzu und fiigt. wenn der Chlorgeruch verschwunden ist, 500 g 
einer 4Oproz. FormaldehydlOsung bei. BchlieOlich klart man die'Masse Pl.t Stunden sp&ter dU;l'ch 
Zusatz von 1 kg ~epulvertem unci gegliihtem Alaun und 2 kg Talk. Das HiibOl wird durch dlese 
Behandlung in em SchmierOi umgewandelt. 

Ein sehr ~erwendbares Schmiermittel setzt sich nach einem &aferat in Zeltsehr. f. angew. Cbem). 
1887, 183 zusammen aus 52 Tl. Talg, 22 Tl. OlivenOl, 16 Tl' Baife, 2 Tl. Krystallsoda und 8 T. 
Wasser. 

Nach E. P. 170706 verseift man Zur Bereitung aines Schmiermittels ein verschmolzen~ 
Oemisch von 300 Tl. Rindertalg und 20 Tl. Bienenwachs bei 65° mit 48 Tl. konzentrierter ~ah
lange und 50 Tl. Wasser, fiigt dann noch ein Farbemittel und etwa 1 Tl. Nitrobenzol zu und riihrt. 
bis zurn Erkalten. 

Zur Herstellung von SchmierOi fiUlt man eine Emulsion von Wollfett in Alkalilauge nach 
D. B. P. 66160 mit konzentrierter Alaunlosung und erhiUt 80 eine braune, weiche, schwam-
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mige Masse, die durch Waschen mit heil3em Wasser von Salz und Seife befreit wird, worauf man 
sie trocknet und den zu verdickenden Mineralolen unter Erwii.rmen zusetzt. Ein Teil dieses Alu
miniumlanolats soIl noch mit 14 Tl. diinnfliissigem MineralOi yom spez. Gewicht 0,855 ein Schmierol 
von der Zii.hfliissigkeit des BaumOies geben. 

Zur Gewinnung eines Schmiezmittels behandelt man Rohwollfett im geschmolzenen Zustande 
zwecks Bildung von Calciumseifen, aus den im Fett enthaltenen freien Fettsii.uren mit Kalkmilch 
.md vermischt das getrocknete Produkt mit einem Mineralol unter evtl. Zusatz von Graphit, 
Talkum oder Seifenstein. (E. P. 164107.) 

Ale Schmiermittel fiir schwerbelastete Lager eignen sich nach D. R. P. 328038 besonders 
die Wollfettalkohole. 

Nach D. R. P. 828803 emulgiert man znr Gewinnung eines Schmiermittels 80-90 Tl. Mineral-
01 mit 10-20% Wollfettalkohol, der auch mit konsistenten Maschinenfetten vermischt, 
dieee wegen seiner Unverseifba.rkeit in giinstigem Sinne uberfettet. Die mit diesen Wollfettalko
holen gewonnenen SchmierOie gleichen in ihren Eigenschaften dem bekannten M a ri n e 0 I. 

Die Gewinnung eines Schmiermittels durch V_erriihren von 3 Tl. Schweinefett mit 1 Tl. 
Harz in der Kii.Ite beschreibt Olmsted in DingL loom. 1801, ll, 320. 

Uber verschiedene SchmierOle, ihre Reinigung und Verwendung in passenden Gemischen 
(z. B. 2 Tl. gelbes Ha.rzOl mit 1/. RubOl und 1/. gereinigtem BlauOl) berichtet B. Hoffmann in 
D. Ind.-Ztg. 1872, 28. 

"Ober die Reinigung des Harzoles mit Oleum und seine Verwendung zusammen mit pflanz
lichen Olen als Schmiermittel fiir schwere Maschinen, siehe Dingl. lourn. 208, 237. Zur volligen 
Entschleimung behandelt man das noch gelbe 01 mit verdiinnter Salzsi.ure nach. 

Na.ch l. Seeger, Zeltschr. I. Berg-, Hiitten- u. Sal.-Wes. 1885, Helt 8 hat sich ein Schmier
mittel, bestehend aus 50 TI. Wasser, 0,75 Tl. Spiritus, 3,5 Tl. Seife, 1,25 TI. Talg, 0,75 Tl. Ter
pentinol, 1,25 Tl. Lebertran und 75 Tl. RubOi bestens bewii.hrt. 

Zur Herstellung seifehaltiger Schmiermittel verwendet man nach D. R. P. 100 705 saure 
hydratwasserhaltige Seifen der Alka.lien und alkalischen Erden, gelOst in Fetten oder Olen be
Jiebiger Herkunft. 

Na.ch D. R. P. 15397 besteht ein Schmiermittel aus einer Schmelze von Erdolruckstand, 
Talg und Seife. 

Zur Herstellung eines Schmiermittels verriihrt man 100 Tl. ErdOi und 25 TI. RicinusOi mit 
65 TI. 66Jp:8diger Schwefelsii.ure, verarbeitet die Masse dann weiter mit der 2-3fa.chen Menge 
Wasser, Zleht na.ch einigem Stehen die untere wii.sserige Schicht ab, lii.13t das 01 abermals einige 
Tage stehen und neutralisiert mit Natron- oder Kalilauge. Das Produkt kam als Bak urin in 
den Handel. 

Ein gutes CompoundOi wird durch Mischen von MineralOi mit bis zu 20% Pflanzen- oder 
Fettol mit dem Fettsii.uregehalt von 0,2-2% hergestellt. (Autotechn. 9, Nr. 13.) 

Zur Herstellung von Schmiermitteln lOst man na.ch l. Pmol, Polyt. Zentr.-BI. 1874, 1498, 
Fette oder Fettsii.uren oder auch Ha.rze in verschiedenen Verhii.Itnissen in schweren Mineral
oder TeerOien und setzt AlkaIilOsung zu, urn die Fettsii.uren zu verseifen. Je nach den Mengen
verhii.Itnissen gelangt man zu Produkten verschiedener Schmelzba.rkeit und Konsistenz. 

Zur Herstellung von Schmier-, Imprii.gnier- und Anstrichmitteln erwii.rmt man nach D. R. P. 
263 278 60 kg eingedicktes TeerOi mit 40 kg VulkanOi auf 80° und zieht das kIare 01 yom ab
g~schiedenen Pech ab. Man kann, um ein ii.hnIiches Olgemisch zu erhalten, auch 60 oder 50 kg: 
emgedicktes TeerOi mit 40 kg russischem ZylinderOi bzw. mit 50 kg amerikanischem Spindelol 
(0,885) erhitzen, oder Wa.chse, tierische oder pflanzliche Ole verwenden. Oder man behandelt 
50 TI. eingedicktes TeerOi und 50 Tl. Paraffin zur Herstellung eines als Schmier·, Impriignier. 
oder Anetrich mi ttel geeigneten Olgemisches einige Zeit in der Wiirme bei 50-80°, zieht das 
feste hellbraune Fett von dem abgeschiedenen Pech ab und verarbeitet jenes wie ublich auf 
Schmiermittel. Mit demselben Erfolg kann man auch gleiche Teile Kolophoni\l¥l und eingedicktes 
TeerOl bei 100-120° aufarbeiten. Nach verschiedenen Zusatzpatenten verwendet man statt 
der MineralOle fette Ole und Fette tierischen oder pfIanzlichen Ursprungs und setzt na.ch einer 
besonderen Ausfiihrungsform den aus eingedickten Teerolen und trocImenden fetten Olen er
~altenen Mischungen Troc ke n mi ttel zu. Na.ch drei weiteren Zusii.tzen werden statt der Mineral
ole \yollfett, femer Fette und Wachse mineralischen Ursprungs oder Harze, HarzOle und 
't~er1Sche Ole verwendet und man erhalt dann ein solches Schmier-, Imprii.gnier- oder Anstrich
mltte.l z. B. durch Erwii.rmen gleicher Teile des TeerOies mit Wollfett auf 50-80° oder mit Kolo
phomum auf 100-120°. Diese Ole und Fette zeichnen sich gegenuber den MineralOlschmiermit· 
teln durch wesentlich hohere Schmierfii.higkeit aus. Bei Anwendung trocknender fetter Ole 
o~er direkt der Olfirnisse selbst gewinnt man durch Sikkativzusatz sehr wirksame konser
vlerende Holzanstrichmittel. (D. R. P. 285 597-285 600.) 

Zur Herstellung eines Maschinenschmiermittels emulgiert man Sui fit a b 1 aug emit der 
d.oppelten oder dreifachen Menge TeerOl oder MineralOl unter Zusatz von Glycerin oder Stiirke
Strup zur Vermeidung der Krustenbildung beirn Austrocknen und unter Zusatz von Wasser 
hzw. wenn das Gemisch sauer rea.gieren solIte, von Kalk· oder Barytwasser zwecks Herabsetzung 
der Konsistenz. Die auf diese Weise in der Viscositii.t erhohten Ole konnen weiter mit Fetten, 
W(DSChsen. Harzen oder LOsungsmitteln verarbeitet werden, ohne da13 Zerfall der Emulsion erfolgt . 

• R. P. 802484.) 
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286. Kautschuk-, firnishaltige und verschiedene Ersatzschmierstoffe. Schmierol
aufsaugende Mittel. 

In Dingl. Joarn. 129, 866 berichtet J. Lear iiber die Herstellung einer Maschinenschmiere 
aus Tran, Kautschuk, feingepulverter Mennige und BleiweiB. 

V g1. die Gewinnung eines Schmiermittels aus RapsOl und Kautschuk (100 Tl. Rapsol, 2 g 
Kautschuk) nach F. Boudet in Dingl. Joarn. 1860, ill, 147. 

Vg1. auch die Herstellung eines kautschukhaltigen Schmiermittels nach A. Munklttrlck aus 
4 Tl. Kautschuk, gelOst in TerpentinOl, 4 Tl. calcinierter Soda, 1 Tl. Leim, 90 Tl. Talg und 100 Tl. 
Wasser. (Dlngl. Journ. 1860, IV, 822.) 

In Dlngl. Joarn. 202, 480 empfiehlt J. Coleman ein Gemenge von Mineralol oder Paraffin 
und 0,5-5% Kautschuk als SchmiermWte1. 

Zur Herstellung eines MineralschmierOles lOst man Kautschuk in paraffinhaltigem MinerpJol 
von hohem Siedepunkt teilweise auf in der Weise, dal3 man ibn nach D. R. P. 66109 in Form 
k1einer Stiickchen in das 01 eintriigt. Nach einigen Tagen hat das 01 0,6-1 % Kautschuk auf
genommen und wird als zihfliissige Masse von hoher Schmierfihigkeit von dem Idebrigen, un
angegriffenen Kautschukrest abgegOBBen. 

Ein vorziigliches Schmiermittel fiir Gashihne erhilt man nach Morris W. Traven, "Die 
experimentelle Untersuchung von Gasen", Braunschweig 1905, durch Lasen von 2 Tl. Kautschuk
schnitzel, 1 Tl. Vaselin und lIe Tl. Paraffin in der Wirroe. Das Produkt mul3 schwarz, weich und 
etwas klebrig sain und ist dann seiner Idebrigen Konsistenz wegen aus den Hahnen mcht heraus
driickbar, es scheidet auch keine Kohlenwasserstoffdimpfe aus. 

Nach Versuchen von Holde sind jedoch kautschukhaltige Mineralole zum Schmieren von 
Maschinen untauglich. 

Nach S. Cohne, Jahr.-Ber. r. chem. Techn. 1876, 1082, kann man trocknende Ole (Lein-, 
Mohn-, NuI3-, Ricinusol) durch Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd in nichttrocknende 
SchmierOle iiberfiihren. 

Eine Beschreibung des Verfahrens der LeinolbehandIung bei hoherer Temperatur im Luft
strom, wie auch zur HerstellUllg dickfliissiger Schmierole aus Cotton51 oder RiibOl nach D. R. P. 
12826 von B. Benedikt und F. U1zer findet sich in Zeltschr. r. angew. Chem. 1887, 246. 

Als Schmiermittel solI sich nach D. R. P. 111484 ein Gemenge von 5-10% Olfirnis und 
95-90% MineralOl eignen. Der Olfirnis verliert in diesem Gemenge vollstandig die Eigenschaft 
des Trocknens und erstarut bei 12-15° noch mcht. 

Zur Gewinnung eines Schmiermittels mischt man 80 Tl. humusreiche Braunkohle mit 20 Tl. 
Soda oder Ammoniumcarbonat, setzt 10--12% irgendeines Fettstoffes auch mineralischer Art 
zu und kocht in Gegenwart von Wasser unter stetem Umriihren auf. (D. R. P. 886611.) 

Als Schmiermittel eignet sich ferner konzentrierte Magnesiumchloridlauge, der man 
zur Erhoh~ der Viscositat Glycerin und zur Ausschaltung des metallkorrodierenden Einflusses 
der Lauge 1 Yo Borax zusetzt. (D. R. P. 84144.) 

Ein eigenartiges Schmiermittf'l solI man ferner 8\1S dem Meall stark harzigen Holzes und 
fein zerkleinertem Stroh erhalten konnen. (D. R. P. 68 876.) 

Zur Herstellung eines geriuschdimpfenden Schmiermittels fiir Ridergetriebe setzt man 
einer bekannten Fettmischung feingpmahlenen Kor k zu, zweckmil3ig im Verhiltnis 2 : 1. (D. R. P. 
246 682.) 

Ein wirksames Schmiermittel bildet vollig oder teilweise entzuckerte Melasse, die nicht 
erstarrt, mcht zur Verharzung neigt uncI leicht wieder in urspriinglicher Beschaffenheit erhalten 
werden kann, wenn infolge Verdampfung eine Verinderung in der Konsistenz eintreten sollte. 
(D. R. P. 290 760.) V~l. F. WleSDer, Chem. Apparatar 2, 271. 

Zur Herstell~ emes Schmiermittelersatzesreinigt man Seeschlick (Sapropel)durch Sedi
mentierung, hebt dIe oberste von Festkorpem freie Schicht a.b und verwendet sie m eingedicktem 
Zustande evtl. zusamnl"en mit Graphit, 01 oder Fett. (D. R. P. 810 288.) 

Zur BehandIung von zur Herstellung von Schmierpropfen dienendem Fasermaterial 
taucht ma.n es zunii.chst in ein 10proz. wisseriges Alaunbad, prel3t das Material dann ab, so daB 
es noch etwa 50% anhaftender Fliissigkeit enthilt uncI bringt es in diesem schwer verbrennlichen 
Zustande bis zur volligen Sittigung in eine Lasung von 20 Tl. Borsiure, 30 Tl. Gelatine, 40 Tl. 
Glrcerin und 4 Tl. Formaldehyd, der man 100 Tl. Graphit zuriihrt, prel3t etwa 20% des Fliissig
keltsiiberschusses ab und verwendet die nunmehr mit einer undurchlissigen schmierend wirkenden 
Schicht iiberzogenen Pfropfen, evtl. noch mit 01 oder Fett als Schmiermaterial. (D. B. P. 289907.) 

Als Auf sa ug un gs mi t te I fiir Schmierol bei selbstschmierenden Lagem verwendet man 
nach D. R. P.178260 das Gemenge von Sigemehl mit einer wenig absorptionsfihigen Substanz, 
mit Torfpulver, das stark absorbierende Eigenschaften besitzt. Nach Erschopfung der so 
hergestellten Schmiermasse kann man sie durch einfaches Aufgiel3en von frischem 01 wieder 
fiir die femere Schmierung der Welle geeignet roachen. 

Nach D. R. P. 112800 ist die aus dem Mark von Maisstengeln gewonnene, von den Fasern 
befreite ('J811ulOKe sehr geeignet zum Aufsaugen fliissiger Schmiermittel, da etwa 10 Tl. di~es 
Stoffes 90 Tl. 01 aufzunehmen vermogen. Das 80 mit 01 imprignierte Mark solI ein reines, Dlcht 
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ranzig werdendes Bchmiermittel darstellen, das erst 01 abgibt, wenn man es einem Druck aus
setzt, do. jede Zelle eine Art Olbehii.lter bildet. 

In D. R. P. 246 890 wird zum Bchmieren von Walzenzapfen und Schiffswellen statt des 
bisher verwendeten, teueren, nicht lange haltbaren Rohtalges als Ersatz die Verwendung einer 
Fettmasse vorgeschlagen, die man durch Trii.nkung von Schwii.mmen oder Schwammab
fii.llen mit einer nach dem Erkalten erstarrenden Fettmasse erhii.lt. Diese Bchmiermittel sollen 
sich dadurch besonders auszeichnen, daLl sie bei Anwendung fiir Ridergetriebe auLlerordentlich 
geriLusohdiLmpfend wirken. Fiir Automobilgetriebe verwendet man am besten ein Gemenge 
von 2 TI. Fett und 1 TI. gemahlenem Kork. 

287. Allgemeines iiber Graphitschmiermittel. 
Man kann den Graphit entweder fiir sich allein oder in Mischung mit anderen mineralischen 

Substanzen oder in Verbindung mit fliissigen Olen und Fetten oder schlieLllich zusammen mit 
festen Fetten und Wachsen als Schmiermittel verwenden. Fiir Kondensationsdampfmaschinen 
eignet sich besonders eine Emulsion aus mit leichten Kohlenwasserstoffen getrii.nktem Graphit 
und Glycerin, vielseitiger und hii.ufiger wird der gewohniiche Graphit zu festen Schmiermitteln 
als Kamm-, Zahnrad-, Ketten-, Wagen-, Hanfseil-, Drahtseilschmiere und zu Walzenbriketts 
verarbeitet. Fiir feinere Schmierzwecke kann nur der nach besonderem Verfahren entflockte 
Graphit verwendet werden. (Selfens.-Ztg. 1908, 9.) 

Das erste Graphitschmiermittel war das Graphitol von Johnston, das aus einer Suspension 
von feinst zerteiltem Graphit in mineralischem oder vegetabilischem 01 bestand. In D. Ind.-Zig. 
1879, 401 ist auch darauf verwiesen, daLl man diese Graphitschmiermittel in dicker Form als 
Wagenschmiere und zusammen mit Baumwollfii.den als Stopfbiichsenpack~ verwenden kann. 

Nach C. Fr. Otto, Selfens.-Zig. 1918, 1198 If., ist der Graphit als Schmlermittel vollig un
geeignet, und zwar in erster Linie aus dem Grunde, weil er in Verbrennungsmotoren den Zylinder 
verschmutzt. Weitere Griinde siehe in der genannten Abhandlung "Die KomOdie yom Graphit". 

"Ober kombinierte 01- und Graphitschmierung berichtet L. Ubbelohde in der Zeltsehr. Petro
leum 1918, 966. Die Schwierigkeit der Verwendung des Graphits als Schmiermittel besteht darin, 
daLl er, in der iiblichen Menge von 2-15% dem 01 zugesetzt, sich leicht absetzt und die Schmier
zufiihrungen verstopft. Doch lii.Llt sich dieser "Obelstand durch geeignete Riihrvorrichtungen 
innerhalb der Schmiermittelpumpen beheben. Ein solcher Graphitschmierapparat ist in Techn. 
Rundsch. 1911, 667 beschrieben. Vgl. das Referat iiber eine Arbeit von ehas Maber)' in Chem.-Zig. 
1914, 90. 

Nach P. Werner eignet sich vollig reiner Graphit, der Flocken~raphit, ein Abfallprodukt 
der Anthrazitgewinnung, in Form einer Paste mit 3-6 proz. wii.sserIger Gallusgerbsii.ure in her
vorragendem MaLle als Schmiermittel. Das Produkt, kurz "Dag" genannt, hii.lt sich wochen
und monatelang als bestii.ndige Emulsion und geht durch jedes Filter. Es wird in dieser Form 
oder innig mit 01 gemischt verwendet und dient dann als Schmiermittel "Oildag" fiir andere 
Zwecke, fiir die es in der olfreien Form verwendbar ist. Oildag ist eine haltbare, homogene Sus
pension (oder kolloide Losung) von Graphit und 01, die durch die Einfiihrung des kiinstlichen 
Graphites erhohte Bedeutung gewonnen hat, do. er in erhohtem Malle die Bedingungen erfiillt, 
in haltbarer Suspension zu verbleiben, fein verteilt und vor allem rein zu sein. 

Nur solche HeiLldampfzylinderole eignen sich zum Vermischen mit Graphit, die vollig 
frei sind von Asphalt, Pech, Tear und Harz, und man soIl auch dann nicht mehr als 15-20 g 
~es feinsten Flockengraphits auf 1 I Zylinderol verwenden. Mit dieser Mischllng lii.Llt sich jedoch 
~merhin in geeigneten Graphitschmierapparaten eine fiinffache Streckung des SchmierOies er
relchen. (Zeltschr. r. Dampfk. u. M. 88, 220.) 

. Eine Emulsion von Wasser und Graphit, die ebenso wie die olige Graphitemulsion all! Schmier
mIttel dient, ist im Handel unter dem Namen "Aq uadag" bekannt. Sie eignet sich nach 
Zeltschr. r. Dampfk. u. M. 88, 220 vor all em zur Schmierllng von Gebliisezylindern. 

Wii.hrend gewohnlicher Flockengraphit nur zur Schmierung wenig beanspruchter Lager dienen 
ka~, haben sich die unter dem Namen Oildag, Erythol, Potenzol und Kolloidgraphit inl Handel 
?cfmdlichen Prii.parate sehr gut bewii.hrt und bringen bei schweren Lagern und Kompressoren 
m 2proz., fiir Tropf- und Dochtschmierung schon in 1 proz. Mischung verwendet eine ErsparniH 
v~>n etwa 50% an Schmiermitteln. Besonders empfiehlt R. Schuster in Tagesztg. f. Brauer. 14, 40 
dbl~ Graphitschmierung bei Ringschmierlagern oder als Zusatz bei der Staufferfettschmierung, auch 

el Aminoniak- und LuftkompreBtioren wurden gute Resultate erzielt. 
. Zum Glitten der Reibungsflii.chen der Zahnrii.der kann in Ermangelung von Schmierfett 

em Gemisch von reinem, feinstgeschlii.mmtem Graphit und konsistentem sii.urefreiem }<'ett ange
wendet werden. Bei groLleren Zahnrii.dem besteht die Mischung zweckmii./3ig aus gleicht'n Teilen 
Graphit und Fett, bei feineren hingegen wird der Fettgehalt etwas erhoht. (SeUens.-Ztg. 1917, 611.) 
.. Vergleichende Untersuchungen von MineralschmierOlen mit 1,5% Zusatz Oilda~ ver
Offentlicht A. Saytzerr in Z. Ver. d. Ing. 68, 1174. In allen Fii.llen zeigte sich ein giinstiger EmfluLl 
~es sehr feinen und reinen Graphits auf die Schmierfii.higkeit des Oles auch in Hinblick auf die 

errninderung des Schmiermittelverbrauches. 
Nach Ma),er soil iibrigen.'1 nur bei schnella.ufenden Zapfen ohne groLle Druckbelastung fein 

gema.hlener Graphit als Zusatz zu den Schmierfetten oder -Olen verwendet werden, fiir langsam 
Lan II e , Chem.-teobn. VOlacilrlften. S. Auf!. III. Bd. 22 
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laufende Mascbinenteile. besonders aber bei Ketten- und Ringschmierung hat sich grober gemah
Iener Graphit beaBer bewi.brt. (Te'chn. lilt&. 1918, 17f.) 

FUr achnellaufende. gering belaatete Maschinenteile wildt man am beaten ein SchmiermitteI, 
daa aus innigBt gemischtem Talg und Graphit zu gleichen Teilen beateht. (Rupprecht, Zeltechr. 
r. Damplk. u. IL 1809, 16.) 

Zur Erhoh~ der Aufnahmefibigkait von TeerOlen oder anderen Schmier6lersatzatoffen 
fiir kolloidalen Graphit aetzt man ihnen zwecks Neutralisation der Ole alkalische Stoffe. insbe
sondere Magnesi umhydroxyd zu. (D. B. P. 812 a78.) Nach dem Zusatzpatent verwendet 
man ala alkaliBChe Stoffe organiache Baaen. die wie Pyridin. Anilin oder Dimethylanilin die 
kolloidfillenden Eigenachaften der Eraatrschmierole besonders kriftig und raach beaeitigen. 
(D. B. P. a12 887.) 

288. Herstellung von Grapbit enthaltenden 8ehmiermiUeln. 
Zur Herstellung eines Schmiennittels vermischt man feate Schmierpulver (Graphit. Glimmer, 

Talk) mit einem die Teilchen umhiillenden 01 (Ricin~sol) unci vermablt die Masse sodann mit 
einem zihfliiss' M:ineralol. daa die Olumhiillung nicht last und Bich nicht mit ihr vermiBcht. 
Vgl. D. B. P. 114486: Herstellung eines Schmierriiittels fiir Dampfzylinder. 

Auch ein bei Siedebitze zusammengeriihrtes GemiBCh von 1 r Petroleum. 88 g Graphit. 3 g 
BienenwachB. 9 g Talg und 3 g Atznatron eignet sich als M:aschinenBChmiere. (D. Ind.-Zig. 1878, 
Nr. fO.) 

Uber Herstell~ eines pulverformigen Schmiermittels fUr AchBen oder Wellen aus Graphit 
mit Ei weiB oder Eigelb siebe D. R. P. 10 a70. 

Uber ein ihn1iches festes Schmiermittel aus Graphitmehl. EiweiB. Eigelb. Milch oder Blut, 
daa man nach ~ierung des EiweiBes bei 90° trocknet. siebe D. B. P. 18888. 

Em merkwiirdig zusammengesetzteB Schmiermittel ~teht naOO D. B. P. 7809 aus einer 
:Mischung von Graphit mit einer LOsung von SchieBbaumwolle und Campher (also 
Celluloid) nebet Papierstoff. 

Em Schmiermitte1 fUr selbstschmierende Lager beateht nach D. B. P. 78 202 aus 9 Tl. Graphit
pulver. 3 Tl. Fasermaterial (Lumpen. Jute. Werg oder Asbeat). 3 Tl. kohlensaurem oder basisch 
kohlensaurem Bleioxyd und Leinol in der notigen Menge. Aus dem Material 188Ben sich auch 
Lagerschalen pressen. wenn man die Masse mit Wasser anriihrt. 

Zur Herstellung £'iDes Schmiennittels fUr die inneren Teile von Kondensationsdampfmaschinen 
emulaiert man nach D. B. P.189 900 Graphit. den man mit lei('htem Petroleum. Toluol. Xylol 
u. dgl. getrinkt hat. mit Glycerin und vermag so wagen der keeselsteinhindernden Wir
kungen des leichten KohlenwaSSf'rstofftlS daa Kondenswasser oboe Schaden wieder in den Kreis
lauf einzufiihren. 

Nach Sellens.-Zig. 1911, 608 wird die Schmifll"fibigkeit eines Oles durch den Zusatz von 
wenigen Prozent Graphit wesentlich erhoht. Ein Lagerkiihlol von Art des .. Caloricit" enthii.lt 
75% Mineralol. 22% RiibOl und 3% Graphit (siehe unten). 

Zur Priparil'T11Dg des Graphite ala Bchmiennittel nach dem Achesonachen Verfabren be
handeJt man den Graphit zuerst mit Tanninlasung und sodano mit Salzsi.ure. (F. Thalberg, Chem.
Zig. as, 711.) 

Zur Uberfiihrung von fettigem Graphit in mit Wasser und 01 gut miachbare Form (entfiockter 
Graphit von Acheson) aetzt man der zu behandeInden Graphitmasse 2-10% Tannin zu oder 
vermischt den Graphit mit einer wiisserigen LOsung von GaJlusgerbsiure oder wiisserigem 
Strohextrakt und verknetet den erhalten.m Teig wi.hrend et. 2 Stunden. Das erhaltene Produkt 
bildet dann in dieser Form bzw. in wiBseriger oder oliger Mischung daa fertige Schmiermittl'l. 
Erhitzt man den so veriiDderten Grapnit auf Rotglut oder trocknet man ibn nur bei 100° voll
stiLndig. so verliert er jene Eigenachaft mit Waaser oder 01 mischbar zu werden und ballt sich 
wieder in Flocken zusammen. (D. B. P. 1918tO.) 

Zur Herstellung einer bestindigen M:ischung von Graphit mit 01 verreibt man entnockten 
Graphit ala wisserige Paste ~ mit 01, worauf man das vom 01 verdringte Wasser abgiefJt, 
so daB eine Graphit - Olem ulslon resultiert und nicht. wie z. B. nach dem D. B. P. 191840, 
eine wisserige Graphit-Tanninemulsion. (D. B. P. 218 218.) 

Zur Herstellung eines entwisserten Gemische8 von entnocktem Graphit und 01 ver
dampft man aus dem Gemiach der wisserigen Paate mit 01 unter starkem Riihren in einem offenen 
Metallbehilter daa Waaser bei niederer Temperatur (zwischen 60-85°). Man bedient sich zu diesor 
Verdampfarbeit entweder eines in der Temperatur genau ragelbaren Olbades oder einer andercn 
Abdampfvorrichtung. die beispielswei'18 elektrisch heizbar ist. Wenn die Entwiisserung des Go
menges so weit vorgeachritten ist, daB kaine Flockenbildung mehr zu befiirchten ist, entfernt 
man den Rest des Wassers bei hohel'er Temperatur. (D. B. P.IS!I".) 

Zur Herstellung eines Schmiermittels fUr Hihne von Dampfkesseln, HeiBwaaserleitungen 
u. dgJ. preBt man Graphit mit 6-10% p.ines neutralen. hochsiedenden Minet'aloles unter ein~m 
Druck von 10 Atm. in geeignete Form und erhilt BO. ohne die Eigenachaften des Flockengraphlts 
durch klebrilJe Bindemittel oder Erhitzung zu verindem. eine M:aase. die. ohne zu zerbr6ckeln. 
in die Schmlel"kanile der Hahnkiiken eingefiihrt werden kann. (D. B. P. 189271.) 

Ein anderee Schmiermittel. daa sieh besonders fUr Zahnrider eignet. setzt sich nach Tech~. 
RlIHleb. 1811, 668 zusammen aus 30 Tl. Wollfett. 20 Tl. HanOI. je 10 TI. Talg und Paraffm 
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und 30 Tl. Graphit, den man der Masse nach Entfernung der Warmequelle zugibt, worauf dB!! 
Ganze bis zurn Erka.Iten verriihrt wird. 

Die Herstellung der Fahrradketten - Glii.ttmassen beschreibt C. FrIedrich Otto in Selfens.
Ztg. 1912, 1896. Man verlangt von einer sol chen Glii.tte, daJ3 sie, abgesehen von geniigendem 
Fettgehalt, feet genug sei, urn der durch das Metall in hohem MaJ3e fortgeleiteten Sonnenhitze 
zu widerstehen. JedenfalIs mUssen alIe verwendeten Fettstoffe einen hohen Tropfpunkt besitzen. 
Man erhii.lt eine solche Masse z. B. durch Verschmelzen von 50 Tl. Talg, 23 Tl. Graphit, 22 Tl. 
Spinde101 und 5 Tl. Ceresin, wobei der Talg ganz fortfallen oder durch Paraffin ersetzt werden 
kann. Nach anderen Angaben stellt man solche Schmiermittel durch Vermengen von Alkohol, 
Seife und Graphit her. -

Ein gutes Schmiermittel fUr Zahnrii.der, Schneckengetriebe u. d~l. erhii.lt man nach 
Gummlztg. 26, 869 durch Vermischen von Talg oder TropfOl mit etwa 20% Graphit. 

Die Graphit - Schmierstifte werden durch inniges Vermischen von Graphit mit Schwefel 
und Talg hergestellt. Oder man mischt nach D. R. P. 89626 500 g feinsten Graphit mit 500 g 
Knochenol, gliiht die Masse unter LuftabschluJ3, mahlt und vermischt den so vorbereiteten 
Graphit mit einem Gemenge von 500 g Stearin, 50 g reinem Bienenwachs, 20 g Ceresin und 20 g 
Vaselinol in der Hitze. Der erhaltene steife Brei wird in Formen gepreJ3t. 

Einen Schmiermittelersatz erhii.lt man aus Graphit oder Talkum und Sulfitabl~uge. 
(D. R. P. 802 188.) 

289. Eisenglanz-, Talkum-, Schwefel-, RuBschmiermittel. 
AlB Zusatz zu Schmiermitteln wird in D. R. P. 102409 empfohlen, Korper, die mit dem 

Fett oder 01 nicht vermengbar sind, also z. B. Eisenglanz oder Eisenglimmer, in Schuppen
form zuzusetzen. Diese Teilchen werden von dem 01 oder Fett umhiiIlt und IBl!8en bei zunehmen
dem Druck, wie er sich innerhalb der ~er wii.hrend des Ganges der MB!!chine ergibt. entsprechend 
groJ3ere Fettmengen zur Wirkung kommen, sie bilden wegen ihrer Beweglichkeit und leicbten 
Verschiebbarkeit eine diinne Schmierschicht. 

Der Zusatz von T a I k u m zu Paraffin oder Walrat in Schmier- oder auch kosmetischen 
Mitteln wurde schon in E. P. 670/1886 empfohlen. 

DB!! Talkum verhii.lt sich bei der Aufarbeitung mit verschiedenen Stoffen, die es in kolloidale 
Form iiberfiihren konnen, ii.hnlich wie der Graphit. Man erhii.lt durch Behandlung des Pulvers 
mit Ammoniak oder mit Ammoniurnca.rbonat in der Warme, folgende Behandlung mit WBI!8er 
und Trocknung im Vakuurn vermutlich nach der urnkehrbaren Gleichung 

4 (SiO •• 3 MgO)B.O + NBI ~ 4 (SiOI · 3 MgO)NB, + BIO 

ein Material, dB!! von dem Ausgangsprodukt vollig verschieden ist, und mit 01 angeriibrt auch 
bei hoherer Temperatur nicbt aUllflockt, so daJ3 es ebenfRlls ein wertvolles Schmierhilfsmittel 
bildet. So 'behandelt man z. B. dB!! Talkummehl einige Stunden im trockenen Ammoniakgasstrom 
und erhii.lt so eine schwer filtrierbare Suspension in Wasser und eine sich sehr schwer absetzende 
Suspension in mittelschweren SchmierOien. Man trocknet dB!! Prii.p8ol'at dann iiber Schwefelsaure 
im Vakuurn, ohne Warmezufuhr, urn ein Zusammenballen der Teilchen zu verhiiten und erhii.lt 
so ein Prii.parat, das, in Neutralfett eingetragen, dann auch bei Warmezufuhr nicht mehr aus
fiiUt. Auch unprii.r.arierter Talk liefert .mit schweren Mineralolen, jedoch nur dann ein wert
valles Schmiermitte, wenn man das MineralOi in den Ta.lk (40-60%) eintragt und nicht urnge
kehrt. DB!! Prii.parat emulgiert sich gut mit mittelschweren SchmierOien und liefert mit Neutral
fetten ebenfalls warmebestii.ndige Emulsionen. (F. Thalberg, Chem.-Ztg. 88, 711.) Vgl. L. Pierron, 
Zentr •• BI. 1919, ll, 788; ferner Paplerfabr. 14. 08 und P. Rohland, Chern. Apparatur 3, 6. 

Ein weil3es staubformiges Maschinenschmiermittel erhii.lt man durch inniges Vermischen 
von 50 Tl. Talkum, 25 Tl. Borax und 25 Tl. Stii.rkemehl unter evtl. Zusatz von Olen oder ii.hnlichen 
Schmierstoffen. (D. R. P. 146 224.) 

DB!! Schmiermittel "Caloricid" wird nach D. R. P. 60428 hergestellt durch Verreibt-n eines 
getro~kneten Gemenges von 40 g gelbem oder rotem Blutlaugensaiz, etwas WBI!8er, 4 g Eisen
?hlond und 60g Scb wefel mit 200 g Riibol. DB!! Eisenchlorid hat nur den Zweck, das Priiparat 
lllfoige der BildllDg von Berlinerblau blau zu farben, wii.hrend das Blutlaugensalz angeblich die 
Lager harten solI. 

tTber die mit RuJ3 versetzten TeerfettOie (Meiderol- lInd Russinolole), ScbmierOlersa.tz
produkte, die wii.hrend des Krieges Aufnahme fanden, siehe Zentr.-Bl. f. Zuckerlnd. 1917, 862. 

Zur Herstellung eines haltbaren, die Warme und Elektrizitat schlecht leitenden Schmier· 
lind Reinigungsmittels fUr Maschinen und Maschinenteile verreibt man Mineralole nach 
D. R. P. 268189 mit calciniertem, also reinem und wasserfreiem RuJ3, der dB!! Heil3lauIen und 
Fressen der Lager verhiiten solI. Je nach GroJ3e und Reibung der Metallteile werden bis zu 100 
und mehr Prozent RuB zugesetzt. 

290. Stopfbtichsenpackungen, Weiehmetallsehmieren, Antifriktionslager . 
.. trber M:etallpe.ck~en und die verschiedenen Ansichten iiber die Vorziige dar Stopf. 

buchsenfiill ungen mIt Fasermaterial oder einem ~misch von metallischem Blei, Ashast-
22· 
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faaer, Graphit oder M~e mit 01 usw. siebe Gummlztg. 28, 4 und die Kontroverse, die sich 
iiber dieses Thema auf 8. 68 usf. entspinnt. 

Eine Stopfbiichsenpackung erhalt man nach einem Referat in 8elfeo8.-Ztg. Un2, 118 z. B. 
durch Verschmelzen von je 10 kg Talg und Zylinderal, 20 kg Talkum, 30 kg Schmierseife (un
gefiillt) und je 6 kg Graphit und Asbestpulver. 

In D. R. P. 281147 iBt ein Verfahren zur Herstellung von Stopfbiichsenpackungen 
bzw. zur Gewinnung einer plastiBchen, in groBer Hitze nicht schwindenden Masse beschrieben. 
Man miBcht 80 Tl. reinen Asbest, 10 Tl. Talkmehl, 20 TI. Flockengraphit und '0 TI. Olgemisch 
mit hoohstem Flammpunkt, heiB in einer MiBchmaschine biB zum Erkalten, r&tet die Masse in 
einer Trommel bei 200°, bis ein knetbares Produkt entsteht und vermiBcht as mit dem Gemenge 
von 160 TI. eines Kompositionsmetalles in Tropfenform und einem zihen, klebrigen Fettgemisch 
von hohem Flammpunkt. 

Von Bedeutung iBt die Asbestart, die man bei Anfertigung der Stopfbiicheenpackungen 
wi.hlt. Jenachder Borte nimmtdieFf'stigkeit der Asbestpappen bei Temperaturenoftschon 
wenig iiber 100° und besonders iiber 250° sehr stark ab, wobei das Material miirbe wird und schliell
lich zerfallt. Nur der Weil3asbest bleibt auch nach l00maligem Erhitzen, was Festigkeit betrifft. 
Bnnihernd unveriindert und zeigt auch dem Blauasbest ~geniiber keine geringere Isolierfihigkeit. 
FUr Stopfbiichsenpackungen darf Blauasbest infolge semer starren Struktur sogar in MiBchungen 
und auch bei starkem Einfetten nicht verwendet werden, da er die Kolbenstangen angreift und 
sich stets durchdriickt. Dar WeiBasbes t ist jedoch in anderen Fillen, wo er nicht mit beweg
lichen Metallteilchen in Beriihrung kommt, durch Blauasbest ersetzbar, der fUr Matratzenfilllung 
sogar vorzuziehen ist, da er besser filllt. (Gummlztg. 84, 198.) 

Siehe dagegen die Ausfiihrungen in Gummlztg. 84, 280. Diesen Mitteilungen zufolge sind 
verschiedene Handelssorten des Blauasbestes zur Erzeugung von tadellosen Blau-WeiB-Stopf
biichsenpackungen verwendbar. und nur Struktur, Harte und Bearbeitungsart des Asbestes bei 
der Spinnerei, besonders der Drehungsgrad der Faden, sind fUr die Giite der Packung mallgebend. 

AsbestschnUre mit 15% BaumwollzJ»l&tz biil3en schon nach einmaIigem Erhitzen auf hohere 
Temperatur mehr als 50% ihrer urspriinglichen Fest~keit ein. FUr die Herstellung von Packungen 
iBt auf diese Tatsachen Bedacht zu nehmen, ebenso Wle aIs allgemeine Regel gilt, dall ein voluminos 
gefiilltes Asbestkissen BUS rein versponnenen langen Fasem vorteilhafter iBt, ala ein sehr fest 
geetopftes Kissen, da auch hier, wie bei den Wirmeisolationsmassen (Bd. n [589] die Luft das 
eigentlich isolierende Medium bildet. (F. Bayer, Kuo8tstoffe 8,89,119,129 u. 148; vgl. Z. Ver. d. 
1Dg.80,688.) 

Ala Ersatz fUr Asbest bei Stopfbiichsenpackungen fUr 10 und mehr Atmospharen Druck 
eignet sich Bleiwolle, fUr Sattdampf von geringerem Druck Cellulose und mit Talkum oder Graphit 
gefiillte Papierpackung. Das dichtende Asbestkautschukband fUr Kesselverschlulloffnungen, 
Mannlooher u. dgl. wird durch Zement ersetzt, als Ersatz fUr It-Platten bnn ein EiBenwellring 
mit Kittdichtung, statt Asbestpappe Schlackenwell,PBppe und fUr geringere Beanspruchungen 
graphitiertes Papier oder Hartpapier mit Zement dlenen. (Gummlztg. 1918, 481.) 

Eine aus grobgepulvertem, bestem WeiBmetall mit einem Fettstoff zu einem plastischen Metall
kitt verknetete Stopfbiichsenpackung, die Temperaturen bis zu 350° und Drucke bis zu 1000 Atm. 
8ushilt, kommt unter dem Namen Frankalit in den Handel. 

In DlOIfI. Jnurn. 218, 1 'i8 worden als Schmiermittel fUr Heilldampfmaschinen MetaUegie
rungen, und zwar fUr Niederdruckmaschinen: 5 Tl. Zinn, 5 TI. Blei, 5 Tl. WiBmut, 4- TI. Cadmium, 
mit dem Schmelzpunkt 65,5°, fUr hahere Temperaturen mit entsprechender Vergrol3erung des 
Bleizusatzes und endlich reines Blei empfohlen. 

'Ober das Schmiermaterial "Metallin",.das aus den verschiedensten Men~en heterogenster 
Kijrper besteht (z. B. 96 Tl. Lettenunetall und 4- Tl. Kautschuk oder 86 Tl. Blm, 12 Tl. Lampen
ruB und 2 Tl. Bienenwachs oder 80 Tl. Elfenbeinstaub und 20 Tl. Wa.lrat usw.), finden sich aUS-
fiihrliche Mitteilungen in Jahr.-Ber. f. chem. Techo. 1870, 680. . 

Nach D. R. P.I0 609 erhiilt man eine keiner Schmierung bedUrftige L8germasse, die slch 
wenig abnutzt, aus einem Brei von Graphit und WassE'rglas, den man auf die Reibungsfliche 
auftr~ und erhirten lillt. In diesem Zustande iBt die Masse mit Werkzeugen leicht bearbeitbar. 

Em Ant if r i k t ion sma t e ria I, das sich besonders fUr EiBenbahnwagenlager eignen und 
mit Seifenwasser statt mit 01 geschmiert werden soil, besteht nach D. R. P. 66982 aus einem 
gep,relJten Gemenge von Sigespinen, pulveriBiertem EiBen, Graphit, Porzellanerde, etwas schwa.rzer 
Seife, FirniB und Vaeelinol. 

Nach D. R. P. 184 88tt prellt man zur Herstellung eines selbstschmierenden Lagers ein Ge
mange von Zink- oder schwammigem KupCerpulvor mit einem Schmiermittel unter hohem Druck 
in feste Formen. 

Ein Antifriktionsmaterial wird nach D. R. P. 228887 hergestellt aus dem unl&lichen 
und unschmelzbaren Kondensationsprodukt von Phenol und Formaldehyd und verschiedenen 
Wirrneleitem, z. B. Graphit oder Metall, die der Masse in Korner-, Pulver- oder Flichenforrn 
beigefiigt werden. S. a. Bd. I [294]. 
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Spezialschmiermittel. 
291. Zylinder-, HeiBdampf-, Dampfturbinen-, Lokomobilenole. 

tlber Heil3d8ompfzylinderole von grol3er Hitzebestiindigkeit, die Anforderungen, die 
man von Seite der sta.a.tIichen Behorden an diese Ole stent und die Art ihrer Zusammensetzung 
berichtet C. FrIedrich Otto in Selfens.-Zf.g. 1912, 740 u. 769. VgI. Seifens.-Zf.g. 1911, 629: Motor
und Zylinderole; S.1176: D8ompfmasehinenzylinderole; S.681: Maschinenole usf. 

Siehe weiter: Eigenscbaften und Verwendungsmoglichkeiten der russischen und 80merikanischen 
vereehiedenen Zylinderolsorten. (C. Friedrich Otto, Seifens.-Zf.g. 42,196,311,361,899 u. 418.) 

Ferner: Prillung und Beurteilung von D8ompfturbinenolen. (F. Schwarz und J. MarcuI
lon, Zeltachr. f. angew. Chem. 26, 886; vgI. auch S.432.) 

Die hoebsten Anforderungen 80n die Bescha.ffenheit der Ole stellt die Zylinderschmierung, 
d80 in diesem Falle mit hohen Temperaturen und starker Reibung zu rechnen ist; das 01 darf 
nicht zu leieht verd80mpfen da sonst Mischung des Bchmieroies mit Wasserdampf erfolgt, wo
durch das Kondenswasser verOlt und iiberdies Schmierolverluste entstehen. Fiir Zylinder
schmiE'rung von Verbrennungskr80ftmaschinen eignen sich d80her 80m besten h80lbsehwere Ole 
mit einem Flammpunkt von 180-200°, d80 solche Ole in gasformiger Form rE'Iativ restlos ver
brennan. Je naeh dem Verwendungszweck sind natfirlieh diese Ole ihrer Zusammensetzung na.ch 
sehr verschieden und ell unn im folgenden nur auf die allgemeinen Vorsehriften Bezug genommen 
werden, wii.hrend hinsiehtlieh dE'r nii.heren Angaben auf die Spezialliteratur verwiesen werden linul3. 

Bis vor wenigen Jahren war Talg das vorherrschende Zylindersehmiermaterial und 
auch heute werden noeh vielfaeh Mischungen von Talg und Mineral Olen , sog. Verbund- oder 
Compoundole (284) verwendet, die hii.ufig auch 8ondE're ver::etabili'Jehe oller animalische Fptte wie 
RiibOl, BaumOl, KnochenOl oder Tran enthalten. Die gebrauchlichsten DampfmaschinenzylinderOle 
bleiben jedoch MineralOIe, unter denen man die dunklen sog. VakuumOle von den hellen Vaivelin
oder ValveOlen unterseheidet. In der ersteren Gruppe kennt man wieder gewohnliche trod sog. 
Heil3dampfzylinderOle, die sii.mtlich ffir die mannigfaltigen Zwecke der Teehnik in Spezial
prii.par8oten hiufig mit einem Geh80lt von Talg oder RiibOi von besonderen Firmen dem Handel 
zugefiihrt werden. In Selfens.-Ztg. 88, 1176, 1287 u. 1280 bringt C. F. Otto zahlreiehe Rezepte 
fiir solehe Mischungen aus seiner eigenen Praxis, die erprobt sind und sich bewihrt haben. 

Die Verwaitungen der Sta.a.tseisenbahnen verlangen von einem Heilldampfzylinderol, 
<I.all es reines MineraIOl sein, bei 200 das spez. Gewicht von mindestens 0,900, einen Engler-Visco
Sltii.tSgrad von wenigstens 6 bei 100° und im Pensky-Martensapparat einen FIammpunkt von 
wenigstens 3000 haben soil. Es darf ferner in Normalbenzin nicht mehr als 0,2% Riickstaod ab
scheiden und bei zweistiindigem Erhitzen auf 3000 nicht mehr als 2% seines Gewichtes durch 
Verdampfen verlieren. Nach C. F. Otto sollte jedoch jedes Heil3dampfzylinderOi einen ZU'Jatz 
von allerdings nicht mehr als 8 % fettem 01 haben, da sich der Dampf dann leichter sittigt. (Seifens.
Ztg. 89, 740 u. 769.) 

. FUr kleine, liegende Dampfmaschinen empfiehlt sich ein Gemiseh von 40% amerikanischem 
LIOn heavy Engine Oil, 40% Cosmopolitain heavy Engine Oil und 20% Pale Oil 0,900/7; ffir 
Lokomobilen wird russisches MaschinenOl 0,906/8 zugesetzt, ffir Heilldampflokomobilen 
68% Cosmopolitain heavy Engine Oil, 17% russisches Zylinderol, 0,912/15 und 15% filtriertes 
ZylinderOl A, oder 55% russisches MaschinenOl 0,906/8, 30% deutsches rotliches MaschinenOi 
und 10-15% FFF Valve Cylinder oil usw. 

Ein Kraftmaschinenol ffir allerschwerste Maschinen wird aus 70% russischem 
~chinenOl 0,706/8 mit 30% Steam refined extra filtered Cylinder oil Cold test hergestellt. 
DIes 01 solI eine Viscositit von 9,6 haben. 

Soli das 01 nicht dick, trotzdem aber zii.hfliissig und hochviscos sein, so werden 85% russi
sc~es Maschinenol 0,906/8 und 15% eingedicktes CottonOl gemischt. Diese Mischung hat eine 
VJScositit von fast 8 . 

. Ein Kraftmaschinenol zweiter Qualitii.t gewinot man durch Mischung von 321/,% Cosmo
~htain heavy Engine Oil, 30% Lion heavy Engine Oil, 20% Pale Oil 0,900/7 (amerikaniseh, 

JScoBitii.t 3,34) und 121/,% Steam refined extra. filtered Cylinder oil Cold test. 
~iir kleine liegende Dampfmaschinen von 6-8 Atm. eignet sieh eine Mischung von 40% 

~::~~nischem Lion heavy Engine Oil, 40% Cosmopolitain heavy Engine Oil und 20% Pale Oil 

O Eine gute Mittelqualitit flir Lokolllobilen gibt eine Mischung von 85% russisehem MaschinenOi 
,~06/.8 und 15% filtered A Cylinder oil. Ffir das letztere bnn auch das helle Zylinderol 0,889 

mIt emer Viscositit von 3 benutzt worden. 
0.1 Eine gute Mischung ffir Heil3dampflokomobilen wird aus 68% Cosmopolitain heavy Engim> 
I, 7% russischem ZylinderOi 0,912/15 und 15% filtered A Cylinder oil hergestellt . 

. Eme Mischung ffir Dampfmasehinen und Motoren gibt die Zusammenstellung aus 87 1/,% 
rl~sJSchem MaschinenOi 0,906/8 und 12 J/.% FFF Valve Cylinder oil. (C. F. Otto, SeUens.-Ztg • 

.,11, 689 u. 682.) 
In Selfens.-Ztg. 1918, 204 fl. berichtot C. F. Otto iiber Lokomobilenole, die Anforde

rUngen, die man an ihre Zusammensetzung stellen mull tmd die Art und \Veifle der herzu
stelfenden Mischungen. Ffir groLle Lokomobilen von 150-300 PS (mit 10 Atm.) wird ein Ge-
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meJl88 von 40 Tl. FFF Valve-Zylinderol, 30 Tl. Steam refined N, 20 Tl. Cold test (Extrafiltered), 
8 Tl. raffiniertem RiibOl und 4 Tl. Klauenol verwendet, wii.hrend ffir Heifldampflokomobilen 
ffir 400 PS z. B. eine Zusammensetzung aus 50 Tl. LL Zylinderol, 44 Tl. Steam refined Extra 
und 4 Tl. TaIg gewihlt wird. 

In einer Umfassenden, durch reiche anaIytische Daten gestiitzten Arbeit iiber Priifung und 
Beurteilung von Dampfturbinenolen kommen F. Schwau und I. MarCU8S0D zu dem SChlull, 
daB die Verharzung dieeer MaschinenOie duroh harzartige. dickO~, meist sauerstoff- und schwefel
haltige Stoffe von hohem spezifischen Gewicht bewirkt wird, die Sleb von ungesattigten. vermutlich 
terpenartigen Verbindungen ableiten und durch Knochenkohle leicht adsorbierbar sind, 80 da/3 
die Ole aUf diese Weise gereinigt werden konnen. (Zeltschr. r. aagew. Chem. 28, I, 886.) 

Zur Herstellung eines Dampfzylinderschmiermittels erhitzt man das von den Wollfettsiuren 
befreite Neutralwollfett, Rohlanolin oder Wollwachs allein oder in Mischung mit Mineralolen 
unter hohem Druck auf hohe Temperatur (300° und 50 Atm.) bei ~nwart von Wasserdampf 
uod bindet dann etwa gebildete geringe Si.uremengen in Form von 10slichen oder unlOslichen 
Seifen. Nach einer Ausfiihrungsform des Verfahrens ersetzt man das Wollfett durch von Fett
aiuren befreite Trane oder feste oder fitissige Wachse pflanzlichen oder tierischen Ursprunges. 
(D. B. P. 144 48i und 148 807.) 

Ein hochviscoses Schmiermittel, das ein bei Zimmertemperatur fiiissiges Zylinderol 
iBt, bei 100° jedoch 20 Englergrade Viscositat zeigt und das sieb auch w~ seines hohen Flamm
punktes von 310-315° alB Schmiermittel ffir Heifldampfmascbinen eIgl\6t, erhilt man durch 
Extraktion von Erdolpech mit einem fliichtigen LOsungsmittel (Benzol, Chloroform, Benzin. 
Petroleum oder Gasol), folgendes Reinigen des Extraktes mit Behwefelsiiure und Lauge, Waschen 
mit Wasser und Abtreiben des LOsungsmittels. (D. B. P. 178966.) 

Zur Gewinnung von SchmierOlen destilliert man asphaltartige Stoffe nach ihrer Entfernung 
aus den DestillationskesseIn, in denen sie gewonnen wurden, aus anderen GefiJlen im Vakuum 
und erhi.It 80 neben wenig Gas und olfreiem trockenen Koks bis zu 60% eines verwendbaren 
ZylinderOles von hoher Visc08itat, das dureb kurze Behandlung mit Wasserdampf von leicht 
siedenden Bestandteilen befreit wird und 80 einen hohen Flammpunkt erhi.It. Nach einer Ab
ii.nderung des Verfahrens liflt sich die Methode auch auf Bra u n ko hIe n tee r in der Weise iiber
tragen, daB man den nach Verschwelung der Braunkohle in Generatoren riickbleibenden Tear 
miiglichst schonend, am besten im Vakuum mit iiberhitztem Wasserdampf destilliert. Man ge
winnt 80 bei gleichbleibenden Paraffinausbeuten 20% Maschinenol von 188° und 10% SpindelOi 
von lliO° FIainmpunkt, die eine Viscositat von 6,2 bei 50° bzw. 4 bei 20° zeigen. (D. B. P. 
806 100 und 807 188.) 

Ein alB Heifldampfzylinderol verwendbarer Behmierolersatz resultiert durch EmuIgierung 
von Mineralolen niedrigen Flammpunktes mit etwa 500,{, klarem Kalkwasser oder einer Pott
aschelOsung. Wenn die Emulsion zu dickfli1ssig wird. kann man sie mit diinnfltissigem 01 
verdiinnen. (D. B. P. 822687.) 

Ein Maschinenschmierol ffir hoohsten Dampfdruck wird nach D. B. P. 4210 hergestellt durch 
AufiOsen von olsaurer Tonerde (aus Tonerdesulfat mit f1iissiger Kali- oder Natronseife) in 
80-90% hochsiedender Kohlenwasserstoffe. 

292. Motorenole und -Iette. 
t7ber Automobil- und Gasmotorenschmierole siebe die Mitteilung von F. Schwan und 

B. Schliiter aus dem kOnigl. Materia.lpriifungsamte. (Chem •• Ztg. 1911, 418.) 
Allgemein gilt: Je warmer und heWer der Motor liuft. desto dickfliissiger und viscoser mu13 

das Behmierol sein, je unregeJmifliger die Maschine arbeitet. um 80 lEiihfliissiger und je hoher 
die Umdrehungszahl ist, desto dUnrifltissiger aber auch fetthaltiger mull das 01 gewihlt werden. 
In letzterem Falle ist jedoch eine gewisse Zihigkeit des 01es Dotwend~. da nur ein anhaftendes 
Schmiermittel v:on den GestlL~en der rasch umlaufenden Maschine mcht abgeschleudert wird. 
Stehende Maschinen brauchen un allgemeinen dickfliissigeres 01 als gleiche Systeme liegender 
Bauart und ebenso ist die Art der Steuerung von Einflufl auf die Wahl des Schmieroles. In 
8elfens •• Ztg. 1911, 629, 667 u. 680 teilt C. F. Otto Erfahrungen mit, die er bei der Lieferung von 
Schmierolen ffir die verschiedenen Motorentypen gemacht hat. 

Nach Untersuchungen von F. Schwarz und H. Schliiter wird die Entwicklung iibelriechen<!:er 
Auspuffgase. bei Verwendung der Automobil- und GasmotorenschmierOie durch jene ihrer Antelle 
verursacht, die in Aceton losIich sind. Es erscheint somit derWeg g~eben, diese Mineral
schmierole in leichtere und schwerere AntE-ile zu zerlegen und letztere. die m Aceton 100lich sind, 
abzutrennen, um auf diese Weise die Geruchlosmachung der Auspuffgase zu erzielen. {Chem •• Ztg. 
1111, 411., . 

Behmlerol ffir Dieselmotoren soll einheitliches 01 vom Flamropunkt 200-220° sein, die 
ViscositlLt 7-9 Englergrade bei 40°, das spez. Gewicht von nicht iiber 0,920 bei 15°, einen Siure
gehalt von h&hstens 0,01 % besitzen und frei von Wasser, Kautschuk, Marzen und Fremdstoffen 
sein. (8. BoaemaDD, 61motor 6, 12.) 

Die Motorzylinderachmierole mUssen reine, helle, Biurefreie Mineralmaschinenole von 
niedrigem Erstarrungs(>unkt sein, einen Flammpunkt nicht unter 170° und eine ViscOBitit. von 
6-14 Englergraden bel 50° zeigen und iiberdies in ihrer chemischen Zusammensetzung moghcbst 
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viel kohlenstoffarme Vel'bindungen enthalten, da der Kohlenstoffreichtum des Oles die Menge 
der unverbrannten RiickstiLnde bedingt. Bei Hers'tellung dieser SchmierOle tra.chtet man daher 
durch Behandlung mit SchwefelsiLure oder auf ph~ikalischem Wage durch Anwendung von Aceton 
und anderen LOsungsmitteln die kohlenstoffrelchen Verbindungen herauszulOsen und erzielte 
besonders auf letzterem Wage in kleinen Verhiiltnissen bisher gute Resultate. Ein abschlieBendes 
Urteil ist, namentlich was das Flugzeugwesen anbetrifft, bisher noch nicht zu fii.llen. (F. Schwan 
und H. Schliiter, 6lmotor 1, 606.) 

Zur Heratellung von Motorschmiermitteln, die kein freies A.lkali enthalten diirfen, versetzt 
man eine MischUDg von maglichst ha.rtem Stearin und russischem Erdol nur mit so viel Atz
alkali, daB die vorhandene Stearinsiure fast vollstii.ndig in ihr NatroDSalz verwandelt wird. (An
gew. Chem. 10, 1162.) 

Na.ch 8eUens.-Ztg.1911, 818 werden Automobilole aus einem Gemengevonamerikanischem 
Valve Cylinder Oil und einem russischen oder amerika.nischem Maschinenol (spez. Gewicht 0,906/8) 
hergestellt, und zwar mit einer Menge von 12%, 6% und 2-3% des ersteren, je na.ch dem ge
wiinschten Fliissigkeitsgrade. Schwere Lastautomobile brauchen ein 01, das zu obiger Mischung 
einen Zuaatz von 3-5% RiibOl erhiilt. Die Ole werden bei 75° gemischt. 

Ein Automobilol, das gena.uer PrUfung zufo1ge bei normaler Schmierung weder RuBentwick
lung nooh eine mehr ala normale Verachmutzung der Ventile und Kolben herbeifiihrt, erhiilt 
man na.ch F. Co KrIst, 8eUel18o-Ztg. 1918, M8 durch-Mischen von 25% amerika.nischem, hellem 
Zylinderol mit 75% Mineralol vom spez. Gewicht 0,901. mit dem FlammpUDkt 2100 und der 
VisC08itiLt 13 bei 20° und 3 bei 50°. 

Uber Kraftradole siehe die AufaatzfoIge von C. FrIedrich Otto in 8eUens.-Ztg. 1912, be
ginnend S. 1148. 

Fiir Automobilgetriebeachmierung wird na.ch 8eHens.-Ztg. 1911, 1120 meistens ein Ge
misch von konsistentem Maschinenfett und 01 verwendet. Man erhiilt beispielsweise ein mittel
fliissiges AutogetriebeOl aus 40 Tl. FFF Valve oder Cold test Cylinder Oil. 55 Tl. russiachem 
Maschinenol 0.906/8 und 5 Tl. Ta.l2 oder LaMol. Bollen nur reine Mineralole zur Verwendung 
gelangen, so mischt man 40 Tl. xxK Valve Cylinder Oil und 60 Tl. russisches Maschinenol 0,906/8. 

Ein allen Anforderungen entaprechendea Automobilfett erniilt man na.ch L.lane, 8elfel18o
Ztg. 1911, 891 aus 100 Tl. Riibol. 35 Tl. Tal~. 14 Tl. Atzkalk. 4 Tl. 40gridiger Natronlauge und 
750 Tl. russischem Mineralol (0.906/8), schlieBlich setzt man nooh, wenn sii.mtliches Minera.1ijl 
eingekocht ist. 50 Tl. RubOl IIU. 

Na.ch F. P. 440 808 erhiilt man ein konsistent bleibendes, noch bei etwa. 100° festes Schmier
mittel fiir die Bewegungsteile bei Automobilen u. dgl. durch Verriihren von 3 Tl. konsistentem 
Schma.lzfett mit 1 Tl. BleiweiB und 2 Tl. festem Mineralol. 

tlbu Lagerschmierung durch Fette siebe auch Bupprecht, Techn. Bunuoh. 1009, i1 u. 70. 

293. W user- und kiitebestJindige, femer Lagerktihl-Sehmierole. (Erkennung hei8-
gelaufener Lager.) 

Turbinensohmierole brauchen nicht beaonders viscoa, miissen jedoch stark wa.aserab
stollend sain und diirfen dieae Eigenschaft wii.hrend des Gebrauches nicht verlieren. FUr Umlauf
Bchmierung sollen nur reine Minera.lOle verwendet werden. von denen eine Pearsons-Dampfturbine 
stiindlich pro effektiver PS etwa. 0.16 g verbraucht. Statt der Umlaufschmieren ist auch Tropfol
und Dochtachmierung im Gebrauch. (C. FrIedrich Otto, SeUens.-Ztg. 42, 719 u. 749.) 

Na.ch 8elfens.-Ztg. 1918, 18 stellt man ein Re~ulatorenol fiir Wasserturbinen und Diesel
motorenbetrieb her durch Mischen von 80 Tl. russ18chem MaschinenOi (0.906/8) mit 20 Tl. Senf
fetOOI bei 80° . 

. Eismasohinen - Kompressorenol muB einen moglichst tiefen Gefr~~lunkt. niedriges 
spezlfisches Gewicht. gute Schliipfrigkeit und normalen Flamm- und Brennp t aufweisen. es 
solI femer frei von Harz und von anorganischen UDd orga.nischen Siuren sein und soll sich mit 
40 Tl. Erdolbenzin klar mischen. Geeignet sind verschiedene russische und amerikanische Ole, 
~~rner auch ein russischea Spindelol 0.885/887, nicht aber ihrer ma.ngelnden Gleitflii.higkeit wegen, 

Ie als Ersatz angebotenen Prii.parate. die meist Calciumchlorid enthalten. Das friiher hii.ufig ver
wendete Glycerin ist zu teuer. (C. F. Otto, 8elfens.-Ztg. 89, 804.) 

~ur Herstellang kiltebestii.ndiger TeerOle oder TeerfettOie mischt man die aus Steinkohlen:ier 1m Gemenge mit featen sich leicht abscheidenden Stoffen erhaltenen TeerOie mit den bei 
er Extraktion von Mineralolen mit schwefliger Siure (D. R. P. 118409) oder Aceton (D. B. P. 
~ 462) erhaltenen Kohlenwasserstoffextrakten. die den Teerfettolen nahe steben und ein hohes 

b\1Dg8vermogen fiir die festen Anteile der TeerfetOOle beaitzen. so daB sie mit ihnen klare LOsungen 
ge en und ihre Eigenachaften hinsiohtlich der KiiltebeatiLndigkeit. der Zii.hfliissigkeit und des 
Entflamm\lDg8punktea verbeasern. (D. B. P. 808 788.) 

. Uber Verwendung von Petrolither oder anderen leichten Kohlenwasserstoffen als Schmier
hlittel fiir Maschinen. die bei niedrigen Temperaturen arbeiten. siehe D. R. P. 186744. 

.. Ala Schmiermittel fiir zur Gas v e r fl us s i gun g dienende Kiiltemaschinen eignen sich bei 
f!!wohnlioher Temperatur feste und bei sinkender Temperatur immer fester werdende. hoher ala 

waffin oder Stearin schmelzende Oemische dieaer Stoffe mit Leim und feinem Graphitpulver. 
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Auch bei sehr' niedrigen Temperaturen behalten diese Gemenge we Schmier- und Abdichtungs-
fihigkeit bei. (D. R. P. IUS 800.) . 

G rap hit bildet ubrigens das einzig verwendbare Schmiermittel fiir Maschinen, die zur 
Herstellung von fl us sig em Wass ers t 0 ff dienen. 

In Selfens.-Ztg. 1918, 814 berichtet F. C. Krist uber LagerkiihlOle, die dazu dienen, ein 
heiBgehendes Lager abzukiihlen und auch in weiterem Verlauf eine Erwii.rmung zu verhindern. 
AlIe diese Ole enthalten als wesentHchen Bestandteil leichtverdunstende organische LOsungs
mittel, die w8.hrend des Verdunstens zu dieser Arbeit der Umgebung, also dem heiBen Lager 
Wii.rme entziehen und dieses dadurch abkiihlen. Die idea.lsten Fliissigkeiten wiren Ather und 
Ben zi n, die jedoch wegen wer zu grof3en Fliichtigkeit und wegen der explosiven Eigenschaft 
ihrer Dimpfe nicht angewendet werden sollten. Man setzt einem gewohnhchen Schmiermittel, 
z. B. polymerisiertem Ricinusol daher zweckmii.f3ig 24 Tl. Petroleum und 1% Amylacetat 
zu und erhii.lt BO ein Prii.parat, das besonders beim Einlaufen neuer Maschinen oder bei Verwen
dung in stark belasteten Lagern mit Ringschmierung gute Dienste tut. 

Kii.ufliche BOg. LagerkiihlOie sind nach S.lfens.-Ztg. ·1912, SOl hii.ufig nur rotgefirbte Ge
mische von Riib- oder LardOi mit amerikanischem MineralschmierOl, die evtl. einen Zusatz von 
3-5% Graphit erhalten. 

Ein Lagerkiihlol wird nach Welwart, Selfens.-Ztg. 1912, 841 beispielsweise hergestellt durch 
vorsichtiges Erhitzen von 90% RiiMI, 8% Benzin und 2% geschlii.mmtem Graphit. Nach Jahrg. 
1911, 880 mischt man Neutralfett, MineralschmierOl, CampherOi und Athylii.ther. 

Nach Heeren, Jahr.-Ber. f. chem. Techn. 18??, HS soIl man zur Abkiihlung heiBgelaufener 
Lager eine Mischung von Schwefel und Fett zur Anwenddng bringen, die sich, wie auch andere 
Autoren festgestellt haben, fiir den Zweck tatsii.chIich sehr gut eignet. Vielleicht verbindet sich 
der Schwefel mit dem feinen Metallstaub der abgeriebenen Lagerschalen zu Schwefelmetall, dar:; 
mit dem beigesetzten Fett ein ausgezeichnetes Schmiermittel Hefert. 

In Farbenztg. 19, 1188 regt Kayser aus Anlaf3 von Ungliicksfii.llen, die durch das Heif3werden 
rotierender Metallteile verursacht wurden, die Verwendung von Farben an, die die Eigenschaft 
besitzen ihren Ton bei einer bestimmten, stets fest liegenden Temperatur zu ii.ndern. Man reibt 
diese Farben mit 01 an und erhii.lt so bei besonders sorgfii.ltig auszufiihrender Arbeit allerdings 
teuere, jedoch deckende Anstriche, die wen Zweck erfiilIen. 

Solche zur Erkennung der 'Oberhitzung von Maschinenteilen geeignete Farben sind die Doppel
salze aus 1 Tl. Kupferjodiir (oder Jodsilber) und 1,2 Tl. Quecksilberjodid: AgJ. HgJ. und 
eu.,T •• 2 HgJ., von denen das erstere schwach gelblich gefirbt bei 90--100° lebhaft carminrot 
wird, wii.hrend die Kupfer-Quecksilber-Jodverbindung bei 60-70° von Scharlachl'ot in Schoko
ladebraun iibergeht. 85% des Kupfer- und 15% des Silbersalzes fiihren zu einem Farbenumschlag 
von Zinnoberrot bis fast Schwarz. Man tragt das trockene Pulver im Gemenge mit VaseHn, besser 
mit Firnis auf den Maschinenteil auf, umgibt die Stelle mit einem weif3en Anstrich und iiberzieht 
das Gauze fiir niedere Temperaturen mit einem farblosen, fiir hohe Temperaturen mit einem 
mit sog. Aluminiumfarben angeriihrten Decklack. Die Anstriche erhalten sich in letzterem Falle 
mehrere Jahre. 

Zur Herstellung von Schmiermitteln, welche Heif31auf der Maschine anzeigen, setzt 
man ihnen Naphthalinschwefel zu, lii.f3t dann nach einer weiteren Ausfiihrungsform des Ver
fabrens erkalten und verleibt der Masse gebrannte Magnesia oder ii.quivalent wirkende Oxyde, 
Hydroxyde, Peroxyde oder dgl. ein. Der wie iiblich den Schmiermitteln zugesetzte Schwefel 
zersetzt sich bei etwa 160° unter Schwefelwasserstoffentwicklung, die den Heif3lauf der Maschine 
anzeigt, doch lOst sich Schwefel allein im Schmiermittel zu wenig, so daf3 sich seine Hauptmenge 
krystallinisch ausscheidet und so schmierungshemmend wirkt. Der durch Zusammenschmelzen 
gleicher Teile Schwefel und Naphthalin, Eingief3en der Schmelze in kaltes Wasser und Mahlen 
des erkalteten Stoffes erhaltene Naphthalinschwefel zeigt diese unwillkommene Nebenerscheinung 
nicht und hat die Eigenschaft, schon bei 70° sich mit Magnesia. umzusetzen und bei Gegenwart 
von 01 oder Talg, mit denen man den Naphthalinschwefel zu einer Salbe anriihrt, Schwefelwasser
stoff zu entwickeln. (D. B. P. 2?1i OliO.) 

294. Transformatoren-, ferner elektrisch leitende Ole. 
Ober Transformatorenole siehe die Ausfiihrungen von F. Breth in der Zeitschrift Petroleum 

1911t 200 und den Auszug in Selfend.-Ztg. 1911, 1098. 
Die erste Anfordel'UDg, die man an ein Transformatorenol stellen muf3, ist vollige Al?

wesenheit von Siure, Alkalien, namentlich aber von Wasser, da die geringste Spur Feuchtigke1t 
Z. B. ein Gehalt von 0,04%, die Durchschlagsfestigkeit des Oles bei 4 mm Elektrodenentfernu~ 
von 40000 Volt auf die Halfte herabsetzt. Dementsprechend fand E. Schwab, daf3 auch beuD 
Stehen dieser Ole an dar Luft mit 90% Feuchtigkeitsgehalt nach je 24 Stunden die Durchschla.gs
festigkeit von 37400 Volt auf 22600, 17400, 10600,6700,6100, 5800 Volt fiel. 1m iibrigen slIld 
Transformatorenole MineralOle, die bei einem spez. Gewicht von 0,890 und einem Stockpunkt 
von mindestens minus 15°, bei 50° eine Viscositii.t von 5--8 Englergraden anzeigen. (Selfens.·Ztg. 
42, 100, 122.) 
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Nach Selfens.-Ztg. 1912, 342 wird das 01 am einfachsten dadurch von seiner Feuchtigkeit 
befreit, daJ3 man es mit Kalk verriihrt (der ibm auch einen evtl. Sii.uregehalt entzieht), worauf 
man es durch ein Gemenge von frischgeglillitem Sand und etwas Knochenkohle filtriert. 

Ebenso schii.dlich wie Spuren von Wasser sind in Transformatorenolen auch Staubteilchen, 
die, wie z. B. Baumwollfasem, Feuchtigkeit adsorbieren, sich dann zwischen den Elektroden 
anordnen und eine leitende Briicke bilden, so daJ3 eine einzige Faser die Ursache eines Unfalles 
bilden kann. Sorgfii.ltigste Filtration der IsolierOle ist daher Bedingung. (Zeitschr. f. Dampfk. 
u. M. 1917, 124.) 

Vber das Reinigen und Entwi.i.ssern von Transformatorol siehe A. P.1426 646. - Vgl. [866.] 
Ferner diirfen Transformatoren- und SchalterOle auch bei starkem Erwii.rmen nur wenig 

verdampfen und sollen auch nach 70stiindigem Erwii.rmen auf 120° unter Durchlei~n von reinem 
Sauerstoff vollig klar und in Benzin (0,700) ohne Riickstand loslich bleiben. Die Besprechung 
weiterer Anforderungen und Priifungsmethoden findet sich in Zeitschr. f. Dampfk. u. M. 38, 220. 

Nach A. Berninger ii.ndert sich der Isolationswiderstand des TransformatorOles in dem Tem
peraturbereich von 0-30° sehr erheblich, so daJ3 in allen Fii.llen, in denen die Kenntnis des Iso
lationswiderstandes von Bedeutung ist, zunii.chst die dem normalen Betrieb entsprechende Tem
peratur ermittelt und der Widerstand des Oles bei dieser Temperatur gemessen werden muJ3. 

Als Transformatorol verwendet man nach d~ Wolf entweder wasserhelles Mineralol, das 
einen niedrigen Brennpunkt besitzt und bei langerer Erwii.rmung keinen Niederschlag abscheidet, 
oder dunkIes, schwereres 01 von hohem Brennpunkt, das aber bei Erwii.rmung absetzt. Ersteres 
01 ist bei wassergekiihlten Transformatoren vorzuziehen. Die Ole miissen vollig sii.ure-, schwefel-, 
alka.li- und feuchtigkeitfrei sein, ihr Entflammungspunkt soIl iiber 100°, ihre Verbrennungs
temperatur iiber 200° liegen; sie sind dann durchschnittlich ein Jahr haltbar. Die frillier im 
Gemisch mit Minerall ihrer hohen Isolationsfahigkeit wegen vie} verwendeten Harzole werden 
heute nicht mehr als TransformatorenOle verwendet, da sie zu leicht verdampfbar sind. (Bayer. 
Ind.- u. Gew.-BI. 1910, 398.) . 

Zur Verdickung elektrischer IsolationsOle tropft man bis zur gewiinschten Konsistenz in das 
100° heiJ3e 01 Salzlosungen bzw. Suspensionen (CaCOs , MgCOs, CaSO.) ein. (D. R. P. 76778.) 

Als MineralOlersatz fiir die Verwendung in Transformatoren oder Schaltern eignen sich Teer
ole, die roh oder destilliert unter Wasserstoffdruck mit fein verteilten oder leicht schmelz
baren Metallen, Legierungen oder Hydriiren oder solchen Metallverbindungen behandelt werden, 
die das Metall nur locker an einen nicht sauren Rest gebunden enthalten. Es eignen sich z. B. 
fein verteiltes Natrium, Kupfer, Eisen, Nickel, Calciumhydriir, Natriumamid oder Calciumca.rbid, 
die man -am besten mit Fullererde gemischt zur Anwendung bringt und mehrere Stunden bei 
erhOhter Temperatur auf die Ole einwirken lii.J3t. Gleichzeitig werden die Ole dadurch vollstandig 
entschwefelt und entsauert und von ihren ungesii.ttigten Verbindungen, die sonst die gefiirchtete 
Harzbildung hervorrufen, befreit. Aus BraunkohlenteertreibOlen erhii.lt man so farblose oder hell 
gefiirbte SpindelOle. (D. R. P. 299691.) 

Zur Erzeugung von TransformatorenOl oxydiert man Tee r 0 I e bei niederer Temperatur mit 
Kaliumbichromat-Kaliumpermanganatlosung, evtl. bei Gegenwart eines gegen Oxydation be
stiindigen L6sungsmittels, in welchem FaIle man etwa bei 0° arbeiten kann, und trennt so die 
TeerOle in ziihfliissige Harze und fliissige Ole. (D. R. P. 332 249.) 

Zur Herstellung von feuersicheren, schwer verbrennlichen, isolierenden Fliissigkeiten fiir 
Transformatoren und Schalter setzt man dem SchalterOl neben einer nicht brennbaren, isolierenden, 
leicht fliichtigen Fliissigkeit, wie Tetrachlorathan oder Epichlorhydrin Anilin oder Dimethyl
anilin oder eine andere organische, nichtleitende Base zu, die auftretende saure Zersetzungspro
dukte neutralisiert. (D. R. P. 315402.) 

Um Transformatorenol oder andere fiir elektrische Zwecke benutzte Ole wieder ver
wenden zu konnen, behandelt man das 01 mit Aceton, zieht die acetonhaltige Schicht ab und 
entfernt den im 01 verbliebenen Acetonrest durch Destillation. Methylalkohol ist fiir denselben 
Zweck kaum verwendbar, da seine Wirkung wesentlich schwacher ist, als die des allerdings teueren 
Acetons. (D. R. P. 271196.) 
, Weitere Angaben iiber Transformatorenol und liber einen Apparat zu seiner Reinigung und 
l'rocknung bringt H. SchrOder in Chern. Apparatur 1916, 205 u. 218. 

o' Zur Gewinnung schmierfiihiger, metallschlitzender und die Elektrizitii.t leitender 
Ie lOst man 30 Tl. bei niederer Temperatur getrockneten naphthensauren Kalk in 70 Tl. 

~Iellem Minera.lschmierOl (13-20 Fliissigkeitsgrad nach Engler) durch lii.ngeres Erwii.rmen 
I~ Wasserbade unter hii.ufigem Riihren. Das dann erhaltene fliissige Schmiermittel ist wesentIich 
zaher als das urspriingliche. Die so gewonnenen Losungen naphthensaurer Salze von Schwer
IU.~tanen in schweren Minerallen (Kupfernaphthenate) bilden dann das stromleitende 01, 
s.ahre;':ld die Losungen der Calci umnaphthenate als SchmierOle zur Verwendung gelang~n. 

Ie konnen auch als Rostschutz- und Schmiermittel fiir Gewehrlii.ufe dienen, urn saure, un 
Gewehrlauf angesetzte Produkte zu neutralisieren. Je nach der Menge der zugesetzten Naphthe
nate kann man auch hochviscose, wertvolle Schmiermittel erzeugen, wenn man die Mengen
verhaltnisse so wlihlt, da.o die Produkte noch fliissig bleiben. (D. R. P. 261070.) 

~ur Erhohung der elektrischen Leitfii.higkeit schwerer Erdolkohlenwasserstoffe setzt 
IUan ihnen nach D. Bolde Seifen der Napbthensauren oder PhenoIseifen zu. Naphthensauren selbst 
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erhohen die Leitfihigkeit nur wenig. Entsprechend der Zugehorigkeit zu der Rellie der ayaH
schen bzw. a.liphatischen Kohlenwa.sserstoffreihe zeichnet sich das schwere TeerOl auch in phenol
freiem Zustande gegenuber dem schweren Mineralole durch wesentlich groJ3eres LeitvermOgen 
aus. (Ber. 48, 14; vgl. Ber. 47, 8289 und Zeltsehr. f. angew. Chem. 21, 2188.) 

Nach ti. P. Anm. 8822/04 wird ein elektrisch leitendes Schmiermittel hergestellt aus Woll
fett, Antimonbutter und Cblorzink. 

Zur Rerstellung eines stromleitenden Schmiermittels werden ne.ch ij. P. ADm. 1789/06 Ole 
oder Fette mit feinstverteiltem Al u min i u m p u I ve r evtl. in der Winne vermischt. 

Eine Vorscbrift zur Rerstellung von Kollektorglii.tte findet sich in SeUens.-Ztg. 1912, 842: 
Man verschmilzt 24 Tl. Talg, 66 Tl. flUssiges Paraffin, 6 Tl. Ricinusol erster Pressung und 18 Tl. 
Ceresin und verteilt in der Schmelze 6 Tl. gescblii.mmten Graphit und 1/. Tl. feinstverteiltee metal
lisches Kupfer. 

296. Konsistente Maschinenfette, .A.llgemeines und Fabrikationsgang. 
Das Wesen der Starrschmiere erortert Kunkler in SeUens.-Z&g. 1921. 1011. 
Konsistente Maschinenfette sind kolloidale Losungen von Kalk- bzw. Ke.lknatron

seifen in Mineralol. Die Gtite des Materials lrii.ngt von der Rohe des Seifengebaltes ab. Unter 15% 
Fettsauregehalt soIl nicht gegangen werden. 

"Ober die Verwendung des Montanwacbses aIs Verdickungsmittel fUr MineraloIschmieren zur 
Rerstellung von konsistenten Schmierfetten siehe H. Pommeranz, KunststoHe 10, 86. 

Um MineralschmierOle dickfliissiger zu machen, verwendete man schon in den achtziger Jahren 
eine LOsung von fettsaurer Tonerde in 10 Tl. MineralOl. Das Produkt war unter dem Namen 
"fliissige Gelatine" im Handel. .Zum Verdicken diinnflUssiger MineralOle ebenso wie zur Her
stellung matter Lacke dient femer ne.ch BottIer, KunststoHe 1912, 288 de.s Al umini uml1noleat 
in der Menge von 5-8 bzw. 4-10% yom Olgewicht. 

A. Kraus teilt die konsistenten Fette, die erstmalig von G. Rae. in Ungaro hergestellt wurden, 
je ne.ch der Art der Verseifung ein in Kalkmilchfette und Kalkbydratfette und beschreibt die 
Verfa.bren der Darstellung in Selle 8, 602, 640 u. 886. Ein konsistentes FeU guter Beacbaffenheit 
de.rf keine mecbe.nisch eingee.rbeiteten Beschwerungsmittel oder Verunreinigungen enthalten, 
sein Tropfpunkt soil mindestens 70° betragen, es mull vollig neutral 86in und darf beim Lagern 
und wii.hrend des Verbrauches kein Mineralol ausscheiden. Es wird fUr Transmissionen und leich te 
Lager mit einem Gebalt von 10% verseifbarem 01 oder Fett hergestellt, wii.hrend Fette fiir 
schwerbelastete Lager einen Zusatz von 20% Knochenfett erbalten Bollen. Ein FeU, das 
einen Schmelzpunkt von 75° bat, wird beispielsweise erbalten durch Zusammenschmelzen von 
90 kg RtibOl, 40 kg Kalk und 870 kg MineralOl 0,885. 

Nach anderen Angaben sollen konsistente Fette keinen freien Kalk enthalten, so daJ3 ma!l 
zweckmii.J3ig den mit der zum LOschen eben hinreichenden Menge Wasser bebandelten Kalk mIt 
uberschiissigem Mineralol zum homogenen Brei verriibrt, worauf man de.s Riibren einstellt, wenn 
man die gewiinschte feste Konsistenz erzielt bat. Je ne.ch dem Verwendungszweck des Fettes 
verarbeitet man in die MineralOl-Kalkmasse, z. B. fUr Transmissionen und Ieichte Lager, 10% 
verseifbare Fette oder Ole, fUr schwerer belastete Lager wie oben erwii.hnt 20% Knochenfett. (Set
fens.-Zag.1Bll,929.) 

Starre Fette verwendet man aIs Schmiermittel dann, wenn Ole nicht geniigend ha!ten 
wiirden oder wo eine Beachmutzung von Waren verhindert werden solI. Dar Schme~unkt dIe~er 
Schmiermittel darf nicht zu hoch liegen (75-85°, in Ausnahmefii.llen 100-130°), da dIe zu schnlle
renden Me.schinenteile durch Reibung auf die Schmelztemperatur der StBrrschmiere gebracht 
werden miissen, damit diese ihre Wirkung entfalten bnn. Andererseits muJ3 der Schmelzp~mkt 
dooh so hooh 86in, daJ3 de.s Prii.parat in der Wii.rme nicht ausflieJ3t. Man erzeugt die StarrschmIe;-en 
durch Verriibren irgendeiner Olart mit einer Kalkseife und dementsprechend ist die Starrschmiere 
auch in ihren E~ensche.ften von der Herkunft des Oles abhii.ngig. Bei hoheren Drucken versagen 
ubrigens die melSten starren Schmiermittel. (v. Kapil, Z. Ver. d. Ing. 68, 1186.) . 

FUr die Wertbeurteilung der Starrschmiermittel, insbescndere der konsistenten MaschI
nenfette, kommen naben dam AUBBehen, der Konsistenz und dem Gehalt an Kalkseife noch der 
Tropfpunkt, die Qualitii.t des Mineraloles und die Abwesenheit von freien Sii.uren und Beschwerungs-
mitteln in Betracht. (8ellens •• Ztg. 40, 17 u. 68.) 

"Ober den physikalischen Zustand von Me.schinenfetten, oligen KaIkseifenltieungen (bestehend 
aus 15-20% Kalkseife, 1-4% Wasser und schweren MineralOlen) veroffentIicht Holde auss-
fUbrliche, auf experimentelle Versuche gesttitzte Angaben in Zeltschr. I •• npw. Chem. 1908, 218 .• 

Zur Fa b r i kat ion im kleinen verwendet man Kessel mit direkter Feuerung und riihrt mlt 
einem Riibrscheit aus gerbstoffarmem Rolz. Egalisiert wird das Fett in kleinen Partien in einef 
halbkugeligen GuJ3eisenkessel unter Luftkiihlung durch Riihren und Scblagen mit dem Kuge.
riihrer. - Zur Herstellung der konsistenten Maschinenfette bnn man tierische oder vegetabI
Iiache Neutralfette oder Fettsii.uren verwenden. Letztere werden vorgezogen. Man verwende 
nur beaten" Atzkalk von nicht mebr aIs 1 % Magnesiumoxydgebalt. FUr Neutralfette set~t man 
den Kalk als Kalkmilch, fUr Fettsii.uren als Kalkhydrat zu. Ale Mineralole kommen nur lelchtere 
8orten, wie 8pindelole (bauptsii.chlich de.s yom spez. Gewicht 0,885) in Betracht. 

Allgemeine Angaben tiber die Verarbeitung a) von Ne utralfetten: Man bringt die Ne~tral
fette oder Ole mit ungefii.hr der Halfte des Mineraloles in den Koohkessel, gibt die lrischbere1tete, 
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durch ein feines Bronzesieb filtrierte Kalkmilch (1 : 4) hinzu und kocht unter bestii.ndigem 
Riihren bis zum Verband. Beginnt der Seifenleim kIar zu spinnen, so fiigt man unter stii.rkerem 
Erwii.rmen den Rest des MineralOies bei. Bildet das Fett eine homogene Masse, so wird die 
Natronlauge unter sorgfii.ltigem Riihren zugesetzt. Sobald der Verband volIstii.ndig ist, wird die 
Masse 1/.-1 Stunde stehen gelassen und sodann kaltgeriihrt. Gefii.rbt wird unmittelbar vor der 
Kiihlung mit Anilinfarben, beispieIsweise Sudan 2 G (fiir 100 kg Fett 20-30 g), gelOst in der 
gleichen Menge Olein oder in der versrbeiteten Fettsa.ure, der man os. die fiinffache Menge Mineralol 
zugesetzt hat. b) Von Fettsii.uren: Die Hii.lfte des MineralOies wird im Kessel mit dem, mit 
etwa der vierfachen Menge MineralOi angeriihrtem Kalkhydrat gleichmii.f3ig verriihrt, sodann 
auf etwa 90° erwii.rmt, mit der Fettsii.ure vel'8etzt und weiter erwii.rmt. Wenn der KesselinhaJt 
uberzusteigen droht, wird die Lauge unter nachtrii.glichem, intensivem Riihren zugegeben und 
etwas Wasser nachgeschickt. Dann wird nach etwa 5-10 Minuten weitererwii.rmt, der Dampf 
abgestellt und das Fett bei bedecktem Kessel ca. PI. Stunden sich selbst iiberlassen, worauf man 
farbt und kaltriihrt. (F. C. Krist, Bellens.-Ztg. 41, 422 u. 402; siehe auch 8ellens.-Ztg. 1913, 
Nr. 46 u. 47 und 1911, Nr. 8.) 

296. Herstellungsvofschriften fiir Starrschmieren. 
Die meisten der folgenden VOl'8chriften finden sich zum Teil wOrtlich in der ii.lteren Literatur. 

Siehe z. B. das Verfa.hren der Herstellung von Wagenschmieren aus TeerOl, Harwl und KaJk in 
Polyt. Zentr.-Bl. 1868, 362 und Dingl. Journ. 110, 289: Man unterwirft Teer der Destillation 
wobei aus 600 kg reinem Teer gewohnlich gewonnen werden: 26 kg leichtfiiissiges 01 und 
438 kg dickeres l)l. Das erstere kann in der Malerei angewendet werden, das letztere zur 
Dsrstellung der Schmiere; um dieses zu reinigen, wird es in emem kupfernen Kessel 2 Stunden 
lang unter Zusstz von 1 Tl. Zink oder gelOschtem Kalk gekocht. Das 01 wird in kupferne, mit 
Hahnen versehene Behii.lter ruhig hingestellt, wobei sich oben das gereinigte 01, unten dagegen 
die Unreinigkeiten ablagern. Das gereinigte 01 wi-I'd nun zur Darstellung einer Kalkverbindung 
(pate de Is chaux) angewandt, die wiederum die Basis fiir die Schmiere bildet. Die Ka.lkpaste 
wird durch 12stiindiges Erwii.rmen von 36 kg gelOschten KaJkes mit 52 kg 01 gewonnen; sie 
muf3 fliissig sein und eine schokoladenbraune Farbe besitzen. 

Nsch Bellens.-Ztg. 1911, 209 werden konsistente Maschinenfette erhaJten durch Verschmelzen 
beispielsweise von 80 kg Kammfett, 40 kg gelbem Talg, 120 kg hellem, amerikanischem SpindelOl 
(~,885) und 120 kg Ka.Ikmilch (13-15° Be); zuletzt verdiinnt man mit 360 kg hellem, amerika
ruschem SpindelOl. Es sind noch drei weitere Vorschriften angegeben. 

Ein konsistentes Maschinenfetf wird nach Selfens.-Ztg. 1911, 1097 erhaJten aus 100 kg Destil
iatoiein, 50 kg Kalkhydrat und 850 kg Mineralol (0,885) bei 90°. 

Ein hellgelbes Maschinenfett mit einem Tropfpunkt nicht unter 95° und einem Mindest-
8.SchengehaJt von 1,8% erhii.lt man nach Sellens.-Ztg.1912, 247 durch Verriihren eines 100° R warmen 
Geme~es von 20 kg TaJg und 38 kg russischem MineraJOi (0,910) mit einer innigen Mischung 
v?n 21/. kg gelOschtem Kalkpulver und 40 kg desselben MineraJoles. Man kocht, bis das Fett 
dIe gewiinschte Konsistenz hat, lii.f3t dann einige Stunden warm stehen und besrbeitet die erkaltete 
Masse schlief3lich mit der Tellerwalze. 

Ein gutes Tovotefett erhii.lt man aIs Gemisch olS&ur~r Verbindungen von Tonerde, KaJk 
oder Magnesia mit einem MineralOi aUein oder im Gemenge mit vegetabilischen Olen nach folgenden 
Ang~ben in Farbe ond Lack 1912, 302: Man kocht 150 kg paraffinfreies gelbes MineraJol (spez. 
~wlcht 0,9) und 150 kg entsii.uertes RiibOi mit 37 kg geloschtem, pulverfOrmigem Kalk, setzt 
elUe Losung von 1,5 kg Kolophonium in 1,288 kg 28grii.diger Atznatronlauge zu, verriihrt die 
Masse nach bewirkter Verseifung mit 400-500 kg MineralOi und fii.rbt schlief3lich mit rohem 
~mol oder einem fettlOslichen Teerfarbstoff. Nach 3 Stunden der Rube wird das Fett von dem 
D .lkwasser abgeschopft und in einem anderen Kessel geriihrt, bis es kurze feine Faden zieht. 
allrch nachtrii.gliches Pressen und Walzen verleiht man dem Schmiermittel die geeignete gute 

andelsform. 
Nach Sellens.-Ztg. 38, 929 wird ein konsistentes Maschinenfett aus 90 kg RubOl, 40 kg Kalk, 

~70 kg MineralOi (0,885) her~tellt. Der Schmelzpunkt dieses Fettes ist 75°. Bei dar Herstellung 
1St z~ beach ten, daf3 zum Ansatz das gleiche Quantum MineralOi zu verwenden ist, wie das der 
verselfbaren Ole und Fette, ferner, daf3 zum LOschen des Kalkes nicht mehr Wasser als notig 
z~ge!)etzt und der Ansatz gekocht wird, bis eine Probe hart und bruchig ist. In den fertigen Ansatz 
~lrd der Rest des Mineraloles gegeben und durchgearbeitet, bis ein homogener Brei entstanden 
1St,. dann beginnt ma.n mit dem Riihren des Fettes und setzt es fort, bis eine feste Konsistenz 
erzlelt ist. 

Fol.gende Vorschriften bringt F. C. Kirst in Selfens.-Ztg. 41, 422 u. 402: 1. Konsistentes ntt mIt 15% Fettsii.ur~ehalt: 1142 Tl. MineralOl (0,88~), 225 Tl. Olein, 28,5 Tl. Kalkhydrat, 
,5 Tl. Natronla.uge (40 Be). 90"TI. Wasser. 2. Konsistentes Fett mit 19% Fettsii.uregehalt: 

U~~ Tl. Mineralol (0,885), 285 Tl. RiibOlfettsii.ure, 37,5 Tl. Kalkhydrat, 19,0 TI. Natronlauge 
(0 Be), 27,0 Tl. Wasser. 3. Konsistentes Fett mit 20,9% Fettsa.uregehalt: 1130 Tl. MineralOl 
W885), 326,5 Tl. RiibOlfettsii.ure, 40,7 Tl. Kalkhydrat, 20,6 Tl. Natronlauge (40° Be), 32 Tl. 

liSSer. 4. Konsistentes Fett mit 20% Fettsii.uregehalt: 1482 Tl., 5 MineralOi (0,885), 268 Tl. 
~a.nfettsii.ure. 134 Tl. Riibolfettsii.ure, 50,2 Tl. Kalkhydrat, 27,1 Tl. Natronlauge (40° Be). 50 Tl. 

8.Sser. 
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Weitere Vorschriften zur Herstellung der Handelspraparate Xylithe, Kalypsol, Key
stom, Grease usw. find en sich in Selfens.-Ztg. 1911, 929. Ober das La.gerschmiermittel "Ka
I y P sol", das aus einem saurefreien, canadischen, hochschmelzenden Pfla.nzenfett besteht, siehe 
auch Techn. Rundsch. 1909, :ZOo 

Zur Herstellung halb- und ganzkonsistenter Ole und Fette auf kaltem Wege verriihrt man 
ein Gemenge von 70 Tl. MineralOl und 20 Tl. geschmolzenem Wollfett mit einer konzentrierten 
wiisserigen Uisung von 3 TI. 39grii.diger Natronlauge und 6 Tl. Kochsalz. Die sofort zu einer hell
gelben Masse erst&rrende Losung solI zum Schmieren von Maschinen, zum Einfetten von Leder 
und als SchmiJzOI fiir Textilzwecke dienen. (D. R. P. 78288.) 

Ein konsistentes hit z e b est a nd ig e s Schmiermittel erhii.lt man durch Mischen einer wisse
r~en, . aus HarzOl, MineralOl und Salmiakgeist nach Zusa.tz von KalkmiIch erhaltenen Emulsion 
mit einer wiisserigen Uis~ von Aluminium- oder Zinksulfat. Man entfernt den grol3ten 
Teil des Wa.ssers in einer FIlterpresse und verriihrt den Riickstand mit Mineralol, evtl. nach Zu
satz eines Teerfarbstoffes. Erhitzt man dieses auf kaltem Wege erhaltene Schmiermittel einige Zeit 
auf 90-120° bis zum Eintritt einer neuen Reaktion une! entfernt das hierbei noch abgeschiedene 
Wasser, so resultiert ein bei 120-150° schmelzendes Praparat, das sich wie Tovotefett ver
hiJt. (D. R. P. 823 900.) 

Zur Herstellung von konsistenten Schmiermitteln ersetzt man die gebrauchlichen Kalkseifen 
durch Kalkverbindungen der Sauren des Steinkohlengeneratorteers oder anderer Teersorten. 
Man erhalt so Calciumverbind~en der Kresole, die Kohlenwasserstoffole in Emulsion zu halten 
vermijgen und sich hierbei verdlcken. Man erwirmt z. B. langsam unter standigem Riihren 
4,0 Tl. Generatorol und 10 Tl. An thracennutschgut mit 20 Tl. gelOschtem Kfl.lk, bis die Masse 
bei etwa 500 beginnt sich zu verdicken und allmahlich fest zu werden. Durch Abanderung der 
Kalkmengen und Zusa.tz unverseifbarer Ole kann die Konsistenz der Masse beliebig geandert 
werden. (D. R. P. 826 271.) 

Eine homogene St&rrschmiere erhiUt man nach D. R. P. 8861)78 durch plotzliche starke 
Abkiihlung einer heUlen Losung von Rohanthracen in Teerol. Die Abkiihlung kann in der 
Weise erreicht werden, daJ3 man die Schmelze in diinnem Strahle in ka.ltes Wasser fliel3en liU3t. 

297. Walzenfett, Sei1schmiere. - Buffett. 

Die Walzenfette sind Schmiermaterialien von hohem Schmelzpunkt. Sie werden auf einer 
Grundlage von Rohwollfett, Wollfettstea.rin, Stearinpech und Harz hergestellt. Za.hlreiche Vor
schriften zur Gewinnung solcher Fette finden sich in Selfeo8.-Ztg. 1908, 1286. Man kocht z. B. 
mit oder ohne spateren Zusa.tz von Graphit, 150 Tl. Rohwollfett, 50 Tl. Wollstearin und 10 TJ. 
4,Ogrii.diger Natronlauge bis zur gewiinschten Konsistenz. 

Zur Darstellung der Vaselin- oder Walzenbriketts, die in die Aussparungen der Lag~r
scha.len gesteckt zur Schmierung der Zapfen in den Eisen- und Blechwa.lzwerken dienen, verselft 
man Wollfett-Harz- in MineralOlgemische und zwar billige AbfallOle, dunkle Wollfette, AbfaH
harze oder Brauereiauslaugpech mit Natronlauge, wenn man wasserlOsliche, und mit Atzkal~, 
wenn man wa.sserunlOsHche Produkte erzeugen will. Die Massen werden dann in der Warme III 
geeigneten Formen mit mijglichst feinfaseriger und voluminOser Putzwolle vermischt und er
starren nach dem Erkalten in jener Ziegelform, in der man sie anwendet_ hn Gegensatz zU 

diesen Briketts werden die Hell3walzenfette als ungeformte, schwarze klebrige Schmieren, 
die zuweiIen etwas feinen Flockengraphit enthalten, in den Handel gebracht und bestehen a,:s 
Stearin- oder Wollfettpechen oder aus einem Gemisch beider_ Fiir vollige Neutralisation der III 
den Wollfetten entbaltenen Schwefels8ure durch langeres Kochen mit Natronlauge L'lt zu sorgen. 
(8elfens.·Ztg. (I, 11'17.) 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 1808 wird ein Heil3walzenfett durch Zusammenschmelzen von 
60 Tl. Stea.rinpech, 100 Tl. Wollfettpech, 100 TI. rohem Wollfett, 50 Tl. Goudron und 2~ TI. 
amerikanischem Zylinderol hergestellt. Zur. Brikettierung der Masse flillt man sie in helf3ern 
Zustande mit 15 Gewichtsteilen Putzbaumwolle, die man in 10 cm lange Streifen geschnitten haJi 

Zur Festigung und Hartung eines Schmiermittels aus 30 Tl. W ollfettsaure und 20 Tl. 
beliebiger Herkunft setzt man dem Gemenge nach D. R. P. 174249 4: Tl. Kalkpulver und 50 TI. 
An thracen zu und erhalt so ein uhes, an den Zapfen festhaftendes, konsistentes Pr.oduk;t. 
Ebenso kann man andere fiiissige Fette, Teere usw. harten oder feate Fette, Harze, Selfen III 
ihrer Konsistenz erhohen; es lassen sich ferner aIle Anthracenkorper verwenden, die hoher als 
Naphthalin sieden. . 

tiber Herstellung von Schmiermitteln, die bei 1800 fest bleiben und bei minus 250 noch rucht 
erstarren, aus 67% Kohlenwasser8toffen yom TypU8 C,H..,+ I' 3% Atznatron und 30% Fett-
duren der allgemeinen Formel CI8 H 340., siehe }I'. P. 449 768. . 

tiber hochschmelzende Maschinenfette berichtet M. KraJeD8kl in Setreo8.-Ztg. 1918, 266; 
}fan stellt beispielsweise ein Fett vom Schmelzpunkt 2200 her durch Verseifung eines auf ~30 
erhitzten Gemengea von 4:5 kg Talg, 30 kg moglichst hell em Cottonstearin und der doppe ten 
Menge Mineralol mit 35 kg 4:0grii.diger Natronlauge. Letztere wird in Portionen eing.etragen, 
wobei man das jedeamalige Aufschaumen abwarten mul3, ehe man mit dem weiteren Elntr~e~ 
fortfifurt. Nach dem letzten starken Schaumen kiihlt man etwas ab und setzt immer WI e 
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kIeine MengenMineralOl zu, bis schliel3lich die ganzeMenge des letzteren (225 kg) eingetragen ist. 
Nach volligem Erkalten wird das in seinem Volumen bedeutend herabgeminderte Gemenge wie 
iiblich weiter behandelt und verpackt. 

Je nach dem Verwendungszweck gibt es Schmiermittel fiir Hanf· und Drahtseile; eraters 
miissen zugleich auch Konservierungsmittel fiir den Hanf sein, so dal3 er elastisch bleibt, nicht 
fault und von Nagetieren nicht angegriffen wird. Drahtseilschmiermittel miissen hingegen zu
gleich auch Rostschutzmittel sein. 

Nach C. Friedrich Otto, Selfeos.-Ztg. 1911, 1121, verachmilzt man z. B. 85 Tl. Paraffinriick
stand, 10 Tl. dunkles Harz und 5 Tl. Rohwollfett; soll die Seilschmiere auf dem Hanfseil ein
trocknen, so verwendet man eine Mischung von 30 Tl. rohem LeinOl, 25 Tl. Neutralwollfett, 
24: Tl. ~elber Schmierseife und 10 Tl. dunklem Harz. Es werden iiberhaupt zur Heratellung von 
Hanfseilschmieren die Reste aller moglichen Fette und DickOle aufgearbeitet, wiilirend man 
Talg seines hohen Preises wegen seltener verwendet. Von den zahlreichen Vorachriften fiir Draht
seilschmieren sei folgende zitiert: 60 Tl. Rohwollfett, 40 Tl. gemahlener Graphit mit oder ohne 
Zusatz von sii.urefreiem Talg oder Leinol (letzteres, wenn es sich um trockene Schmieren handelt). 
werden auf dem Feuer gemischt und nach dem Erstarren ausgefiillt. 

Nach Selfeos.-Zig. 1911, 208 erhii.lt man einen Drahtseilteer ohne Verwendung von Kien
teer durch Verschmelzen von 40 Tl. Wollfett, 10 Tl. Brauerpechabfall, 5 Tl. Harz, 10 Tl. Stein
kohlenteer und 60 Tl. Harzol. Nach S. 929 wird eine Kettenschmiere hergestellt aus 12,5 Tl. 
Graphit, 25,5 Tl. Talg, 12 Tl. Ceresin und 1 Tl. Vaselinol. 

Ausfiihrliche Vorschriften zur Verarbeitung diinnfliissiger. von der Olreinigung herriihrender 
Olabgii.nge auf Seil-, Ketten- oder Wagenschmiere durch Verkochen mit der Hii.lfte des Gewichtes 
Atzkalk und zur weiteren Behandlung der gewonnenen Masse durch dreiviertelstiindiges Riih
ren mit der drei- bis vierfachen Menge dickem Harz- oder Spindelol finden sich in Seifeos.-Zig. 
1909, 298. Vgl. D.Iod.-Ztg. 1874, Nr.37. 

In Selfeos.-Ztg. 1911, 1349, 1373 u. 1397 veroffentlicht C. Friedrich Otto eine Artikelserie iiber 
Huffette. Huffett soll die Pferdehufe vor dem Rissig- und SprOdewerden bewahren und'soll 
bei Erkrankungen und Verletzungen des Hufes als Desinfektionsmittel wirken. Man kennt dem
entsprechend verschieden zusammengesetzte, evtl. auch gefii.rbte Huffette mit oder ohne anti
septischen Zusatz. Von den zahlreichen Vorschriften seien folgende zitiert: Eines der besten 
Huffette soil erhalten werden aus 40 Tl. Pferdefett, 20 Tl. neutral em Wollfett, 20 Tl. Rindertalg, 
10 Tl. KlauenOl. 5 Tl. Terpentinol und 5 Tl. Ceresin. Einen wesentlich billigeren Ersatz erhii.lt 
ma.n aus 20 Tl. Kienteer, 30 Tl. Neutralwollfett, 20 Tl. Pferdefett, 20 Tl. amerikanischem SpindelOl 
und 10 Tl. Benzin. Ais desinfizierendes Mittel wird fast ausschliel3lich rohe Carbolsii.ure verwendet. 
Doch gewinnt man beispielsweise ein sehr gutes helles Huffett ohne Antisepticum aus 85 Tl. 
gelbIichweil3em VaselinOl (0,870), 10 Tl. Paraffin und 5 Tl. Ceresin. 

Blauschwarzes Huffett erhii.lt man nach Selfeos.-Ztg. 1911,681 If. aus einem mit 1/. kg 
roher Carbolsii.ure versetztem, geschwii.rztem Gemenge von 15 kg Paraffin, 15 kg amerikanischem 
Harz F, 20 kg VulkanOl und 50 kg Blauol, dem zur Entscheinung 1 kg Nitronaphthalin beige
geben wird. 

Nach einem Referat in Selfeos.-Ztg. 1913, 292 erhii.lt lllan ein Huffett durch Verreiben von 
10 Tl. Borsii.ure und 20 Tl. Bawl10l mit einell1 verschmolzenen Gemenge von 15 Tl. Carbolsii.ure 
und 65 Tl. Rohlanolin. 

Eine sehr gute Hufsalbe stellt lllan nach SeUeos.-Ztg. 1912, 168 her durch Verriihren einer 
Schmelze von 4: Tl. schottischem Paraffin (48-50°), 2 Tl. Ceresin, 1 Tl. Harz mit 12 Tl. neutralem 
WolIfett, 30 Tl. Vaselinol (0,885), 2 Tl. roher Carbolsii.ure und 3 Tl. schwedischem Holzteer. 
Aul3erdem sind a.uch aile guten, ungefiillten Wag e n f e t t e zugleich als Hufschmieren verwendbar. 

298. Wagenfett. 
W. Krii.tzer, H .• Die Fabrikation der deutschen, franzOsischen und englischen Wagenfette. 

len und Leipzig 1922. 
tJber die Fabrikation der Wagenfette schreibt Mayer in Selfens.-Ztg. 1922, 211 rr. 

. tJber die Verwertung der ErdOle und SteinkohlenteerOle in der \Vagenfettfabrikation 
slehe Selfeos.-Ztg. 1913, 988 If. . 

Wagenfette sind Achsenschmiermittel von butterartiger Konsistenz, die im l\J1gell1emen 
~us Harzol, Minera.101 und Kalk herge8tellt werden. Die HarzOisauren verbinden !'ich leicht ll1~t 

em K~lk; die so gebildeten Harzolkalkseifen miL'lSen ihrer zillien bis sproden Beschaf~enhell; 
Regen In Fetten gelOst werden, urn die buttorartige Konsistenz zu erhalten. Die hauptsii.chhchsten 

ohmateria.lien sind: rohes Harzol, HarzblauOl, MineralblauOl, phenolfreie SteinkohlenteerOle 
D~d ferner Kalk und Filllstoffe, wie z. B. Schwerspat, Leichtspat, Gips, geschlammte Kreide usw. 

~e Wagenfette werden entweder auf warmem Wege (gekochter Ansatz) oder auf kaltem Wege 
mit trockenem Ka.lkhydra.t hergestellt. 
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Die Verarbeitung des Harzes zur Wagenfettfabrikation beschreibt P. BuOl in TechDlker 
1886, 282. Man IOscht z. B. 10 kg Kalk mit 3,21 Wasser, ffigt 12,5 kg Harzol zu, das man in einem 
eisernen Kessel arhitzt hat, bis sich keine Dimpfe mehl' entwickeln, ODd verriihrt, bis ein gleich
miWiger, knoUenfreiar Teig entsteht. 

Diese sog. Mutterschmiere bildet eine dunkelbraune, an dar Luft oxydable, zihe Masse. 
die vorwiegend basisch harzOlsauren Kalk enthiilt. Man ziebt nun den oberen Teil dar dicken 
Fliissigkeit von den abgesetzten Varunreinigungen ab ODd verarbeitet ibn mit 66-70% HarzOl 
ODd 10% Paraffinol zu einer salbenartigen Masse, die nach 10-12 Btunden die Festigkeit von 
Bchweinefett bekommt und a1s saure harzOlsaure Kalkseife direkt ala Bchmiermittel verwendbar 
ist. In dar zitierten Abhandlung ist die Ap~tur und die Art des Destillationsvorganges mit 
dar weiteren Verarbeitung eingehend beschrieben. Die urspriinglich so ~w,?pnenen. ala blaue 
oder belgische Paten twagenfette gehandelten Produkte wurden hi.ufJg mit 20-50% Talkum 
gefiiIlt und durch Farhan z. B. mit a1keJischer Curcumalasung auf das sog. gelbe Wagenfett 
verarbeitet. Zur Herstellung des englischen Waaenfettes kocht man das HarzOl mit Kalkhydrat 
8-10 Btunden und verwendet die erhaltene sChokoladefarbige :Masse dam, urn die zwOlffache 
Menge HarzOl in salbenartiges Wagenfett EU verwandeln. Vgl. A.1hI, Chem.-Z&g. 1886, 1664 
und Bad. Gewerhstg. 1886, 4M. 

Nach H. MereI', SelleJU.-Z&g. 1911, 9 ~. 181, veraetzt man '5 kg BlauOl mit 221/. kg Harz
stockOl ODd veniihrt das Gemenge mit 12 kg des Ansatzes, den man durch Kochen von 2 kg 
Blauholzextrakt, ~ kg KalkmiIch, 90 kg blondem HarzOl ODd 160 g Kaliurnbichromat erhi.lt. 
Auf kaltem Wege arhiJt man ein blauschwarzee Wasrenfett z. B. aus '5 Tl. Blauol, 8 Tl. Kalk
hydrat, 3 TI. Rebenschwarz, 7 Tl. Bchwerspat, 17 Tl. 1Iarzstock01. ~ .• ,grfin ozydierendes" 
W~ett gewinnt man aus 50 Tl. GriinOl. 8 Tl. Kalkhydrat, 10 Tl. Bchwerspat, 17 Tl. Harz
stockol. AuBerdem finden sich Vorschriften zur Herstellung von Monfalconer Wagenfett. 
Lubrikator-, Merkantilwagenfett usw. Die Mischungen Werden auf kaltem Wage hergestellt. 
die Farbe ilat VOl' dar Zugabe in der fiinffachen ~ Blauol zu liisen. Bla uol ist ein mit Bchwefel
si.ure raffiniertes MiDer8l01, dem man die verschied"enen Farben (Metanilgelb ffir Gelb, Bi.urebrauIL 
W88lIerIOslich G ODd R ffir Braun) in alkeJischer LOsung hinzugefUgt, so dd eine Ol-Farbstoff
lasungsemulsion resultiert. Um dem Wagenfett mebr Glanz zu geban, wird ibm zuweilen Harz 
zugesetzt. urn die Ware zu verbilligen, verwendet man statt des Harzes und der HarzOle Wollfett. 
Man schmiIzt z. B. 125 Tl. Wollfett mit 250 Tl. lrIineralOl.gibt 30 Tl. Kalkhydrat hinzu und ver
setEt unter weiterer Erwiinnung mit einer konzentrierten Pottaschelasung. Nach beendeter Ver
seifung gibt man bis zur Erziel~ der gewiinschten Konsistenz Mineralol zu. Vgl. die Origina}
vorscbriften von Leuella in PolJt. NotlzbL 1872, Nr.17; ferner die Vorschriften von Penoz m 
D. lad.-Zig. 1874, 4U. 

Unter Btarkol versteht man :Mischungen von gleichen Teilen amerikanischem Harz,leichtem 
Harzol und Teerol, denen man zur Verbesserung der Emulgierbarkeit noch geringe Mangen Woll
fett hinzusetzt. DieEe Starkole setzt man, um das WageDfett zum Stocken zu bringen, in der 
Menge von 20-30% zu, wihrend man von dem reinen Harzstockol nur 10-15% braucht, um 
genfigende Bindung der Massen herbeizufiihren. (TeehD. RundieL 1813, 818.) . 

Es empfiehlt sich im allgemeinen nach Selfeal.-Ztg. 1912, 418 nicht, den Wagenfetten hl'\ 

der Herstellung Teer zuzusetzen, da die Schmierwirlamg EOnst stark beeintrichtigt wird. Docb 
kann man immarhin ganz diinne Wagenfette mit Teer oder teerartigen Produkten vermischen. 
urn ein besseres Haften des Fettes zu erzielen. Man kocht beispielsweise 5 TI. Harz, 15 Tl. r?hes 
Wollfett und 30 Tl. Mineralol mit einer diinnen, aus 2 TI. gebranntem Kalk erhaltenen Kallani1c~. 
bis eine homogene :Masse entsteht, die man unter Zusatz von 20 Tl. Teer und .'0 TI. Mineralol 
bIt riihrt. . 

Nach Q. Befter, Technologie der Fette und Ole, II. Bd., B. 773, gewinnt man Mai kil.ferol 
in Ungarn durch Auskochen von MaikMern mit Wasser oder durch Ausschmelzen der Kifer 
in tOnernen TOpfen fiber freiem Feuer ODd verwendet daa erhaltene Produkt zur Bereitung von 
Wagenschmiere. 

Nach D. R. P. 110 797 wird ein Wagenfett hergestellt aus 35 Tl. Wollfett, 7-10 TI. Kalk
milch ODd 60-70 TI. einer Polysulfidlasung. Daa Produkt wird dann bis zur schmalzi.hn
lichen Konsistenz mit Mineralol verarbeitet, wodurch man Wa~enfett erhi.lt, daa nicht verharzt. 
geruChl08 und siLurefrei ist und auch bei grollerer WiinneentWlCklung nicht abtropft. 

Bei HersteUung von Wagen- und Maschinenfetten verwendet man zur Verseifung. dor 
in Kineralolen gelOsten, verseifbaren Ole und Fette an Stelle von AtzkeJk eine LOsung von Natrll~m
alurninat und erhiLlt so ein 8chmiermittel, daa Al um iniumhydrat (fiil' sich schon ein IIchmler-
flbiges Produkt) in feinster Vert8ilung enthiilt. (D. R. P. 274209.) 

299. ~hmiermittel fUr Spezialzwecke (Stangen, Lager, Hihne, Uhren U8W.). 

Zur Herstellung eines Kolbenstan~enfettes verschmilzt man 10 TI. Ceresin mit 40 T!i 
neutralem Wollfett, fUgt 26 TI. reines Mmeralol zu und vermischt die noch warme Masse ml 
25 TI. Graphit. (Rupprecht. ZeltBehr. r. Damp",. u. M. 1909, 16.) . 

Ein AchBenlagerfett erhiilt man durch Erwiinnen von 50 TI. verseifbarem, 99proz. Ole:), 
50 TI. Mineralol (Nobel II), 50 Tl. Kalkmilch von 13-15° Be und 5 TI. Natronlauge (~OO Br 'i 
irian kocht 2 Btunden unter 11/c:-2 Atm. Druck und rugt der :Haase schlieBlich 160 Tl. Mmera 0 

Nobel II zu. (Selleu.-Ztg. 1911, 209.) 
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Nach 8eUeps.-Ztg. 1911, 1811 wird ein mittelfliissiges Paten tachsenol hergestellt durch 
Erwii.rmen eines Gemenges von 35 TI. amerikanischem ZylinderOl (0,890) mit 60 Tl. (im Sommer 
70 Tl.) russischem Maschinenol (0,906) und 5 Tl. (im Sommer 7 TI.) RiibOl auf etwa 80°. Durch 
Hinzufiigen von 15 Tl. sii.urefreiem Talg oder 30 Tl. konsistentem Maschinenfett zu obiger Mischung 
erh81t man ein Patentachsenfett. 

Ein billiges Schmiermittel fUr Maschinen oder Eisenbahnwagen besteht nach einem 
Referat in lam.-Ber. I. chem. Techn. 1888, 1186 aus 22 Tl. OlivenOl, 52 Tl. Talg, 16 Tl. Seife, 
2 Tl. Krystallsoda und 8 Tl. Wasser. 

In 8elfeD8.-Ztg. 1911, 606 wird iiber Dreh ban kole berichtet. Ein solches 01 pflanzlichen, 
tierischen oder mineralischen Ursprunges mul3 auch bei hoher Temperatur eine hinreichend dicke 
Schmierschicht bilden und sehr fest an den Flii.chen haften; am geeignetsten sind MineralOle, 
mit einem Flammpunkt iiber 200°, dIe man mit 5-10% Senfol oder rohern RiibOl mischt. Ebenso 
geeignet sind zum Bohren, Frii.sen, Schneiden und Drehen, nicht aber zum Schneiden der Gewinde, 
die wasserlOslichen Ole (BohrOle). [898.J FUr letzteren Zwack sind Mischungen von 50 Tl. 
leichtem Spindelol und 50 Tl. raffiniertern RiibOl zu empfehlen. Konsistente Fet.te, wie auch 
die leicht ranzig werdenden Klauenole, sind unverwendbar. 

Nach 8elfeD8.-Ztg. 1912, 1216 wird ein billiges, gutes Sii.gegatterfett hergesteUt durch 
Verseifen eines verschmolzenen Gernenges von 45 kg RiibOl, ebensoviel Pferdefett und der doppelten 
Menge russischem Vaselinol (0,885) mit 90 kg 15grii.diger KalkroiJch; wenn die M888e Fii.den 
zieht, setzt man noch 300 kg rUSRisches VaselinOl, 0,900, zu. Vgl. ~lfeD8.-Ztg. 1911, 930. 

Eine Exzenterschmiere setzt sich nach SelfeD8.-Ztg. 1912, 1043 ZUBammen aus 60 TI. 
Talg, 20 Tl. rohem RiibOl, 40 Tl. Kammfett, 120 Tl. amerikanischem Vaselinol (0,890), 120 Tl. 
13-15grii.diger Kalkroilch und 360 Tl. russischem Vaselinol (0,905) . 

. Dampfhahnschmieren sind entweder einfache Gemische von Fett mit Graphit oder die 
gleichen Gemische unter Zusatz von Kautschuk oder unter Zusatz von Seife, wobei der Graphit 
den Hauptbestandteil der Schmieren bildet und alle iibrigen Bestandteile nur den Zwack haben. 
dem Graphit alB Trager zu dieDflD (besonders geeignet Kautschuk und hochmolekulare Kohlen
wasserstoffe) und sein moglichst langes Haften zu bewirken. Man erhii.lt ein solches Prii.parat 
z. B. nach M. KraJeDskl durch Verschmelzen bzw. Verriihren von 10 kg Talg, 35 kg Neutralwoll
fett, 5 kg Harz und 50 kg Flockengraphit oder durch Einriihren derselben Graphitmenge in ein 
verschmolzenes Gemisch von 10 ~ Ceresin, 50 kg Kosmoszylinderol und 5 kg KautschuklOsung. 
Nsch einer anderen Vorschrift erhltzt man je 10 kg des ZylinderOles, Harz und stearinsaure Ton
erde bis zur LOsung der letzteren, fiigt dann 30 kg rohes Wollfett hinzu, versetzt die dUnne, nicht 
mehr schii.urnende Masse portioneweise mit 6 kg Kalkhydrat und verriihrt die mit 50 kg Flocken
gr~phit verkochte Masse, wenn sie eine klumpenfreie Emulsion bildet, urn sie fliissiger zu machen, 
mIt 20 Tl. Kosmoszylinderol. (SeUeD8.-Ztg. 1918, 818, vgl. 1912, 11.) 

Besser als reines Wollfett eignet sich zurn Einschmieren von Schliffen und Hii.hnen aller 
Art, Luftpumpenglocken und Exsikkatoren bei Temperaturen iiber 50° das bedeutend zii.here 
Gemenge von 2 Tl. weif3em Wachs und 1 Tl. Wollfett. (B. M. Margosches, Chem. Rev. 1900, 77.) 

Zur Erzeugung eines Schmier- und Dichtungsmittels fUr die Verbindungsstellen, ins
besondere Hii.hne von Gefii.6en, die fettauflOsende Fliissigkeiten enthalten, vermischt man 3 Tl. 
Traubenzucker, 1 Tl. gebrannte Magnesia und etwas Flockengraphit mit 1/, Tl. Glycerin, das 
such wegbleiben kann, wenn nur Dichtung und keine Schmierung beabsichtigt ist. Die Glucose 
erteilt dem Schmiermittel dio erforderliche Viscositii.t, das Glycerin verhindert es am Eintrocknen 
und die Magnesia wirkt nicht nur als Fillimittel, sondern sie bindet auch die unter dem Einflu13 
der Luft sich bildende Saure. Der Graphit soU die schmirgelnde Eigenschaft der gebrannten 
Magnesia UnBchii.dlich machen. (D. R. P. 278610.) 

Dber Nii.hmaschinen- und Fahrradolsiehe den Artikel von C. Friedrich Otto in Sellens.
Zt~. 1912, 1841. Man verlangt von diesen Olen die richtige Koneistenz, sie diirfen nicht zu diinn 
s~m, da sie sonet die Fahrradlager wassergleich durchlaufen, andererseits harzen sie leicht, wenn 
'Oe zu dick sind. Sie bestehen meistens "aus reinen Mineralolen oder ihren Gemengen mit tierischen 

.Ien. yerfasser bringt eine Anzahl von Vorschriften zur Mischung dieser Ole und beschreibt 
~~ Remigung der zumeist bei diesen Maschinen sehr fein ausgebildeten Schmierkanii.le mit einer 

lSchung von gleichen Teilen Petroleum und Benzin. 
Als 01 zum Gebra.uch fUr Uhrmachor eignet sich nach H. Hager besonders KnochenOl. 

das ~an durch Ausscheidung des leichter erstarrenden stearinartigen Fettes darstellt; man seizt 
zu diesem Zwack das KnochenOl einer Temperatur von 2-30 aus und giellt das klare 01 
~?n dem festen Fett abo Noch bessere Resultate werden erhalten, wenn das 01 in Benzin aufge
l~t und die Los~ der Kalte ausgesetzt wird. Aus der klaren, vom ausgeschiedenen fest en }<'ett 
1\ gegossenen FliissJgkeit wird das Benzin durch Verdampfen entfernt.. 

"Ober die Zii.higkeit der UhrenOle siehe die Angaben von P. Cuypers in D. Uhrm.-Zig. 43, 868. 
. Z.ur Reinigung des Baurnoles als Schmiermittel fUr feine Rii.derteile schiittelt man es 

lUit Zink- oder B1eispiinen. (D. Gewerbeztg. 1872, Nr. 19.) 
. Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1918, 162 mischt man zur Herstellung eines Schmier

mitteis fUr feine MaschinenteiJe, besonders fUr Uhren, 300 g OlivenOl, 200 g MandelOl und 
~~fg. Riibol, versetzt die Mischung in einer farblosen Glasflasche mit 120 g Weingeist, schiittelt 

.a tJg durch und setzt das Ganze dem SonnenIichte aus. Nach etwa 3 Wochen kann man die 
mittIere klare Olschicht von der unten befindlichen triiben Olschicht und von der oberen Alkohol-
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8chicht mittels eines Hebers abziehen und in Flaschen fiillen, die, vor dem Lich~ geschiitzt, gut 
verschlO88en aufbewahrt werden. 

tlber die Anwendung des gereinigten Mineraloles zum EinOlen der Uhren und sonstiger 
metallischer Geratschaften siehe Artus, Polyt. Zentrh. 1869, 704-

Nach einem Referat in Sellens.-Ztg. 1912, 604 stellt man ein Schmiermittel zum Drah tziehen 
her durch Verkochen von Oberschalseife mit Wasser und Vermischen der mit Wasser verdiinnten 
dickfliissigen Masse mit der notigen Menge Talkum. 

Ala Schmiermittel fiir Nahrungsmittelapparate, Mineralwasserpumpen und -stopfbiichsen 
wurde zwecks Vermeidung der tlbertragung schlechten Geschmackes Kakaool empfohlen. 
(DlngL Journ. 190, 171.) 

EinSchmiermittel, daC sich beimErwa.rmen stark ausdehnt, besteht nach A. P.1417 047 
aus SchmierOI und wasserfreiem Ammoniak, in deren Gemenge man Kohlensauregas einleitet. 



Fette, Ole, Wachse. 
Fett-(Wachs-)gewinnung und -verarbeitung. 

AIlgemeiner Teil. - Fettquellen. 

300. Literatur und Allgemeines tiber Fette, Ole, Wachse. - Zusammensetzung. 
Deutschl. Raps-RtibIJI 1/. 1914 E.: 8921; A.: 75597 dz. 
Deutschl. Leln61 1/. 1914 E.: 14481; A.: 2502 dz. 
Deutschl. Bohnen61 1/. 1914 E.: .8016; A. (m. a.): 5863 dz. 
Deutschl. SuHur61 1/. 1914 E.: 21459; A. (m. a.): 6863 dz. 
Deutsohl. Baumwollsamen61 1/. 1914 E.: 69743; A. (m. a.): 6863 dz. 
Deutschl. Rlclnus61 1/. 1914 E.: 48437; A. (m. a.): 6863 dz. 
Deutsohl. Erdnu.B6I 1/. 1914 E.: 2218; A.: 103990 dz. 
Deutsohl. Sesam61 1/. 1914 E.: 2181; A.: 108900 dz. 
Deutschl. Baum61 1/. 1914 E.: 16664; A.: 1008 dz. 
Deutschl. Palm iii 1/. 1914 E.: 64664; A.: 361 dz. 
Deutschl. Palmkem61 1/. 1914 E.: 170; A.: 163522 dz. 
Deutsohl. Cocosnu.B61 1/. 1914 E.: 4666; A.: 69495 dz. 
Deutschl. :r.Jlanzentaig 1/. 1914 E.: 30662; A.: 767 dz. 
Deubohl. Olsiure 1/. 1914 E.: 64243; A.: 13622 dz. 
Deutschl. Andere {lIe 1/. 1914 E.: 16872; A. (m. a.) 7918 dz. 
Deutschl. Olkuchenmehl 1/. 1914 E.: 3673170; A.: 1713192 dz. 

Abgesehen von den groCen Handblichern der Fett- und Olindustrie von L. Ubbelohde 
und Goldschmidt, Handbuch der Chemie und Technologie der Ole und Fette, Leipzig 1911, 
G. Hefter, Technologie der Fette und Ole, Berlin 1907 und F. Lewkowitsch, Chemische 
Technologie und Analyse der Ole, Fette und Wachse, Braunschweig 1905; gib+ as noch eine groCe 
Zahl einschlagiger Werke, die zum Teil, soweit sie die Bearbeitung von Spezialgebieten 
enthalten, in der Einleitung zu den betreffenden Kariteln ausgeziililt sind. Hier wiren 
noch zu nennen: Schadler, Technologie der Fette und Ole. Leipzig 1892. - Braun, K., Die 
Fette und Ole sowie die Seifen- und Kerzenfabrikation und die Lacke und Firnisse. Verlag GOschen, 
Leipzig 1907. - Thalma.nn, F., Die Fette und Ole, ihre Gewinnung und Eigenschaften. Wien 
und Leipzig 1922. - And es, L. E., Die animalischen Fette und Ole. Wien und Leipzig 1896. -
And es, L. E., Vegetabilische Fette und Ole, ihre Darstellung, RE'inigung, Verwertung usw. Wien FUd Leipzig 1912. - Braun, K., Die Fette und Ole. Berlin 1920. - Glikin, W., Chemie der 
d ette, Lipoide und Wachsarten. Leipzig 1913. - Eisenstein, S., Geheimarchiv eines Praktikers 

e:, technischen 01-, Fettwaren-, Harz-, Teer- und chemischen Produktenbranche. - RoC
ma:J3ler , F. A., Chemie der gesamten Olindustrie. Wien und Leipzig 1907. - Die rein ana.
lytlSchen Werke, z. B. von Holde, Offer u. a. seien ebenfalls erwii.hnt. Siehe z. B. Marous
son, J., Laboratoriumsbuch fiir die Industrie der Ole und Fette, Ha.lle 1922. 

111 tlber die F~ttchemie und Fettindustrie der Jahre 1914-1918 beriohtet R. Berg in Chem.-Ztg. 
20, 61. 

Ober sein Laboratoriumsbuoh fUr Olfabriken berichtet Dubovltz in Selfens.-Ztg. 1922, 299, 320. 
Ein Berioht liber die auf dem Gebiete dar Fette, Ole und Wachsarten in den Jahren 1917 

und ... t918 ausgefiihrten Arbaiten von W. Herbig findet sich in Seifenfabr. 89, 505, 540 u. 608. 
~ ber die Fortschritte der theoretischen, analytischen und technischen Fettchemie 1920 

schrelbt W. Fahrlon t in Chem. Umschau 1921, 261, 281, 296. 

L II n ie, Obem.·teohn. Vorachrlften. 3. Altfl. III. Bd. 23 
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1m allgemeinen sind die Begriffe ,,01" und "Fett" nicht engumschrieben. Der Laie ver
steht unter ,,01" alle bei gewohnlicher Temperatur fliissigen, schliipfrigen oder fliichtigen Pro
dukte; mit dem Ausdruck "Fett" verbindet er die Vorstellung salbenartiger oder fester Korper von 
schmieriger Beschaffenheit. Diese teils fliissigen, teils festen Produkte zeichnen sich aus: durch 
ihre Unvermischbarkeit mit Wasser, ihre Loslichkeit in organischen LOsungsmitteln wie Alkohol, 
Benzol, Schwefelkohlenstoff, Benzin usw., ihre Brennbarkeit, ihr geringes spezifisches Gewicht 
(unter dem des Wassers), die Fleckenbildung auf Papier und ihre Eigenschaft, unter gewohnlichem 
Druck nur unter Zersetzung zu destillieren. 

Diesen rohen, wenig scharf bestimmten Begriffen von 01 und Fett steht die auf chemischen 
und physikalischen Eigenschaften und Merkmalen gegriindete Unterscheidung in feste und fliissige 
Fette und Wachse gegeniiber. 

Fette sind Verbindungen von Fettsii.ure mit Glycerin. Die Art der Sii.uren, 
ob gesii.ttigt (Talg, Butter) oder ungesii.ttigt (LeinO!) oder Oxysii.uren (RicinusO!), ferner gewisse 
Beimengungen (Cholesterin, Lecithin) bedingen die Verschiedenartigkeit der Fette. 

Die Wachse sind Ather kohlenstoffreicher ein- und zweiwertiger Alkohole mit 
chemischen Fettsii.uren. Als Verunreinigungen treten neben freien Fettsii.uren mancherlei Stoffe 
wie ZelIgewebsreste, organische und anorganische Salze, Farbstoffe, Schleimstoffe usw. auf. 

/OR 
Das Glycerin bildet ala dreiwertiger Alkohol von Formel CaH.-OR durch Ersatz von ein, 

""-OR 
zwei oder drei Wasserstoffatomen durch Sii.ureradikale Substitutionsprodukte, die ala Mono·, 
Di- und Triglyceride bezeichnet werden, z.B.Oleinmonoglycerin (kurz Mono-olein). Die Mono
undDiglyceridekamen in der Natur nicht vor und haben nur theoretisches Interesse; fiir die prak
tische Verwertung ala Fette kommen sie nicht in Frage. Dagegen haben die natiirlich vorkommen
den Triglyceride des Tier- und Pflanzenreichs hervorragend technische Bedeutung. 

Die aus den olfiihrenden Samen, Friichten, tierischen Fettgeweben gewonnenen Ole und Fette 
enthalten ala sauren hauptsii.chlich die gesii.ttigte Palmitinsii.ure und Stearinsii.ure und die 
ungesii.ttigte OIsii.ure. Die aus Glycerin und dem Sii.urerest unter Wasseraustritt entstandenen 
Ester sind das bei Zimmertemperatur feste Stearin und Palmitin, und das bei gewohnlicher 
Temperatur fliissige Ole i n. Wie oben erwii.hnt enthalten aIle Fettstoffe neben den freien Fett
sii.uren 0,5-3% BOg. "Nichtfettstoffe" als Begleiter, die bei der Extraktion zum Teil mit in 
LOsung gehen und im "Rohfett" enthalten sind. Diese Fremdstoffe sind im Fett oder 01 derart 
geloot, daJ3 sie durch Filtration nicht getrennt werden konnen. Bei der Verseifung und der nach
folgenden Zersetzung mit Mineralsii.ure scheiden sie sich als dunlde Flocken abo Auch konnen sie 
durch lii.ngeres Lagern oder durch Erhitzen' zum Niederschlag bzw. zur Koagulierung gebracht 
werden. Wichtig sind besonders das fiir vegetabilische Fette charakteristische Phytosterin 
und das in gleicher Weise die animalischen Fettstoffe auszeichnende Cholesterin. Das Phosphor 
enthaltende Lecithin kommt in geringen Mengen in allen Fetten und Olen vor, Z. B. im Leinol 
0,33%, RiibO! 0,11 %, MaisOl 1,49%, Schweinefett 0,05%, Butterfett 0,014%. 

Das zu den Fetten zu zii.h1ende Leci thin wird wegen seiner technischen Verwendung aus
schlieJ3lich zur Erzeugung von Nii.hrprii.paraten im IV. Bande [600] abgehandelt werden. 

Einige Fettkorper enthalten Schwefel, Z. B. RiibOl, 01 aus Cruciferen, technisches Wollfett. 
Der Gehalt an freien Fettsii.uren ist allen Fetten und Wachsengemeinsam. Bei den Fetten 

bleibt der Gesamtgehalt an freier Fettsii.ure immer in den Grenzen weniger Prozente. Ausnahms
weise erreicht er hohere Werte infolge besonderer Umstii.nde wie Fabrikationsart und Lagerung. 
Die Wachse enthalten stets groJ3ere Men~en freier Fettsii.uren, vgl. Carnauba- und Bienenwachs, 
Wollfett. Dieser Umstand ist wahrscheinlich auf eine Zersetzung der Fettsii.ureester zuriick
zufiihren, da aui3erdem auch ungebundene Alkohole im Wachs festgestellt sind. 

301. Einteilnng der Fette nnd Ole. 

Man hat die Fettkorper nach ihrer Konsistenz (feste und fliissige), nach dem Verwendungs
zweck (Speisefette, technische Fette), nach ihrer Abstammung (Pflanzen-, Tierfette) und nacb 
ihrem chemischen Verhalten (trocknende, halbtrocknende, nicht trocknende) eingeteilt. . 

Am ~ebrii.uchlichsten ist die Unterscheidung in feste und fliissige Fette. Die Verschiedenhmt 
der Kons1Stenz bei gewohnlicher Temperatur veranlaJ3te Beoedlkt-U1zer zu folgender Einteilung: 
1. Fliissige Fette oderOle (Trane), Z. B. allevonSeetieren stammenden f1iissigenFette. 2. Halb· 
weiche Fette (Schmalz-, Butterfett). 3. Feste Fette (Pflanzen-, Tierfette). 4. Wa~hso 
(Pflanzen-, Tierwachse). Die drei ersten Gruppen unterscheiden sich von den Wachsen durch ibre.n 
meist niedrigeren Schmelzpunkt, sowie dadurch, daJ3 sie sich "fettig" anfiihlen, wii.hrend d~e 
Wachsarten meist - zwar erst bei etwas erhohter Temperatur - "klebrig" sind. Sowohl d.w 
Anderung der Konsistenz durch die mittlere Jahrestemperatur wie auch der unbestimmte B~grIff 
der "gewohnlichen" Temperatur lassen die genannten Unterscheidungen unzulii.ssig erscheme~. 
AuJ3erdem tritt im Sprachgebrauch (beispielswoise sind "CocosO!" und "PalmkernOl" Fette) die 
Nichtiibereinstimmung dieser Einteilung mit dem Wesen der Fette klar zutage. 

Nach Lewkowltscb scheint die geei~netste Einstellung der Fette fUr praktische Zwecke 
durch die GroCe der J 0 d z a hI, das 1St daR MaLl" des Gehaltes des Fettstoffes an unge-
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sattigten Sauren, gegehen zu sein. Dies Prinzip fiihrt zu einer exakten na.chpriifbaren Eintei
lung in feste und fliissige Fette, dsdurch, dal3 erstere sich von den letzteren durch eine hedeu
tend hohere Jodzahl unterscheiden. Diese auf der Hohe der Jodzahl basierende EinteiIung 
schliel3t vorgenannte altere KIassifikation auf Grund der Konsistenz mit ein. Da die Grol3e 
der Jodzahl aul3erdem in naher Beziehung zur Sauerstoffabsorption, mit anderen Worten 
zur Trockenfahigkeit eines Oles steht, umfal3t diese Unterscheidung auch die Unterab
teiIung der trocknenden und nichttrocknenden Ole. Eine weitere KIassifikation beider Haupt
abteiIungen liefert ferner die vorhin erwahnte Tatsache, dal3 aIle vegetabiIischen Ole und Fette 
durch einen Gehalt an Phytosterin, einem AIkohol der aromatischen Reihe, charakterisiert 
sind, wahrend im Gegensatz dazu animalische 01- und Fettkorper Cholesterin als ent
sprechenden AIkohol enthaIten. Die fliissigen und festen Fette wie die Wachs
lOrten pflanzlichen und tierischen Ursprungs sind demnach durch Jodzahl 
lind den Gehalt an hestimmten Alkoholen gekennzeichnet. 

Wie ohen erwBhnt, kann dieses Schema weiter verzweigt werden. Einige vegetabilische Ole 
werden an der Luft durch reichliche Sauerstoffaufnahme dick und trocknen, in diinner Schicht 
ausgebreitet, zu einer geschmeidigen durchsichtigen Schicht ein (trocknende Ole wie Lein-, 
Mohn-, HanfOl) [105]. Andere zeigen diese TrockenfBhigkeit nicht, werden aber an der Luft 
ranzig unter Zunahme des Gehaltes an freien Fettsauren (nicht trocknende Ole wie MandelOl, 
OlivenOl, RicinusOl, ErdnuJ.lOl). Zwischen heiden Gattungen liegen einige Pflanzenole, halb
trocknende Ole wie Riibol, Sesa.mol, MaisOl, Cottonol. 

Na.ch Lewkowttsch konnen auch ani malische Ole Bhnlich eingeteilt werden. Es gibt hier 
Arten, die durch ihre SauerstoffabsorptionsfBhigkeit und ihr iibriges chemisches Verhalten den 
trocknenden Olen an die Seite gestellt werden konnen ( Ole der See tie r e), und solche, die schwer 
Sauerstoff aufnehmen und in chemischer Beziehung den nicht trocknenden Olen ahneln (Ole der 
Land tie r e). Die erste KIasse kann noch weiter differenziert werden in Fischole, Leberole und 
Trane. Die Fischole sind durch ihren grol3eren Gehalt an festen Triglyceriden ausgezeichnet; 
die LeberOle durch das Vorhandensein betriichtlicher Mengen von Cholesterin und gewisser Gallf"n
stoffe; zu den. Tranen zahlen aIle SeetierOle, die keiner der beiden ersten Gruppen gehoren. 

302. Bildung der Fette, file, Wachse. 
Die Bild ung der Fette im Pflanzen- und Tierkorper ist zwar ein Thema der speziellen 

physiologischen Chemie; ihre Grundzuge sind jedoch fiir den Technologen von Wichtigkeit. 
Bei der Fettbild ung in Pflanze und Tier wirken Ei weil3stoffe und Kohlenhydrate mit. 
In der Pflanzenzelle entsteht das Fett entweder durch Umwandlung von Kohlenhydraten 

(Starke, Glucose, Cellulose) oder durch Spaltung von Eiweil3stoffen. Eindeutige Erkli.i.rungen der 
~ettbildung stehen noch aus. PfJanzenwachs kann sich durch Umwandlung von Sti.i.rke oder 
emes Teiles der Zellmembran, also durch Veranderung von Cellulosemolekiilen, bilden. 

Grol3eres Interesse hea.nspruchen die Vorgange der tierischen Fettbildung, da man dieselbe 
auf dem Wege der Viehmiistung praktisch verwertet. Mit voller Sicherheit ist zwar diese Tierfett
bildung his heute noch nicht klargelegt, doch ist nachgewiesen, 1. daJ3 mit der Nahrung auf
g~nonunenes Fett als solches, ohne Abbau und Veranderung, direkt im Tierkorper abgeJagert 
Wlrd; 2. dal3 andere Nahrstoffe in mehr oder wenig starkem MaJ3e an der Fettbildung teilnehmen. 
. Nehen der Aufspeicherung des aus dem Futter iibernommenen Nahrungsfettes findet auch 

eme Neubildung von Korperfett im Tierkorper statt. Pettenkofer sieht im Protein die 
Hauptquelle des Fettes - eine Annahme, die durch Fettbildung beim Fanlen von EiweiJ3 (Lei
chenwachs, das ist palmitin- und stearinsaurer Kalk), bei Einwirkung von Giften (fettige Dege
neration bei Phosphorvergiftung) besti.i.rkt wird. WeIUl auch diese Art der Fettbildung von Pfluger 
lI, a. bestritten wird, so steht doch fest, da/3 Zusatz von EiweiJ3stoffen ZunI Kra.ftfutter den Fett
ansatz 1m Tierkorper wesentlich steigert. 

Prakt18ch war durch die Schweinemast schon langst die Fettbildung aus Kohlenhydraten 
~rwiesen, ehe es Gilbert gelang den schlagenden Beweis Hir die Umwandltmg der Kohlenhydrate 
m Fett zu erbringen. Auch die Rohfaser (besonders Pentosane) spielen direkt und indirekt bei 
der Fettbildung mit. Reichliche Wasserzufullr beirn Futtern verschlechtert die Qua.!itat des 
~etteB. Bei gro/3er mechanischer Bea.wpruchung des Tieres reduziert sich der Fettansatz, wahrend 
la~ere Rube den Fettverbrauch herabsetzt und die Mast begiinstigt; bei kiirzerer Zeit 
wahrendem Lichtentzug steigert sich ebenfalls die Menge des angesetzten Korperfettes. 

Als Zusammenfassung des heutigen Standes der Frage der tierischen Fettbildung konnE"n mit 
grol3er Wahrscheinlichkeit folgende drei Tatsachen betrachtet werden (Kaufmann): 

1. Aile Nahrstoffe kOIUlen im Korper zur Fettbildung beitragen. 
2. Bei den Fleischfressern atammt das Fett direkt aus dem Protein und Nahrungsfett. 

. .3. Kohlenhydrate kOIUlen sich unmittelbar in Fette mllwandeln, tragen aoor besonders 
l~dll'ekt zur FettbiJdung dadurch bei, daJ3 sie die Umsetzung von gebildetem .Fett lmd Protein 
e1ns()hranken und angesetztes Fett vor oxydativem Abbf1u schutzen. 

Dber die eigentliche QueUe der Bildung des Tie r wac h s e 8 gehen die Ansichten stark ausein'Wder. Sicher erwiesen ist nur, daJ3 das von den Insekten genossene Fett a.us den Pflanzen zur 
tr achsbildung nicht geniigt, sondern da./3 cntweder Proteine oder KohlpnhydratE' dazu bei

agen. 

23* 
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Bekanntlich dient das Fett im Samen ala Nlihrstoff fiir Keimung und Entwicklung der JUDgen 
Pflanze; der Zweck des F'ruchtfleischfettes (Palmen, Oliven) ist noch nicht aufgeklirt. 1m tieri
sohen Organismus dient es ala Filllsel fiir Hohlrii.ume, ala Polster, Druckausgleichregler und Wii.rme
isolator. 

303. Vorkommen der Fette, Ole und Waehse. 
Die Natur, besonders das Pflanzenreich, versorgt uns in fast unerschopflicher Weise mit 

den in pflanzlichen oder tierischen Korpern fertig gebildeten Fettstoffen. Siefinden sich dort in 
Form kleinstar Tropfen in Zellen eingeschlossen sowohl im ProtopIasma als auch im Zellsafte, 
tails fiber den ganzen Pflanzenkorper verteilt, teils angehii.uft in gewissen Organen. Gewohnlich 
erscheint das Fett im Zellinnern, weit seltener zwischen Zellwand und Protoplasms. Als Be
gleiter der Fette treten auf: in den Zellen Stii.rkekorner (bei Muscatniissen), Aleuronkorner (01-
saaten), Chlorophyll· (Oliven), kornige Farbstoffe, Harzkorper (Ba~wollsamen) und. in Fett 
gelOste Farbstoffe (PalmOi usw.). 

Jede Pflanze (selbst Schimmelpilze und die Bierhefe), und zwar jeder Teil derselben, enthiUt 
etwas Fett. Das Fettreservoir ist aber stets der Same der Pflanze. Hier ist das Fett in kleinen 
Kligelchen im ProtopIasma eingelagert und bildet mit den Proteinko~ eine Art Emulsion. 
Die durch Anriihren zerkleinerter Olsamen mit Wasser entstehende milc~e Fliissigkeit liefert 
den Beweis druiir, daJ3 emulgiertes 01 in den Samenzellen enthalten war. Beun Erhitzen der zer
kleinerten Samenmasse koaguliert das EiweiJ3 unter ZersWrung der Emulsion, gibt daher beirn 
Auspressen das 01 leichter ab als Samen, der das 01 noch in Emulsionsform enthii.lt. 

Der Fettgehalt der Samen ist um 80 groJ3er, je wii.rmer das Klima ihrer Wachstumsregion ist. 
Das kalte und. gemii.J3igte Klima sind daher an fettfiihrenden Friichten und Samen ii.rmer aIs 
die subkopische und. heiJ3e Zone. Der Olgehalt einiger einheirnischer Olpflanzen ist bei Ra.ps 
44,5%, Mohn 43,6%, Sommerriiben 34,0%, Sonnenblumen 33,3%, Senf 29,9% Leindotter 28,9%. 

1m allgemeinen bleibt das Fett in der Pflanze an seinem Bildungsort liegen und ist meist 
im Gewebe eingeschlossen. Seltener dringt es aus seinem Erzt-ugungsort zur Oberflii.che dt'S be
treffenden Organs durch, z. B. bei den Samen des chinesischen Talgbaumes. Man gewinnt das 
ii.hnliche, als Karitebutter bezeichnete Fettprodukt in primitivster Weise aus den Niissen der 
zwischen Nil und Senegal gedeihenden B888ia-Parkiipa.lme an Ort und Stelle als unreines Fett, 
das ein wertvolles Seifen- und Stearinfabrikationsmaterial wii.re, wenn sich die Transportschwierig
keiten (auch der getrockneten Niisse) beheben lieJ3en. (Selfens.-Ztg. 1908, 1860.) 

1m allgemeinen kommen fiir die Fettgewinnung nur die Sam e n in Betr~ht, beirn Mais und aus 
den Getreidearten wird das Olaus olreichen K e i men gewonnen. In wenigen Fii.llen werden andere 
Pflanzenteile der Olgewinnung nutzbar gemscht, so beirn OlivenOl, dem Palmfett, die beide sus 
dem Fruchtfleische gewonnen werden. Die Fettvorkommen in gewissen Wurzeln (Rhabarber), 
in manchen Stammen (Mistel), Blii.ttern (Klee), Rinden (RoJ3kastanie), Zwiebeln, Sporen (Bar
lapp) und. Bliiten (Kamille) haben nur botanisches Interesse. 

Stii.rkemehlarme Samen enthalten mehr Fett aIs stii.rkemehlreiche. Stii.rkefiihrende Ola.rme 
Bamen weisen besonders in den ii.uJ3eren Schichten Fettkorper auf, weshalb ihr innerer Kern 
fettarmer aIs die Kleie ist. 

Die Zahl der olgebenden Pflanzen ist groJ3 und wird jii.hrlich durch neue auf den Markt ge
brachte Olsa.men vermehrt. Man kennt insgesamt etwa 210 Olpflanzen, von denen jedoch nur 
eine kleine Anzahl industrielle Verwendung findet. 

304. Einige ausliindische Fettquellen. 
Allgemeine Gesichtspunkte fiir den Fetthandel entwickelt Stlepel in Zeltschr. f. ()l- u. Fettlnd. 

1921, 604 u. 686. 
Ausfiihrliche sta.tistische Angaben iiber die Olindustrie Japans und der Mandschurei, die Auf

arbeitung der Ole und ihre Verwendung, brachte R. Ockel auf der Verso d. Ver. d. Chem., Hamburg 
1922. 

Uber die Olgewinnung aus Co pra, das sind die 62-631/.% 01 enthaltenden getrockneten 
Niisse der Cocospalme und deren Kultur in den geraubten deutschen Kolonien, siehe Selfens.
Ztg. 89, 671 u. 618. Aus dem urspriinglichen Copraprodukt mit 64-69% 01 gewinnt II?-sn 
durch Pressen nach Farbe, Geruch und Fettsii.uregehalt verschiedene Produkte, die als CoC~Ul-, 
Ceylon- oder CopraOi gehandelt und unter diesen Namen in der Seifenindustrie gefuhrt 
werden. (Selfens.-Ztg. 89, 571 u. 618.) 

Das Pal mol, das in feinsten Tropfchen zwischen den Zellen des Fruchtfleisches der Olp!I'lm
friichte liegende Fett, muJ3 von dem Kernol unterschieden werden, das aus dem weichen, sperl~
eigroJ3en, durch eine harte, schwarze Schale geschiitzten Bamen der 01palme gewonnen w1rd. 

Das bei der Reinigung des Cocosfettes fiir die Speisefettfabrikation abfallende Pr~ukt. 
die Cocosfettaiure, ist butterartig, hellgelb bis rotlich, von st6Chendem Geruch mit e~em 
Neutralfettgehalt von etwa 40%, einem Molekulargewicht der Fettsiure von rund 202 un~ e1~er 
Jodzahl iiber 9,6. Es bietet wegen seines Gehaltes an niederen Fettsiuren fiir die Seifenfsbrikatlon 
manchen Vorteil. (Chem. ReT. 1907, 212, O. Sachs.) 
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'Ober das 01 von Butyroepermum Parkii, das unter dem Namen Sheabutter in den Handel 
kommt unci ha.uptsichlich fUr die Seifen- unci Kerzenfabrikation verwendet wird, siehe das Referat 
in Zeltaohr. r. angew. Chem. 1911, 1896.) 

tJber die von den E~eborenen bereitete Karitebutter und ihre hervorragende Eignung 
als Rohmaterial fUr die Seifen- und Stea.rinfabrikation, aber auch fUr Kunstspeisefettgewinnung 
siehe A. M. 81gg, SeUens.-Zig. 1910, 864 u. 879. 

Die Eigenschaften des der Karitebutter iihnlichen Baoba.bfettes aus den etwa. 63% Fett ent
haltenden Samen des Affenbrotbaumes sind SeUens.-Zig. 1906, 40 beschrieben. 

·'Ober die BaumwollsamenoIindustrie der Vereinigten Staaten siehe Zeltschr. f. an
gow. Chem. 1916, m, 881. Wii.hrend das Baumwollsamenol a.ls Mittelding zwischen trocknenden 
und nicht trocknenden Olen a.ls Schmiermittel, femer auch zum Holzsnstrich oder zur Leder
beha.ndl~ wenig geeignet ist, bildet es ein wertvolles Materia.! fUr die Seifenindustrie, be80nders 
zur Herste.lung von Textilseifen, dient aber auch als Sardinenol und solI in dieser Verwendung 
das Olivenol fast vollig verdriingt haben. Auch die Schmalzfabrikation Amerikas ist zum grollen 
Teil auf die Mitverwendung des Baumwollsa.menoles angewiesen. In Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, 
226 fi!ldet sich eiDe Tabelle, aus der die Aufarbeitung der Baumwollsamen und die Vielseitigkeit 
der Verwertbarkeit des Materials hervorgeht. Vgl. die Aufzii.hlung der Produkte (01, Futter-, 
Diingemittel, Pottasche, Papierrobstoff, Verba.ndwatte, Kunstseide, Celluloid usw.) von K. H. 
Vakil in Zeltschr. f. angew. Chem.1918, M. Nach Feststellungen von J. B. Rather trocknen 
Baumwollsamen beirn Lagern. aus, wobei d9l' Gehalt an freien Fettsiuren um etwa. 500% steigt, 
so dall dieses Olma.teria.! sich dann hoobstens zur Seifenfabrikation eignet. (Zentr.-BI. 1920, 
IV, 228.) 

tJber die Zusammensetzung des Rei sol e s, ferner iiber das 01 des Eschensamens, das Papillion
BceenOl unci das a.ls Leinolersatz, auch a.ls Speise-, Brenn- und Medizinallil verwendete NiggerOl 
siehe die Abhandlungen von M. Tsujlmoto, Ct. Grimme, W. Bach bzw. Utz in Chem. Rev. 1911, 
106, 111, 112, 68, 77 und Chem.-Zig. 1911, 478. 

Nach einer Notiz in Zeltschr. f. angew. Chem. 1918, m, 484 ist eine bisher kaum verwendete 
Fettquelle die Ced er nn u Il, die naben 16,6% Eiweill 60% Fett enthilt, das dem besten Olivenol 
gleichkommt. Die Samen ~ben auf Mehl verarbeitet ein eiweillreiches, angenelun scluneckendes 
Erzeugnis. In Sibirien allem wiirde man jii.hrlich etwa 115 Mill. Pud Cedernniisse emten konnen. 

Die chemische Zusammensetzung des E r d null Ole s erOrtert A. Heiduschka und S. FIeser 
in Zaitschr. f. Unters. d. Nur.- u. Genulm. 1922, 881. - Siehe auch [888). 

'Ober Herkunft, Vorkommen, Eigenschaften und Bewertung des Sesamoles siehe Mat. 
Grasses 6, 2728. 

Auch die technische Ausnutzung des Lorbeerbaumes, besonders des Lorbeeroles, das eine 
dicke, m siedendem W888er l&liche, zur Behandlung von Hautkrankheiten geeignete Seife liefert, 
ware nach S. Fachlnl, Zentr.-BI. 1920, IV, 826 zu empfehlen. 

. 'Ober das aus den Samen der 0 walan ull gewonnene, hervorragend zu Speisezwecken geeignete 
01 berichtet F. O. Koch in Selfens.-Ztg. 1909, 97. 

'Ober denostafrikanischen Talerkiirbis (Telfairia pedata), dessen Samen 36% Fett enthalten, 
das wegen eines bitteren Stoffes a.ls Speisool kaum, wohl aber zur Seifen- und Kerzenfabrikation, 
a.uch fUr Konditorei- unci medizinische Zwecke sehr in Betracht kommen diirfte, um so mehr 
a.ls die Olkuchen em ausgezeichnetes Viehfutter bieten, siehe F. O. Koch, Seifens.-Ztg. 1909, 267. 

Die Samen des Teestrauches, die 22,9% 01, 8,5% Eiweill, 9,1% Saponin, 52,4% Stirke 
und Kohlenhydrate Debao 3,8% Rohfaser und 3,3% Mmeralstoff enthalten, werden in China. 
sc~on seit lingerer Zeit zur Olgewinnung aufgearbeitet. Das 01 dient zu Speisezwecken, a.ls Heil
mIttel, zu Toilettemitteln und zur Herstellung von Seife und SclunierOl, es ist je nach der Art 
dar Gewinnung dem Oliven- und Erdnullol gleichzustellen, doch empfiehlt es sich nach dem Ex
~aktionsverfahren zu arbeiten und die Samen nicht auszupressen, da auf diese Weise Saponin 
m das 01 gelangen kann. Die Prellkuchen sind jedenfalls minderwertig. (B. Deuss, Zentralbl. f. 
Agrlkult.-Chem. 46, 62, 662.) 

'Ober die Olpflanze Ximena americana L., deren Samenkorn eine kautschukihnliche 
~ka.nisierba.re Substanz und em alkoholl&liches. zur Seifenfabrikation verwendbares 01 enthilt, 
sIebe Mat. grasses 6, 2618. 

Ober Herkunft, Zusammensetzung und Verwendung des chinesischen vegetabiIischen 
Talges fUr die Starinfabrikation berichtet G. Seifert in Selfens.-Ztg. 40, 418. Die ersten Angaben 
Von B. Laoh finden sich in Chem.-Zig. 1886, 941. 
b Einige japanische Pfla.nzenole (Tsubaki, Sa.sanqua, Kaya., Inukaya, Kusu- und Inukusuol) 

eschreibt M1tsumaru TsuJlmoto in Zeitschr. f. angew. Chem. 1909, 126 • 
. Andere japanische l?flanzenole, die als Speise-, Haar- oder Brennole und zu den ver

schledensten technischen Zwecken dienen konnen, beschreibt mit den Gewinnungsarten und Eigen
schaften F. O. Kooh in Selfens.-Zig. 1909, 667, 687 u. 618. Besonders wichtig ist das 01 der Ye~o
m':lflanze (Perilla ocymoides L.), das in seinen trocknenden Eigenschaften das LeinO! ubertrifft, 
un femer der aus Rh usarten gewonnene, zur Kerzenfabrikation geeignete PflanzentaIg. 

trber das hirtbare, zur Fabrikation von Schmierseife oder Faktis verwendbare Kautschuk
~~~enol, das in den irn 8. Lebensjahre des Kautschukba.umes regelmillig anfallenden Samen zu 

Yo enthalten ist, siehe Gummlztg. 1921. 600. 
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305. Heimische Fettquellen: Kastanien-, Lein-, Sonnenblumen-, KiirbisoI. 
Eine umfassende Zusammenstellung des gesamten Literatur- und Versuchsmateriales iiber 

heirnische Olquellen aus eJ3baren Friichten, Friichten und Samen von Gemiise-, Frucht-, Gewiirz-, 
Wald- und Zierpflanzen veroffentlicht Cl. Grimme in SeUens.-Ztg. 1917, 897 If und 1918, 3 If. 

Eine grol3ere Zahl heirnischer Fettquellen stellte ferner Cl. Grimme in Sellens.-Ztg. 1918, 
696 If und 1919, 3 II. zusammen. 

{)ber den Anbau und die Art einheimischer Olfriichte berichtet L. Kroeber in Apoth.-Ztg. 
31, 81. 

Wertvolle Berichte iiber die Ergebnisse der Forl'.chungen auf dem Gebiete des Sommer
und Winter - Olpflanzenanbaues veroffentlicht Kleeberger in Chem. Umsr.h. 1921, 66 u. 126 If. 
Beirn Anbau von Olsamen ist zu beachten, daJ3 man Sommerolfriichte nur dort anbauen 
solIte, wo die vorgeschrittene Jahreszeit den Winteranbau unmoglich macht. Setzt man n8mJ.ich 
lien Fettertrag pro Flii.cheneinheit fiir Winterraps gleich 100, so liefert Sommerraps nur 35,2%. 
Dasselbe gilt fiir Leindotter, Senf, Mohn und Sonnenblumen. (W. Kleeberger, Zentralbl. I. Agrikult.
Chem. 1919, 307.) 

Aus RoJ3kastanien, die bisher nur auf Stii.rke und Saponin verarbeitet wurden, vermoohta 
K. LoIn nach dem Entsii.uren des getrockneten und gemahlenen Materiales und folgender Blei
chung mit Tonsil irn Durchschnitt 7,66% eines hellgeiben, geschmacklosen, als Speiseol ver
wendbaren Oles zu gewinnen. Weitere Reinigungsversuche mit iiberhitztem Dampf wurden 
ebenfalls angestellt. Das 01 enthii.lt, wie aus der Moglichkeit der fraktionierten Abdesti1lation 
der Methylester vorhandener aliphatischer Sii.uren hervorgeht, hoher molekulare, zum Teil un
gesii.ttigte Fettsii.uren, die hydrierbaf sind. (Seifens.-Ztg. 48, 897 u. 916.) Vgl. hierzu den Ab
schnitt Futter- auch Lebensmittel in Bd. IV und folgende Aufsii.tze: Untersuchung und Ver
wendung der Samen von RoL3kastanien. (E. Laves, VerhanelL d. Ges. dtseh. Naturlorscher u. 
Ante 1908, 660.) Untersuchung und Verwendung der Samen von RoJ3kastanien. (Apoth.-Ztg. 
1908, Bd.84.) Untersuchung und Verwendung von RoJ3kastaniensamen. (Helnzelmann, Zeitschr. 
I. Splrltusind. 1902, Nr. 44.) Ausniitzung unserer Kastanien. (Deutsche Forstztg. 1901, 800.) 
RoJ3kastanienbestandteile. (P. Seltslen, Apoth.-Ztg. 1901, 484.) Verwertung von RoL3kastanien 
und Eicheln. (Forster, Deutsche landw. Presse 1911, Nr. 96.) 

{)ber das 01 der RoL3kastanien liegen schlieJ3lich noch folgende Angaben von A. Helduschka, 
(Wiirzb. Unlv. Lab. Mitt.) vor: 6200 g frische, also ungetrocknete, geschii.lte und gemahlene 
Kastanien wurden, urn das die Qualitii.t des Oles beeintrii.chtigende Trocknen zu vermeiden, 
mit Sprit ausgekocht und nach dieser Behandlung erschopfend mit Ather extrahiert. Es resul
tierten in {)bereinstimmung mit den Angaben von Konig etwa 200 g - 3,23% - eines dunklen, 
eigenartig riechenden und schmeckenden Oles mit folgenden Konstanten: Verseifungszahl 175,5, 
Reichert-Meisslzahl 1,01, Polenskezahl 0,42, Jodzahl 9,9, Sii.urezahl 11,67, Hehnersche Zahl 92,79, 
Schmelzpunkt des Phytosterinacetates 136. Refraktion bei 25°: 68; bei 40°: 60,7; bei 45°: 57,6. 
Das 01 gab keme Farbreaktionen, iiber die Natur der in der Menge von 2,5% vorhandenen un
verseifbaren Bestandteile sind nii.here Angaben nicht gemacht. 

Die Gewinnung des Leinoles in Italien, besonders hinsichtlich der Gewichtsverhii.ltnisse 
zwischen abgepreJ3tem 01 und Olgehalt der Kuchen (Panellin), ist in Zeltschr. I. angew. Chern. 
1907. 87 beschrieben. 

Ein Verfahren zum Kochen von Olsamenmehlen oder dgl. bzw. zum Regeln ihres Feuch
tigkeitsgehaltes ist in D. R. P. 266698, ein Kochapparat in D. R. P. 287447 geschiitzt. 

{)ber Hanfol und Hanfkuchen und deren Herstellung durch Walzen von frischem, feuchtem 
Hanfsamen, die Verwendung der Kuchen trotz ihres Gehaltes an Cholin, das nur bei jungen 
Pferden giinstig wirkt, als Futtermittel siehe F. Talanzel, Chem. Rev. 9, 162. 

{)ber Erfahrungen beirn Anbau der Sonnenblume bzw. bei der Kultur des Mohnes siehe 
die Referate in ZentralbL I. Agrlkult.-Chem. 1918, 264 u. 268. . 

Die Sonnenblumenkultur und deren wirtschaftliche Bedeutung bospricht auch L. Bock m 
FarbeDztg. 21, 881. . 

{)ber die Gewinnung des SonnenblumenOls, das in ungarischen Samen in der Menge von 36 ~~s 
53% enthalten ist, seine Bleichung durch Fullererde auf verschiedener Weise, je nachdem e~ f.~r 
Speisezwecke oder zur Seifenfabrikation dient, und die Eignung des SonnenblurnenOles als Lemol-
ersatz bei der Schmierseifenfabrikation siehe I. Davldsohn, Mat. grasses 1911, 2800. . 

. Auch dem Anbau von Kiirbis sollte mehr Beachtung goschenkt werden als bisher. Das U1 

grol3er Menge erhaltbaro Material IaJ3t sich an Stelle von Kartoffeln zum Strecken des Brotmeh!ei:l 
verwenden, da ~er KiirbiszU8atz (bis zu 10%) dem Teig besseren Halt und Gescl~~ack. glbt 
als Kartoffel. DIe Keme enthalten etwa 50% 01, das als Ersatz des besten Olivenoles dlenell 
kann, und die Olkuchen' geben mit einem Gehalt von 36% Protein und 22% Rohfett ein hoch1-
wertiges Futtermittel. Die Keme konnen auch in geschii.ltem Zu.'Jtande als Ersatz fiir Ma!1de .n 
verwendet werden und das Fruchtfleisch Hefert gutos Gemiise oder Kraut. Besonders wlchtlg 
ist die groJ3e Ausbeute, die man aus dem Lande erzielen kann, wenn man Kiirbisse anpflanzt. 
irian erhii.lt nach A. Telekl von einem Morgen Land 10000 kg Kiirbis, die 2500 kg Futter, 7300 kg 
Fruchtfleisch, 100 kg Samenschalen, 64 kg Olkuchen und 36 kg OJ Hefem. (Zentralbl. I. Agrlkult.
Chem. 1919, 128.) 

Die Verarbeitung von Sosamsaat schildert E. Hack in Chem.-Ztg. 1922, 18. 
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306. Getreidekeime, Mais, Soja u. a. 

Die Maisolfabrilmtion und die Gewinnung der Keime beschreibt A. E. Wels in Sellens.
Ztg. 46, 116 u. 188. 

tlber die Gewinnung des Maisoles, vor dem Kriege nur im Nebenbetrieb und nur im An
schluJ3 an eine Maisstarkefabrik rentabel, und liber seine Verwendung ais Seifenrohmaterial, 
Speise- und Brennol zur Herstellung von Firnissen, Olfarben, Faktis und Gummiersatz siehe 
Seifens.-Ztg. 1911, 116. 

Die zur Oigewinnung bestimmten Maiskeime miissen vor der Verarbeitung kiihl und luftig 
gelagert werden, do. das Gut sich sonst unter Selbsterwii.rmung, Braunfarbung und Wertverminde
rung (durch den Rlickgang an Olgehalt) zerset,zt. Am besten ware es ein Konservierungsmittel, 
etwa Kochsalz oder schweflige Sii.ure, anzuwenden. (A. Weis, Selfens.-Ztg. 1917, 416.) 

tlber die Gewinnung der Fettstoffe aus dem Weizenkornkeim, der 14% 01 enthii.lt, durch 
Extraktion und liber die Verwendung dieses Oles zur Schmier- und Seifensiedezwecken siehe 
H. Snyder, Seifenfabr. 1904, 417. 

Aus 10 Mill. t Getreide, die 10f0 Keime geben, erhiUt man 10000 to! und 90000 t eines aIR 
Ei- und Fleischersatz verwendbaren Nii.hrstoffes, doch empfiehlt es sich nach J. Buchwald 
und W. Herter die Keirne nicht durch Mahlung, sondern nach einem speziellen Entkeimungs
verfahren zu gewinnen, do. die Olausbeute sich im letzteren FaIle giinstiger stellt. Man erhii.lt 
dann aus Getreidekeimen 10-12% Fett, 35% EiweiJ3 und 36--37% Kohlenhydrate, aus Mais
keimen 22 bis 23% Fett, 14% EiweiJ3 und 43% Kohlenhydrate. (Z. f. Getreldew. 1917, 88 u. 66.) 

Die Bedeutung der Getreidekeime aIs Fettquelle und Volksnahrungsmittel (11-12% 
Wasser, je 35% EiweiJ3 und Starke, 12% Fett, 5% Mineralstoffe) und des aus diesen Keirnen 
gewonnenen Prii.parates Materna hebt auch H. Boruttau in Umschau 20, 1034 hervor. 

Auch der H a fer enthii.lt im Korn, zwar nicht gleichmii.J3ig verteilt, jedoch zurn groJ3ten Teil 
im Keirn, etwa 5--7% 01, das man aus den Kornern extrahieren muD, do. die Keime mechanisch 
nicht entfernbar sind. Der Hafer wird, urn die Korner moglichst unverii.ndert zu lassen und da
durch ihre Verwendung aIs Pferdefutter nicht zu verhindern, nur grob vorgeschrotet und mit 
Benzin in gewohnlichen Extraktionsapparaten entOlt. Die Kalkulation ergibt nach H. Dubovitz, 
daJ3 der Gewinn aus dem 01 dem Preis des Hafers und die Gesamtspesen deckt, so daJ3 das entOlte 
Korn unentgeltlich zur Verfiigung steht. (Chem.-Ztg. 1918, 13.) 

Zur Gewinnung von 01 aus Hafer schii.lt man ibn zur Entfernung der 20--30% fettarmer 
Hillsen, mahlt und sichtet den Hafer und extrahiert die zurlickbleibenden, evtl. noch vom Mehl 
befreiten Keirne, Schalen, Fasern und Hii.utchen mit einem Fettextraktionsmittel. Die PreJ3kuchen 
werden wie liblich als Futtermittel verwandt. (D. R. P. 827896.) 

tlber das durch Extraktion Ton gemahlener, nicht entkeirnter G e r s t e gewonnene Fett siehe 
die Angaben von A. St~Uwaag in Zeltschr. f. Brauw. 1886, 176. 
, Eine Vorrichtung zur Entfettung von Getreidekei men nach dem Gegenstromprinzip ist 
In D. R. P. 803846 und 822446 beschrieben. 

tlber die Bedeutung des Sojabohnenanbaues besonders auf Moorboden siehe B. Heinze, 
Zentralbl. f. Agrlkult.-Chem. 1917, 418. 

Ausfiihrliche Angaben liber das Sojabohnenol, seine Konstanten und die Untersuchungs
resultate zahlreicher anderer Forscher bringen C. Oettinger und F: Buchta in Zeltschr. f. angt'w. 
~he~. 24, 828. In Slidafrika produziert die Pflanze 22-23% 01, in Mitteleuropa degeneriert 
8~~ Jedoch bald, so daJ3 nach neuesten Arbeiten, die auf Veranlassung des Reichsausschusses 
f~ Ole und Fette a~estellt wurden, wenig Aussicht besteht, die Sojabohne durch Zlichtung so 
~ruhreif und ertragsfii.hIg zu gestalten, daJ3 sie auch unter giinstigsten klimatischen Verhii.ltnissen 
Innerhalb Deutschlands mit Erfolg angebaut werden konnte. Vgl. Seifenfabr. 32, 126. 

Dber den Anbau einiger Olpilanzen, besonders der Ricinuspflanze, mit 40--60% Fett
g~halt der Samen, ferner auch der Saflorpflanze, deren 01 fiir die Seifenfabrikation besonders ge
elgnet sein diirfte, der Sonnenblume, der Sojabohne mit 16-25% 01, der Arachis- und SesamOl
pflanze berichten E. Senft und O. Hlnsberg in Selfens.-Ztg. 42, 1069 und 43, 68 u. 76. 
E' Die Herstellung von Ricinusol durch Auspressen der breiig zerstoJ3enen, geschii.lten, aus 
11genzucht stammenden, in Ungarn angebauten Samen beschreibt F. Gergely in Selfens.-Ztg. 
917, 194. 

.. Au~h die Verwertung der Tomatensamen und Schalen zur Gewinnung von 01, das sich 
f';IT Spelsezwecke und zur industriellen Verwendung in der Seifen-, Farhen- und Firnisfabrikation 
elgnet, wurde empfohlen. (F. Rabak, Ref. in Zeltschr. f. angew. Chern. 1918, 419.) 
47 Dber den Olgehalt heimischer Cruciferen, der in den Samen deR Meerkohloles bis auf 

% steigt, siehe C. Grimme, Chern. Rev. 19, 102. 
t' D~er den Anbau der als Farbpflanze zwar wertlosen, doch als Olpflanze wichtigen Carthamus 
mcto~~us (Sa.ilor, wilder Safran), deren 01 zur Seifen-, Firnis- und Lackfabrilmtion und aIs 

Brennol verwendbar ist, ferner liber den Anbau der sehr anpassungsfii.higen, in 'Yein- oder Mais
~egenden gut gedeibenden S e s a. m pflanze siehe R. KurU bzw, E. Senft in Selfens.-Ztg. 43, 100 

zw. 218. 
L ~ach A. Weis kommen die wiederholt als Rohmaterial fiir die Olindustrie empfohlenen 

Uplnensamen als Fettquelle nicht in Frage, (Selfens.-Ztg. 47, 481.) 
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Lin den fr ii c h t e ergaben dagegen bei der Benzolextraktion 12,7% 01, enthaltend 22% freia 
Fettsaure, geachi.Ite Lindensamen erhrachten ein hellgelbes, angenehm schmeckendes 01 in 28 % 
Ausbeute. Ulmenfriiahte gaben 28,6%, Eschenfriichte 21,7% griinliahen, angenehm riechendan 
Oles neben einem wachsartigen FettBtoff. Kiefern-, Fiahten- und Lirchenfriiahte enthalten 
IS-32% 01, ebenso wie auch h.us den Samen der Akazien, des Spargels, Efeus und Beeenginsters 
niaht unbetriahtliche Olmengen resultierten. (D. Parfiim.-Ztg. 6, 180.) 

Auah aus Hagebutten lassen sich durch Extraktion mit Benzol 5%, aus Rosensamen 
10% 01 gewinnen. (A. Meyer, Apoth.-Ztg. 80, 696.) 

Eine besondere Fettquelle, die imstande wii.re, aJlein aus deutBchen Kiistengebieten jiLhrlich 
etwa 60 Mill. 1 fettes 01, zu produzieren, ist nach R. H. Frane in den Algeo. Pilzen, Flechten und 
Silicofle.gellaten dar marinen Algenwiesen und der fetthaJtigen Mikroorganismen der Odlindereien 
~egen. Zur Ausbeutung dieser Fettquelle wird ein einfaches ExtraktioDBverfahren des feuchten 
Scblammss bzw. Seeschlickes vorgeschle.gen. (Umsehau 1918, 281.) 

307. Obstkemverweriung allgemein, Traubenkemol. 

'Ober das ObstkernOl siehe SeUens.-Ztg. 48, 690. 
Die Gewinnung von SpeiseOlen aus den verschiedenart~ten Obstkemen, Laubholzfriichten. 

Nadelbolzsamen, Unkraut- und Kulturpfianzensamen beBChrelbt P. Sehiiise in SeUe 1917,6, Nr. 84. 
Eine Berecbnung iiber die in DeutBchland aus Obstkernen gewinnbaren Olmengen (29 000 bili 

39000 dz) von F. Mach findet sich in Bad. Landw. Wochenbl. 1918, Nr. 26. 
Von hei mischen Pflanzen enthaJten Traubenkerne 10-20, Kirschkerne IS-36, PfIaumen

kame 31-42, Lindenfriichte 58, Bucheckem 25-45, HaseIniisse 50-60, WaJniisse 40-50, 
JohannisbeerkernE' 16-18,5, Quittenkerne 14-15, Gurkensamen 25, Kiirbis 34-38 und Soonen
blumensamen 30% 01. WiLhrend des Krieges wurde vielfach darauf hingewiesen, daO diese recht 
betrichtlichen 01- und Fettmengen nutzbar ~emacht werden sollten, umsomehr aJs auch die 
unter den genannten Samen vorhandenen giftIgen Keme Verwendung finden kfumen, da das 
AmygdaJin beim Pressen nicht in das Ol gelangt, sondem in. dem PreOkuchen zuriickbleibt. Aller
dings war der Eriolg dieser Beetrebungen sahr ger~, da die vollige Eri888ung der in kleinsten 
Mengen verteilten Ausgangsstoffe auf uniiberwindhche Schwierigkeiten stOOt. (U. Dammer, 
SeUenfabr. 42, 674.) 

JedenfaJIs erfordert das aus den Steinobstkernen durch heiLJe Press~ gewoonene 01, wenn 
es fiir Speisezwecke verwendet werden solI, sahr weitgehende Reinigung, die nur im GroObetriebe 
durchfiihrbar ist, so daO die Olbereitung durch kalte Pressung, auch Wentl sie geringere Ausbeuten 
liefert, fiir kIeinere Betriebe unbedingt vorzuziehen ist. (H. Freund, Pharm. Ztg. 61, 1, 7M; vgl. 
P. Schiit •• Umsehju 20. 929.) 

Die 01gewinnung aus Traubenkernen datiert aus dem Jahre 1569 ala F. Rizzo von Maxi
milian I. das a11einige Recht erhielt in allen OsterreichiRchen Lindem die von ibm angeregte 01-
gewinnung aus Traubenkernen zu betreiben. (H. Moser, Setre 1, Nr. 2, 7.) 

Das Traubenkernol wurde farner schon 1770 in Bergamo hergestellt, aber erst gegen Ende 
des vergangenen Jahrhunderts beBChrieb I. v. lobst in WiirUembg. Gew.-BL 1888, .. die fabri
katorische TraubenoIgewinnung durch Extraktion des getrocknetell und zerkIeinerten Materiales 
mit Schwefelkohlenstoff oder Petrolither. Dama.ls waren die Ausbeuten und die Raffinier\lIlgs
mOglichkeiten zu genng, so daO, von ortlichen Gewinnungsstitten abgesehen, eine allgemeine 
Verwertung der Kame nicht mijglich war. 

Zur Gewinnung des in den Kernen der Weintrauben, je nach der Sorte und den kIimati
schen VerhiItnissen, in der Menge von S-20% enthaJtenen Oles, sondert man die Kame von den 
Tresterm888en, trocknet jene, mahlt sie fein, mischt das Mp.hl mit 10-12% Wasser und preJ3t 
unter schwacher Erwirmung. Dieses kaltgepreOte 01 ist goldgelb, schmeckt siiLJIich, riecht schwach 
aJkoholisch und dient als SpeiseOl, w&hrend das aus dE'D Riickstinden nach Mischung mit 20-25% 
Wasser in der zweiten Pressung erhaltene 01 dunkeloliv~iin gefirbt erscheint, unangenehm riecht 
und zur Seifenfabrikation verwendet wird, fiir die es mIt einem GehaJt von 10% Fettsaureglyce
riden (groOtenteils Linolsiureglycerid) und 50% Erucasiure wii.hrend des Krieges ein wertvoIl~s 
StreckungsmateriaJ der geringen Fettvorrite war. Nach der Berechnung Helten kaon man ID 
Deutschland rund 1000 t, in Osterreich 2000 t und in Ungaro etwa 1800 t 01 gewinnen und iiber
dies aJs Kraftfuttermittel verwendbare wertvolle Pre13riickstinde erzeugen. (M. UDerbiiumer, 
Chem. Umsehau 20, 20.) Vg1. ebd. 10, 219. 

Es empfiehlt sich nach F. Raback die Traubenkerne vor der Pressung oder Extraktion zu 
en thiilse n, um so die nicht 01 gebenden Bestandteile zu entfernen und ein reinigbares Produkt 
zu erhaJten, das Speisezwecken dienen kaon. (Chem.-Ztg. Rep. 1922, 17.) 

In den DepartementB Gard, L'Herault, L' Aude und Pyr.m6es-Orientales werden nach F. M~re 
jii.hJlich aus 28 Mill. Zentner Trauben mehr als 1 Mill. Zentner Kame gewonnen, die bei einer mItt
leren Ausbeute von 15% etwa 150000 Zentner rohes 01 im Werte von mehr als lI1/s Mill. Francs 
Helem wiirdeo. (Ref. in Zelt8chr. r. angew. Chern. 1911, 2088.) 
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308. Einzelne Obstkemole. 

Die Obstkerne werden zuni.chst in geeigneten Maschinen aufgebrochen, worauf man die ge
knackten Bteinobstkerne von den 8chalresten nach dem 8chwimmverfahren mit Hilfe roher 
Magnesiumchlorid-. Calciumchlorid- oder Viehl'alzlOsung trennt, d88 Material an del' Luft 
trocknet lmd in eioer starken Klotzpresse auspre13t bzw. zu diesem Zweck an Olmiihlen weitergibt. 
Man erhilt bei Anwendung eioer Calcium- oder MagnesiumchloridlOsung vom spez. Gewicht 1,15 
sus 87 kg eioer Mischung von Pfiaumen- und Zwetschensteinen 11,5 kg Olkeme, mit einem 01-
gehalte von 30,96% und einem Wassergehalte von 9.92%, und im ganzen 2,25 kg 01, dessen Ge
ruch und Geschmack nach bitteren Mandeln sich durch Abblasen mit Wasserdampf leicht be
seitigen liWt. Ob man das 01 durch Pressung oder Extraktion gewinnt, hiingt von den Neben
UDlstiinden abo jedenfaUs werden die gepre.l3ten Ole, die, wie in vorliegendem FaIle ohne Reinigung 
brauchbar sind. fiir Speisezwecke den ExtraktionsOlen vorgezogen. (K. Alpers, Chem.-Ztg. 40, 
645, 716.) 

Die bei Pfiaumen in der Menge von 4,1%, bei Kirschen von 7,7% anfallenden lufttrockenen 
Steine enthaltendurchschnittlich an 01 kernen : Kirschen 22,93%, Pfiaumen 12,55%, Pfirsiche 
5,7% und Aprikosen 29,2%. Die Olausbeuten betragen bei Pfiaumen 37,39%, Kirschen 38,71 %, 
Pfirsichen 45,46% und Aprikosen 51,43%; daneben enthalten diese OIkerne zwischen 23 und 
28% Protein, po da.13 die Olpre.l3kuchen ein wertvolles Schweinebeifutter darstellen. Do. diese 
Samenkerne in geeignet-er Weise mittels Wasserdampfes enthittert auch in entOltem Zustande 
fUr Back- und Konditoreiwaren verwE.'ndet werden konnen, wiirden diese Fruchtkerne ein au.l3er
ordentlich wertvolles Ausgangsmaterial fUr Zwecke del' Nahrungsmittelindustrie bilden, doch gilt 
hier dasselbe wie fiir zahlreiche Ersatzstoffe, besonders auch auf dem Gebiet dE'r Textilfaserindu
strie: Die Organisation del' Sa.mmlung des Materiales zwecks zentraler Verarbeitung ist so schwierig, 
da13 an einen wirklichen Ocwinn fiir die Allgemeinheit nicht zu denken ist. (K. Alpers, Zeitschr. 
t. Unte1'8. d. Nahr.- u. GenuBm. 1917, 438.) 

Aua 5 ~ Pflaumenkernen erhii.lt man 200 g fettes OJ durch direkte Pressung, bei der 
folgenden WasserdampfdestiIIation 670 g DestiIIat mit etwa 0,13% Benzaldehyd-Cyanwasser
stoff, das als Ersatz fiir Aq. Amygd. amar. dienen kann, und schlie.l3lich 800 g eiwei.l3reichen Pre.l3-
riickstand, der sich als Kraftfuttermittel und fiir kosmetische Zwecke, besonders aIs Ersatz fiir 
Mandelkleie, eignet. (F. Darns, Apoth.-Ztg.1917, 166.) G. Ka!!sner fand hingegen rund 20% 
fettes, dem MandelOl liJmliches 01, 50--80% blausiiurehaltiges DestiIIat und einen sogar fiir Speise
zwecke gut verwertbaren 01- und eiwei.l3reichen Riickstand. (Archil' f. Pbarm. 1918, 106.) 

Aprikosenkerne werden, um die Abtrennung der Mandeln von der StE'inschale zu erleich
tern, in gebrochenem Zustande 15 Stunden in Wasser geweicht, worauf man die Masse abtropfen 
lii.flt, sie in eine KochsalzlOsung von der Dichte 1,15 E'inriihrt, nach einigen Minuten die schwim
menden Mandelteile von der Oberflii.che abhebt, auf einem feinen Sieb mit Wasser \fiischt und 
an der Luft.trocknet. Man erhii.lt so aus 1028 kg Kernen 25,8% (= 265 kg) Mandelmaterial, 
das mit einem Wassergehalt von 5,2% 8emahlen bei der ersten warmen Pressung (60 kgJqcm) 
27,2%, bei del' zweiten Pressung (400 kgfqcm) noch 5,5% gelbes wohlriechendes 01 und daneben 
68 kg Pre.l3kuchen liefert. Da das 01, dessen Konstanten nach einer Arbeit von Roth~a und 
F. de Bon in Zentr.-BI. 1920, D, 469 angegeben sind, rasch ranzig wird, mu.13 man es fiir Genu.l3-
zwecke verschneiden oder sofort verwenden. 

Die bei der Herstellung von Trockenapfolsinen abfallenden feuchten Keme geben bei 
Handpressung 10%'eines unangenebm bitter scbmeckenden Oles und einen fet.treichen, aIR Kraft
futtermittel verwendbaren Riickstand, wii.hrend sich die ganzen Kerne gerOstet sehr gut GIs Kaffee
ersatz eignen. (P. Gordan, Zentr.-BI. f. Bakter. II, 62, 46.) 

Aus 50 kg Johannisbeerpre13riickstiinden wurden 13 kg trockene Kerne gewonnen. die 
JUan zur Olgewinnung auf der Mohnmiihle quetschte und einmal warm hydraulisch pre13te. Die 
genannte Menge gab 710 g eines rotbraunen, leicht filtrierbaren, trocknenden, scharf schmek
kenden Oles, das sich auf keine Weise von diesem Geschmack befreien lie13. Da jedoch Gefliigel 
und Kleintiere das Olkuchenmehl gern annehmen, ist es nach K. Alters immerhin vorteilhafter, 
die Johannisbeerpre.l3kuchen auf 01 und Viehfutter statt auf biIIige Marmelade zu verarbeiten. 
(Zeltechr. f. Unters. d. Nahr.- u. GenuBm. 1916, 499.) 

309. Kriegsfettquellen, Abfallfette, Soapstock, SuHurOi. 
. tlber die verschiedenen Fettquellen, die wahrend des Krieges offen standen, berichtet O. Meu8s 
III Umschau 19, 966. 

Hinweise auf die Notwendigkeit Kiichenabfiillo wegen ihres Fettgehaltes aufzuarbeiten, 
rebst Angaben iiber die ungefii.hre JahresJ?roduktion in Stiidten von mittlerer Bevolkerungszahl, 
mden sich schon vor dem Kriege z. B. m SeUens.-Ztg. 1909, 211. 

Nach C. Thomae kann man aus fett- oder wachshaltigen Pflanzenteilen die }<'ette und Wachse 
dur~h Erhitzen im Vakuum in reioerer Form gewinnen als durch Extraktion. Es gelang auf diese 
Weise die fettartigen Stoffe, zum Teil begleitet von atherischem 01, aus Obst-, Kartoffel-, Gurken
schalen, Hefe, Rosenbliiten nnd den Fruohthli.uten der Orange zu gewinnen. (Journ. f. prakt. 
Chem. 87, 144.) 
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"Ober die Fettabscheidung aus Abwiissern und nach einem Vorschlag von V. Scholz auch aus 
den Waschwissern der einzelnen Haushaltungen (Fillung mit CalciumchloridlOsung als 
Kalkseife) siehe I. Barth, Techn. Rundsch. 22, 260 bzw. Selfens.-Ztg. 43, 847. Vgl.: V. Scholz 
in Chem.-Ztg. 1918, 798: Die Riickgewinnung von Fettsiuren aus gebrauchtem Seifenwasser. 

Nihere Angaben und analytische Daten iiber 81 verschiedene Abfallfette pflanzlicher, 
tierischer oder gemischter Art, die Raffinationsriickstinde von Art des Soapstock und der Cocos
olfettsiure, die Nachproduktenfette (Goudrondestillate) und schlieBlich die eigentlichen Abfallfette 
&US minderwertigen Rohstoffen bringt F. Knorr in SeUens.-Ztg. 1917, 778. 

Die Fettgewinnung aus den Ahwissern nach dem Stande der Arbeiten bis zum Jahre 
1908 beschreiben Beehhold ulld Voss in Zeltschr. f, angew. Chem. 1908, 1816. 

Die Gewinnung von Fett aus Abwiissern beschreibt femer A. Swetz in Zeltscbr. d. V. Gas· 
Wasserfachm. Dst. 68, 292. 

Ober Abfallfettverwertung fiir chemisch-technische Zwecke schreibt P. M. Grempe in Chem.· 
teelm. Ind. 1918, Nr. 9, 1. 

Bechhold beschreibt ferner in Chem.-Ztg. 1916, 288 die Abwasserschlanun-Fettgewinnungs
verfahren wie sie in Elberfeld und Barmen ausgefiihrt werden. Die Versuchsanlage verarbeitete 
tiglich 4:-5 cbm Schlamm und gewann das gesamte Fett, zugieich wurden die Riickstinde ge
eigneter Verwendung zugefiihrt [882]. 1m AnschiuLl an die Mitteilungen von B. Bechhoidempfiehit 
E. B. Besemfelder die Kiichenfette nicht in die KaniiJe gelangen zu lassen, sondern sie noch vor 
ihrer Verunreinigung durch Faeces, solange sie noch den voUen Glyceringehalt besitzen, aufzu
arbeiten und diesen fettfreien Schlanun dann zur Gewinnung des Stickstoffes ala Ammoniak 
bzw. Ammonsulfat nach dem WassergasprozeB zu verarbeiten. (Chem.-Ztg. 89, 818.) 

Bei der Fettgewinnung aus Abwiissern diirfte jedenfalls fiir die weitere Zukunft dassel be gel ten 
wie fiir die Aufarbeitung der Fikalien und des besonders wertvoUen Urins: Nur dadurch, daB 
man in den Siedlungen selbst, vom groBeren Haushalt an bis zu den Hiuserblocks und StraBen
ziigen, fiir Sammlung der moglichst unverdiinnoon und noch unzersetzten Abfille sorgt, wird es 
mogIich sein, die groBen Werte, die in ihnen Iiegen, nutzbar zu machen. Fettfinger fiir Kiichen
abwiisserleitungen sind iibrigens schon vielfach eingebaut. (W. Schwab, Selfens.-Ztg. 1'17, 266 
u. 274.) - Vgl. Rd. IV [218]. 

Soapstock sind die fetthaltigen Extraktionsprodukte von Olkuchen mit FQttlOsungsmitteln. 
Sie enthalten soots eine mehr oder minder groBe Menge von Nichtfettstoffen, die den Wert bzw. 
Unwert des fetthaltigen Abfallmateriales bedingen. 

Die Raffination des Cottonoles, besonders der fiir SpeiseOle verwendbaren ArOOn, erfolgt 
fast ausschlieBIich mit Natronlauge. Bei dieser Reinigung fillt ein Soapstock ab, der auBer 
Verunreinigungen noch Seifen und mitgerissenes Neutralol, in Summe etwa 40-65% Gesamt
fettsiuren enthilt und je nachdem evtl. unmittelbar, oder nach der Bleichung mit Chlorkalk oder 
Bichromat und Balzsiure auf Seife verarbeitet werden kann. Die beste Methode, urn aus dem Soap
stock destillierte Fettsiuren zu gewinnen, ist die AutokIavenspaltung [846] mit Wasser und 1 % 
Atznatron, folgendes Auskochen der Masse mit einer SalzlOsung, Zersetzung mit verdiinnter Schwefel· 
siure und Vakuumdestillation des ausgewaschenen, getrockneten und filtrierten Produktes. Man 
erhilt so bis zu 95% der oxyfettsiurefreien Gesamtfettsiuren, die durch abermalige Destillation 
voUig rein gewonnen werden konnen. Gegeniiber.,pieser Art der Gewinnung von Soapstockprodukten 
tritt jene der sa u re n Reinigungsprod ukte des Cottonoles an Bedeutung voUig zuriick, da das d urch 
Auskochen des schwarzen Raffinationsriickstandes der Siurebehandlung erhaltene sog. Siure
Blackgrease salten mehr als 50-55% Gesamtfettsiuren enthilt, deren schwierige Befreiung 
von der gleichen Menge Teer und 8% Schwefelsiure nur lohnend ist, wenn die Destillationsanlagc 
sich im direkten Bereich der Cottonolfahrik befindet. (8. Keutgen, Chem. Umschau 28, 78 u. 86.) 

Gewisse Abfallfette, deren Aufarbeitung bisweilen groBe Schwierigkeiten bereitet, konnen 
nach B. Laeh in folgender Weise verarbeitet werden: Der von der Raffination des CottonOies 
herriihrende Riickstand Blackgrease mull wegen seines groBen Gehaltes an Schwefelsiure 
uad Wasser zuerst neutralisiert werden, wozu man sich am besten des Magnesiumcarbonates 
bedient. Wollfetthaltige Abfille, die man durch Extraktion von Riickstinden erhiIt, konnen 
wagen ihrer leichten Emulgierbarkeit nicht ~espalten werden, sondern man destilliert sie am 
besten zweimal. Lederextraktionsfetteremigt mandurch Aufkochen mit 0,1 % Kaliumchlor.at 
und etwas Schwefelsiure. Olivenolabfille verseift man mit Kalk und zersetzt die Kalkseifc 
durch Schwefelsiure. NuBolriicksta.nde miissen wagen des hei der Verarbeitung fiihlbar yv~r
denden unertriglichen Geruches in separierten, mit guten Abziigen versehcnen Riumen geremlgL 
werden. (Selfenfabr. 86, 418 u. 488.) . 

Suifurol ist das aus den Prel3riickstinden der Olivenolfabrikation durch Extraktion mit 
Schwefelkohlenstoff und darauffolgende Abdestillation des letzteren gewonnene technische ql, 
das fast ausschlieBlich zur Herstellung vonMarseiIIerseifen (auch Sulfuro1seifen genannt) ffir Textil
&wecke verwandt wird. (B. Schwarz, Chem.-Ztg. 87, 762.) 

Aussehen, Eigenschaften und Verarbeitung weiterer Abfallfette, z. B. des amerikanis~hen 
Kanalfettes, gewonnen durch Destillation nach vorheriger Behandlung mit 6-10% Schwefelsiure 
oder des griin- bis schwarzbraunen Lederfettes b&w. des "fett~en Batzes", einer breiigen Masse ':OD 
fischartigem, lederihnlichem Geruch, die viel Wasser emulglert enthiUt und nach der Filtra~lOi 
gespalten wird, beschreibt F. Knorr in Selfens.-Ztg. 48, 822 u. 889. Siehe die folgenden Kaplte. 
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310. FakaHett. 
Die Untersuchungen an dem Klii.rbeckenschlamm zu Frankfurt a. M., die zur Errichtung 

der Fettgewinnungsanlage fiihrten, beschreibt Bechhold in Zeltschr. f. angew. Chem. 1899, 849. 
t)ber die Gewinnung von Fett aus Klii.rschlamm und die Beseitigung der Riickstii.nde 

siehe den Bericht der St8.dte Elberfeld-Barmen, beziehbar vom Konsortiurn zur Verwertung 
stii.dtischer Abwii.sser, Miinchen, Weinstr. 7. 

Nach Feststellung von Rubner werden im Berliner Kanalwasser pro Kopf der Bevolkerung 
tii.glich 20 g Fett fortgespillt, was bei Reduzierung dieser Zahl auf die Hii.Ute in Deutschland 
einen tii.glichen Verlust von 670000 kg Fett ausmacht. Die Bestrebungen, dieses Fett aus dem 
Abwii.sserschlamm zu gewinnen, haben auch tatsii.chlich schon zum Erfolg gefiihrt, und es gelingt 
nach Angaben des Konsortiums zur Verwertung stii.dtischer Abwii.sser in Buchenhofen bei 
Elberfeld nach dem dort ausgearbeiteten Verfahren aus 1000 kg nassem Klii.rschlamm 14 kg 
Rohfett, 132 kg entfetteten Schlamm mit 50% Wassergehalt, 2,11 kg Stickstoff und 23 kg Schlacke 
zu gewinnen, so da/3 die fiir Elberfeld-Barmen in Aussicht genommene Klii.r- und Fettverarbeitungs
anlagen bei einer jii.hrlichen Produktion von 1277,5 t Rohfett, 12045 t entfettetem Schl amm , 
) 92,5 t Stickstoff und 2098,7 t Schlacke wohl rentieren diirfte. Zugleich ergibt sich der Vorteil, 
da.13 bei diesen Verfahren aUe fii.ulnisfii.higen Bestandteile der Abwii.sser vernichtet werden. (R. Cohn 
Pharm. Ztg. 60, 424.) Vgl. Seifenfabr. 36, 1014 u. 103i). 

Man behandelt den Schlamm von durchschnittlich 16,7% Fettgehalt zur AbRcheidung des 
Rohfettes in gelinder Wii.rme, zieht das Fett ab und verrillu·t es bei 60-70° mit 25grii.diger Schwefel
saure, urn die kolloidalen Stoffe besser auszufii.llen, extrahiert die Masse daun in nassem Zustande 
und filtriert in Filterpressen den gro.l3ten Teil des anhaftenden Wassers. Do. ein Waschen mit 
Wasser oder Neutralisieren mit Alkalien wegen des verfolgten rein technischen Zweckes nicht 
notig ist, neutralisiert und bleicht man nunniehr mit Bleicherde, z. B. mit Frankonit, filtriert 
und erhii.lt nach evtl. geruchsverbessemder Schlu.l3behandlung mit Wasserdampf oder warmer 
Luft ein reines, neutrales und geniigend entfii.rbtes Rohmaterial fUr die Seifenfabrikation. Durch 
Destillation des Rohfettes kann man auch Olein und Stearin gewinnen, die wie iiblich getrennt 
werden. (P. M. Grempe und A. Lob, Selfens.-Ztg. 42, 846 u. 867 bzw. 907.) 

Diese von Bechhold, Voss und Schmlrk zu einem einfachen Verfahren ausgestaltete Methode 
liefe~t als Extraktionsriickstand ein wertvoUes Diingemittel, das, mit Kohle vermischt, auch als 
Heizmaterial fiir den eigenen Betrieb dienen kann und iiberdies als Destillationsriickstand des 
dunkelbraunen Fettes, das ein bei 36-38° schmelzendes Produkt mit einem Gehalt von 50% 
Olein (19,4% unverseifbares) und 50% Stearin (6,1 % unverseifbares) ergab, noch 20% Pech. 
Die Fett8toffe lassen sich als Zusatzfette zur Seifenfabrikation, fUr geringwertige Kerzen bzw. als 
SpinnOl, Schmiermittel. Walzenfett verwenden, wii.hrend das Pech der Dachpappenerzeugung 
zugefiihrt wird. (Holde, Selfens.-Ztg. 41, 1161 und Selfenfabr. 34, 996.) 

Es sei hervorgehoben, da.13 man aus dem Klii.rschlamm stets nur Fettsii. uren erhiUt, do. die 
Fette durch die verschiedenartigen Vorgii.nge vor ihrer Abscheidung gespalten werdell, so dail 
das Glycerin verloren geht. Es ist daher fiir fettverarbeitende Industrien wie Wurstfabriken, 
Schlii.chtereien, Hotels usw. die Aufstdlung von Fettabscheidem zu empfehlen, aus denen man 
Neutralfette gewinnt. (HllIde, Zeltschr. f. angew. Chem. 29, nl, 48.) 

Zur Abscheidung von Fettstoffen aus Fii.kalien in Form von Fettsii.uren verseift man die 
in den Schlii.mmen enthaltenen Fette, laugt die Seifen mit hei.l3em Wasser aus, scheidet aus der 
filtrierten SeifenlOsung die Fettsii.uren ab und trennt sie von den Eiwei.l3stoffen durch Extraktion 
mittels fettlOsender Mittel. Die so von Le<'ithin und Cholesterin freien Fettsii.uren konnen zur 
Kerzenfabrikation oder zur Verarbeitung auf Stearin, der riickbleibende Schlamm wegen seines 
Phosphorgehaltes auf Diingemittel verarbeitet werden. (D. R. P. 16\)170.) 

Ein Verfahren zur Trocknung und Geruchlosmachung der aus Abwii.ssern abgeschiedenen 
Riickstii.nde unter gleichzeitiger Gewinnung von Fett, wobei die auf Siebanlagen moglichst 
entw8.sserten Riickstii.nde so weit getrocknet werden, bis sie mit einem Fettlosungsmittel extrahiert 
werden konnen und so direkt Fett und trockenen Kunstdiinger ergeben, ist in D. R. P. 286664 
beschrieben. 

Zur Trennung der verseifbaren Fette und Ole von dem Unverseifbaren nach moglichst voll
kommener Verseifung der verseifbaren Anteile der Fettgemische unterwirft man das Gemisch 
von Seifen und Unverseifbarem unter Normaldruck der Destillation mittels der Dii.mpfe indiffc
renter Fliissigkeiten, setzt also die Destillation an Stelle der Extraktion. Man erhii.lt so durch 
~estillation von trockener wasserfreier Seifenma.'lSe aus vollig verseiftem Fii.kaUett ll}it iiber
hltztem Wasserdampf im Destillat das unverseifbare 01 und im Riickstand eine Seifp, die nach 
Zerlep;ung mit Sii.ure eine von unverseifbaren Be."tandteilen freie Fettsii.ure crgibt. Man kann 
statt. mit Wasserdampf auch mit hocherhitzten Dii.mpfen von Benzin oder Tetrachlorkohlenstoff 
a.rbelte.l. (D. R. P. 298167.) 

Zur Entfettung von Abwl\Sserschlamm fiihrt man die Fettsub~tanz in K a 1 k s e i f e iiber und 
e~~rahiert diese mit Halogenkohlenwasserstoffen (Tetrachlorkohlenstoff us,,".). die ein bedeutendes 
Losungsvermogen fiir jene Kalkseift'n zeigen. (D. R. P. 806768.) 

• Zur nahezu vOlligen Entfettung von Abwasserschlamm, der trocken z. B. 16,16% Fett ent
h,alt, mischt man ihn mit 20% Benzol, preilt die Masse in der Filterpresse bei 60° aus und erhii.lt 
elDen Trockenriickstand, der nur noch 1,93% Fett enthAlt. Ebenso wie Abwasserschlamm kann 
man aueh andere fetthaltige Riickstiinde, z. B. Fischreste, entfetten. (D. R. P. 800 218.) 
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311. Textilwasehwasserfett. 
AbfalHette aus Wollwiischereien, Abwissem und OlraffinerieriickstlLnden kfumen nur selten 

auf cheoUscbem Wege gereinigt, werden, und nur die Des till a t ion fiibrt in manchen Fillen Bum 
Ziele. Die erhaltenen DestiU8.te sind dann mAist hf'll, jedoch je nach der Abstamm~ schAol'f 
riechend ODd nur unvollkommen verseifbar und daher minderwertig, da mehr als 1% UnVf'T8eif
bares und 1 % W88IIeI" ihre Verwendung zur Seifenfabrikation ausschlieBt. (Co SUepe), &eft ...... Zig. 
1805,867.) 

Unter Poudrette versteht man das aus Wasch- und Wollwalkwissern mittels Schwefelsi\ure 
ausgeschiedene schwarze, Wasser, 01, Fettsiure, WoJlabfiille und Unverseifbares erhaltene Pro
dukt. Es wird heiB durch PreBtiicher .gedriickt und liefei1i so nach der Scbeidung W888er und 
PoudretteOl, femer Riickstinde, die mit Benzin extrahiert ein zweites Poudrette- oder Extraktol 
Jiefem, das reich an Unverseifbarem il!t, und femer einen '-6% Stickstoff enthaltenden, ala I>iinge
mittel verwendbaren ROOkstand. Man kann die schwarr.en Ole auch mit iiberhitztem Dampf 
destillieren ODd erhiilt so, als PreBrOOkstand, in der Seifenfabrikation verwendbare sag. Stearin
fettsiure ODd ala ablaufenden Teil destilliertes Extraktol, das, sobald es nicht meh ala 20% 
unverseifbare Bestandteile enthllt, von neuem ala Spick- oder Schmelzijl dienen kann, im ent
gegengesef;zteD Faile mUO man durch Oleinzusatz die Menge der unverseifbaren Bestandteile 
auf 15% herunterdrucken ODd erhllt so certifiziertes ExtraktOl. (F. XUlJer, Cbem. Bey. 
I, 178.) . 

Auch die sag. Stearinfettsaure, die keineewegs aus Stearinfabriken stammt, wird aus den 
Poudretten der Wolltucbfabriken durch Reinigung mit Walllle1'dampf und 1 proz. Scbwefelsiiure 
ODd folgende DestiIlation im iiberhitzten W888erdampf bei 3600 gewODDeD. Man erhllt so hell
geIbe Fettsiuren, die nach langsamer Krystallisation ausgepreBt, schwachgt'lbe Maseen yom Er
starnmgspunkt 480 ala PrfIBriickstand ergeben, der die StearinfettBi-ure darsteJlt. Das ablaufende 
Olein enthiJt so vieI unverseifbare Bestandteile, daB es fiir Seifensiedezwecke unverwendbar ist. 
(8elfe .... -Ztg. 1801, 171.) 

Nicht zu verwechseln mit dem Olero, dem Glycerinester der Olsi.ure, ist das sog. f es te 0 lei n. 
das ist ein Material verschiedeoer Herkunft, meist ein Aufarbeitungsprodukt seifeohaltiger Walk
und Waschwisser oder anderer AbfalHette. Das Prodllkt enthllt meist nur 78-85% FettsiLuren 
und kann dann weder fiir sich allein noah ala Zusatz in groJ3eren:Meogeo zur Seifenfabrikation 
verwendet werden. um so weniger, ala sein Geruch sehr stOrend wirkt. Nach G. KnIgge aind die 
H ar t 0 lei n e, wie jene Stoffe auch bezeichnet werden, dann gut verarbeitbar. wenn die 95 bis 
99% veraeifbarer Anteile enthalten, was natiirlich vor der Verarbeitung durch die ,Analyse feat
gestellt werden mUO. (SeHenfabr. 81, 841 u. 960 bzw. 1018.) 

Uber die Abscheidung und Beoutzung der Fette 8US den Seifenwiissern der Tueb- und Woll
warenfabriken, der SeidenachiJaostalteo. der Tiirkischrotflirbereien ODd der in den Leimaiedereien 
abfallenden Kalkseifen, siehe B. Vobl, Dlngl. J'ourn. 186, 466; vgl. 8. 146. 

Zur Gewinnung des Olea und Fettes aus den Abfillen von Wolle, Baumwolle, Leim, Haut 
(Bel. n [887)) und anderen vegetabilischen ODd tierischen Stoffen lOst man sie in warmer konzen
trierter SchwefeIsiure. heht die Fette "b. die man durch Deatillation waiter reinigt und fiJlt die 
verdiinnte LOaungzur Gewionung einea wertvollen Diingemittels mit Knochenphosphat. (Polyt. 
Zenv.-BL 18M, 108.) 

Zur Gewionung des Walkfettea verfiLhrt man in der Weise, daB man die abflieJ3ende 
SeifenwiLaser der Tuchfabriken mit SchwefelaiLure versetzt ODd die a~edenen. an 
der Oberfl&che schwimmenden Fettaauren nach dem Abpresaen umschmilzt, abermaIa abpreJ3t 
und evtl. noch weiter reinigt. Die PreBriickstiLnde konnen weiter zur Bereitung von Dunge -
mitteln verwendet werden, ebenso wie es aich bei groJ3erer Menge von aufgearbeiteten Woll
schweiBwissern lobot, die eingedampften fettfreien F1iiaaigkeiteo auf Pottasche zu verarbeiten. 
Vgl. die nibere Beschreibung in D. IL P. 141108 und 116 871 unci [118). . 

Zur RiickgeWinnung von Fettatoffen aus Walkereiabwiisaern im atetigen Betrieb ULBt man 81e 

uber auf einem Sieb I~e Natriumbiaulfatatucke flieJ3en, wodurch die Fettstoffe ausge-
fillt werden. (D. IL P. 110 641.) Nach dem Zusatzpateot werden die fetthaltigen. von den 
festen Bestandteilen befreiten Abwiisser in einer beaonderen Vorrichtung. die aie durch Schwinun
erhebung selbst betiLtigt, mit z. B. mit Natriumbisulfat angeaauertem Wasser vereinigt. ehe 
man aie im unuoterbrochenen Betriebe den Fettabscheidern zufiihrt. (D. IL P. 811186.) 

Zur Abscheidung des Wasaera aus den von den 8US seifenhaltigem A~waaaer durch Zusatz von 
Schwefe1siLure a~chjedenen Fettaiiuren fr ier t man die breiige. etwa 70% Wasser enthalteode 
Hasse BUS, so daJJ beirn apiLteren Wiederauftauen das Wasser von den komig rewordenen Fett
teilen abflieBt. die dann durch Abpreaaen bzw. Extraktion aufgearbeitet werden. D. IL P. 88 46~.) 

Zur Gewionung des Wollfettes der Wollwaachereien oder des Walkfettes der Tuchwaachereleo 
mischt inan die AbwiLaser mit den berechneten Mengen Ka11anilch ODd Eiaensalz mittels dea 
LuftgebliLses. und scheidet die Seile auf Filterpreaaen ab oder beaser noch man filit mit ~k, 
extrahiert die Kalkseife mit Benzin und gewiont so die Fette direkt hzw. neutralisiert die Abw888er 
und zersetzt die Seifen durch Schwefelsil.ure. (F. Wallenstein, Ch.m. BeT. 1801, I.) . aJk 

Nach einem von Ed. Neumann erprobten einfachen und billigen Verfahren werden die W -
~ugen in SammeIbehiUtern mit Chi 0 rca I c i u m loa u n g gefillt. Die a~eachiedenen fettaauren 
Kalksalse werden in Filterpreasen in die Fonn dicker PreBkuchen gebracht, (liese mit heiJ3em w~er 
angerilhrt und mit BalzaiLure zersetzt. Die freien FettsiLuren acheiden aich oben ab unter glelch-
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zeitiger Riickbildung des urspriinglich zur Fiillung benutzten Chlorcalciums, daB zur Abschei
dung von neuen Mengen fettsauren Kalkee dient. Die sehr leicht verseifbaren froion Fettsauren 
werden zur Darstellung von Seifen verwendet. Neumann hat auch vorgeschlagen, den fettsauren 
Ka.lk unmittelbar mit Soda in Natronseife und kohlensa.uren Kalk umzusetzen. D88Belbe Ver
fahren hatte bereits 1873 Tardonl empfohlen. Die Beschaffenheit des Walkfettes h~ 
natiirlich direkt ab von der Natur der Seifen und SpinnOle, die in der betreffenden Fabrik 
verwendet werden. Wer mit gutem BaumOi schmiilzt und mit Talgkernseife walkt, mull Walk
fett mit hohem Gehalt an festen Fettsauren zuriickgewinnen. Wer Olsaure als Einfettungs
mittel und Olsii.urekernseife zum Walken benutzt, gewinnt vorwiegend' Olsaure, d. h. fliissiges 
Walkfett zuriick. Man hat berechnet, daB in Europa etwa 5 Mill. t Seife verwalkt werden, aus 
welchen etwa 100000 t Kalkseife im Werte von ungefii.hr 18 Mill. Goldmark gewonnen werden 
konnten. 

Ein Verfahren zur Abscheidung von in wii.sserigen Fliissigkeiten gel Osten Kolloidstoffen, z. B. 
zur Klirung der Schlammwii.sser aus Wollkammereien oder der Hausabwasser ist durch 
die Verwendung von Kohlenw88Berstoffen (Erdol, Benzin, ParaffinOl) gekennzeichnet, mit denen 
man die Fliissigkeiten krii.ftig durchmischt, um sic dann der Rube und Scheidung zu iiberl88sen. 
Die Ausscheidungsprodukte steigen aufwirts, werden abgehoben und zur Regenerierung des 
KohlenW888erstoffes erhitzt. (D. R. P. 180498.) 

Zur Befreiung dar Tuchfabriksabwisser von Fett und Seife setzt man ihnen bzw. dem 
auf ihrer Oberflii.che schwimmenden Schaum zu seiner Verteilung und zur Konzentration der Be
standteile auf der Oberflii.che Tonerdesilicate zu und erhiilt so eine schwimmende Masse, die 
aIle im Wasser enthaltenen unverseifbaren Fettstoffe sowie die Schwebestoffe enthiilt. (D. R. P. 
278370.) . 

In Monataschr. r. Text.-Ind. 1912, 112 ist daB PeD8chuck-Schllllngsche Fettriickgewinnungs
verfahren aus Textilabwii.ssern, im wesentlichen eine Filtermethode, nii.her beschrieben. 

Neueidings wird der PreB- bzw. Extraktionsriickstand der Walkwii.sserfette (Poudrette) 
auBer sIs Riibendiingung auch zur Herstellung von Dachpappe ver~endet, fiir die er ein gut 
wirksames Filllmittel darstellt. (SeHenlabr. 1918, 76.) 

312. Margarine-, Lederleim-, Kadaver-, Sehlaehthof-, Maikiifer-, Fliegenfett. 
Vber eine besondere Art der Entfettung von Abwii.ssem der Margarinefabriken in 

einer Anlage, die die Gewinnung von wOchentlich 1200 kg filtriertem und w88Berfreiem Fett fiir 
die Seifenfabrikation gestattet, berichtet Heuoke in Mitt. d. Inst. r. Gewerbehyg. 8, 186. 

Vber die Gewinnung VOn Fett aus den Riickstinden der Led e r 1 e i m fabrikation mittels 
warmer 1>-6~ii.diger Schwefelsii.ure siehe D. R. P. 23 779. . • 
. Zur Gewmnung von reinem fettsauren Kalk oder Barit aus den bei der Leimfabrikation 
m den Siedekesseln zuriickbleibenden Riickstinden kocht man sie bis zur LOsung aller Haut
und Fleischteile mit Atzkalk. bzw. Atzbarit und gewinnt beim folgenden WaBchen der M88Be 
a~f Grund der verschiedenen spezifischen Gewichte, ohne daB sich unangenehmer Geruch ent
w.lckelt, die frUber verloren gegebenen Knochen, Hom, Knorpel und vorhandenes Eisen uod iiber
dIes daB spezifisch leichtere fettsaure Erdalkali, daB, vom Wasser weitergefUhrt, in Sieben auf
gefangen wird. (D. R. P. 226681.) 

Die Entfettung der sonst unverwendbaren, fetthaltigen LederabfaIle, die Reinigung d6.1 
gewonnenen Fettes und seine Verarbeitung zu Schmierseifen oder Schmierfetten ist in Ledertechn. 
kundsoh. 6, 291 beschrieben. Vgl. ebd. 7, 388 und Bd. II [367J. 

Uber Kadaverfett als Rohstoff fiir die Seifeni nd ustrie, seine Entfii.rbung mit Koble 
und weitere Reinigung, um es von dem unangenehmen Geruch und von der dunkelbraunen Farbe 
EU befreien, siehe H. Dubo"fitl, SeUens.-Ztg. 41, 1026. DaB 'raffinierte Kadaverfett liefert eine 
helle, nicht riechende, geniigend feste und gut schiumende Seife. 

Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Fettstoffen aus Abfallen gefallener Tiere 
sind in D. R. P. 147881 und 160 676 beschrieben. - Vgl. Bd. IV [214J • 

.. Zur Verarbeitung der aus Kanal- und Schlachthofabwissern ohne chemische Zu
satze sich abscheidenden Stoffe, die etwa 10% Trockensubstanz und in fur 3,6% Stickstoff ent
halten, versetzt man -sie pro Kubikmeter mit 10-20 kg Schwefelsii.ure oder der entsprechenden 
Menge Salzsiure, erwirmt auf SO-90°, schleudert den grol3ten Teil des 'Vassers ab, trocknet 
de~ ~ntwii.sserten Schlamm und bringt fun in den Fettextraktionsapparat. Man erhii.lt so ein 
griinhches. durch Destillation leicht reinigbares Fett, daB etwa 70% freie Fettsii.ure, 17% 
Neutralfett und 11 % unverseifbare Fette enthiilt, und einen fettfreien Riickstand, der mit einem 
Gehalt von 2,1>-4,5% Stickstoff und 30-40% Asche entweder als Diinger oder nach Abtrennung 
des Staubes als Material zur Papierfabri kation dienen kann. (D. R. P. 186 31~.) Vgl. 
D. R. P. 269966: Waschen und Desodorieren von aus Schlachthausern abgescluedenem 
A bwasserfett. 

. Zur Gewinnung des M a i k a f e rf e t t e s werden die frischen Insekten in irdene Topfe gefiillt, 
dlese mit Stroh und darauf mit einem schlieBenden Drahtgitter bedeckt, mit ihrem Inhalt um
ge!tehrt und auf SammelgefiBe aufgestellt, worauf man oberhalb der Topfe ein gelindes Feuer 
~lt Rei,sig oder leichtem Holz anziindet; daB in den Maikii.fern enthaltene 01 fliel3t nun klar in 
dIe AuffanggefiBe und kann dann zu technischen Zwecken verwendet werden. Die Kafer ent
hatten 5% 01. (Polyt. Zentrh. 1862, 'Z6.) 
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Zu Zeiten der Fettnot wurden aul3er dem MaikBferfett auch das Fett der trockenen Seiden
puppen (30-40% Chrysalidenfett) fiir Appretur- Wld sonstige technische Zwecke ausgeniitzt. 
(G. TagU.nl, Firberztg. 80, 66.) 

Wie grof3 die Fettnot in Deutschland wiihrend des Krieges war, geht z:B. daraus hervor, 
daf3 empfohlen wurde, die Larve der Schmeif3fliege, die etwa 4,5% Fett enthiUt, kiinstlich auf 
verfaulendem Fleisch Wld Fischabfii.llen zu ziichten Wld das 80. gewonnene Fett fiir die Seifen
fabrikation, die stickstoffreichen Reste jedoch als Diinger oder Viehfutter zu verwenden. (C. S. 
Engel, Miineh. med. Woehenschr. 68, 1116.) 

Nach diesem eigenartigen Verfahren erzeugt man Fett aus Roh- Wld Abfallstoffen in der 
Weise, daf3 man vollig Wlverwendbare Abfallprodukte wie giftige Pilze, verdorbenes Fleisch, 
Senkgrubeninhalt oder Wlverwendbare Stoffe pflanzlicher Art, wie verdorbenes Heu, mit spezi
fischen Kleintierarten besiedelt (Milben, Fliegen, besonders Schmeif3fliegen, Larven, Raupen, 
Spinnen und Wiirmern), die jene NahrWlgBBtoffe aufnehmen Wld zu Fett verarbeiten, das man 
aus den getoteten Tieren auf irgendeine Weise gewinnt. (D. R. P. 802692.) Vgl. C. S. Engel, 
Miineh. med. Woehensehr. 68, 1115. 

Diese eigenartige Methode der FetterzeugWlg konnte grof3e volkswirtschaftliche Bedeutung 
erlangen, wenn man die Zahlen beriicksichtigt, die bei dem Gang des Prozesses in Betracht kom
men. Die Nachkommenschaft von 14 Fliegenweibchen liefert nach 4 Monaten soviel Maden, 
daf3 durch diese in wenigen Tagen die tiigliche Fii.kalienmenge von 70 Mill. Menschen verzehrt 
wird, und die Nachkommenschaft von 365·14 = 5110 Weibchen wiirde dementsprechend den 
gesamten jiihrlichen Fii.kaliena.nfall bewiUtigen und pro Woche rWld 23 t Fett und etwa 77000 t 
Eiweif3 in ihren Leibern aufspeichem. tJber die anzulegenden Madenzuchtanstalten Wld den Gang 
der Ziichtung berichtet P. IJndner in Zeltsohr. r. techno Blolog. 7, 218. 

313. Hefewaehstumfett (Benzolbakterienfettsiuren). 
Uber fettbildende Mikroben siehe Tagesztg. r. Brauer. 14, 288. 
Uber die Fettgewinnung mit Hilfe von Mikroben bzw. Bakterien als Rohstoffproduzenten 

siehe P. IJndner, D. Parfiim.-Ztg. 2, 171 bzw. Chem.-techn. Ind. 1916, Nr.5/6, 1. 
Die Bierhefe ist irn Gegensatz zur Ansicht Bokomys nach Angaben von P. Lindner Wld T. Unger 

einer der geeignetsten Pilze fiir die Bildung von Fett. Es diirfte in nicht zu weiter ZukWlft trotz 
der urspriinglichen Mif3erfolge mijglich werden Bierhefe fettreich zu machen Wld so ein der Milch 
vollig gleichwertiges, Eiweif3 Wld Fett enthaltendes Nii.hrmittel zu schaffen. (Zeltschr. r. teohn. 
Blolog. 1919, 68.) • 

Zur Gewinnung von Fett auf biologischem Wege ziichtet man auf geliifteter Wld neutrali
sierter Sulfitcelluloseablauge Endomyces vernalis, wobei dem Nii.hrboden zweckmii.l3ig stick
stoffhaltige Substanzen, wie z. B. Riibensaft, zugesetzt werden. (D. R. P. 805091.) 

Zur Gewinnung von Fett durch Ziichtung von Schimmelpilzen in einer Kohlenhydrate und 
mineralische Nii.hrstoffe enthaltenden Fliissigkeit bringt man die luftIiebenden Hefen, z. B. Oidium 
sachsm oder Endomycesarten auf groJ3en Oberflii.chen der Melasse oder Bierwiirze zur Vermeh
rung, setzt die Pilze nach Beendigung der Vegetationsperiode bei reichlicher Luftzufuhr Wld ver
minderter Feuchtigkeit einer HWlgerkur aus und entzieht der Masse schliel3lich nach beendeter 
Fettbildung das Fett durch Auspressen oder durch Extraktion. (D. R. P. 806866.) 

Zur Anreicherung an Fett in sonst nicht hautbildenden Hefen hii.lt man die Hefe mit Hilfe 
eines Diaphragmas kiinstlich an der Oberflii.che der NiihrlOsung, um die ZuckerlOsung hefefrei 
zu halten, und reichert diese mit Sauerstoff als Gas oder im EntRtehungszustande an. Die Hefe 
wii.chst dann als Decke, deren Wlterer Teil durch die kiinstliche LiiftWlg geniigenden Sauerstoff 
zur Fettbildung erhiUt. (D. R. P. 807 7S9.) 

Zur Gewinnung des Fettes aus Hefemasse Wlterwirft man diese, um die in den Zellen einge
schlossenen Fettkiigelchen freizulegen, vor der Extraktion mit einem FettlOsWlgsmittel der Sel bst· 
verdauung. (D. R. P. 809 266.) 

Zur Erzeugung von Fett aus kohlenhydrathaltigen Rohstoffen impft man die Riiben, KartoffeI, 
Apfel u. dgl. in zerkleinerter Form nach Zusatz von Ammonsalz, Harnstoff oder Zucker mit piIzen 
der Gruppen Sachsia, Oidium, Endomyces Wld Hefen (Brennerei- Wld Mineralhefe) und erhiUt 
beirn WachsenIassen Wlter Luftzutritt ein dem Olivenol ii.hnliches wohlschmeckendes Fett. (D. R. P. 
310616.) 

Zur Gewinnung von Fett impft man geliiftete und neutralisierte Sulfitablauge nach Norw. P. 
88 470 mit Endoroyces vernalis. 

Zur ~.winnung fettreicher. PiIzzellen )eder Art hii.!t man die AU88~t~llen Wl~ ihI:e Nach
kommen wahrend der Kultur m zuckerrelChen aber stlCkstoffarmen Niihrlosungen ill emem ~e
niigenden Cz. B. 20 g Pilze im Liter Wa8ser) Abstand Wld vermeidet groJ3ere ortliche Zellanha ,!
fungen, da die jungen Sprol3kolonien in freier Entwicklung am meisten Fett ansetzen, wii.hrend dIe 
nicht mehr sprossenden fettarm bleiben. Die Pilz-Nii.hrIOsung kann auch in Form einf! Be
netzungsschicht von luftumspiiltRn Oberflii.chen dargebotf'n werden. Bei gleichzeitiger Gegen
wart von Luft kann man 80 auch beim Ersatz des Zuckers durch Sulfitablauge oder Molken aUS 
einer Futterhefe mit 6% Fettgehalt Zellen mit 40-50% Fett gewinnen. (D. R. P. 820 560.) 
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Zur Anreicher~ von Fett in Mikroben aller Art breitet man diese in diinner Schicht aus 
und iiberstromt sie mIt der alkoholhaltigen Luft von Gii.rungsbetrieben zweckmiiJ3ig im Kreislauf. 
(D. R. P. 332411.) 

P. Lindner erzielte aus 1 cbm Sulfitablauge, 16 kg Dextrose (aIs Nii.hrstoff) und 10,08 kg 
der getrockneten Reinkulturen von Endomyces vernalis, dem Pilz, der in dem MilchfluI3 der Birk~ 
und des Ahoma vorkommt, 4,51 kg Fett auf einer Schalenflii.che von 56,67 qm. piese Eigenschaft 
des Pilzes, zu verfetten, wurde auch auf den mannitreichen Meerestangextrakten ausgenutzt, 
um auf diesa Weise kiinstlich Fett zu erzeugen. Weitere Moglichkeiten, die Mikrobenverfettung 
technisch auszubeuten, erOrterte der VerfaBser auf der Hundertjahrf. d. Naturforsch. u. Arzte, 
Leipzig 1922. 

Vber Benzolbakterien, die zu ihrem Leben als aUeinige Kohlenstoffquelle unter Spaltung 
des Benzolkernes Phenol, Phloroglucin, Brenzcatechin und Benzol (Toluol, Xylol) verwenden 
konnen, wobei Kohlense.ure, aus Benzol auch Fettse.uren gebildet werden, siehe R. Wagner, 
Zeit8ehr. f. GimngsphysioL 4, 289. Diese Benzolbakterien, die je nach ihrer Art in gebre.uchlichen 
NiUlrli:isungen, aber auch in Benzin, ErdOl oder Phenol wachsen, sind imstande, die aus df'm Orga
nismus stammenden und durch die Technik in den Boden gelangten Benzolverbindungen wieder 
in den Kreislauf der Stoffe zuriickzufiihren. 

314. Synthetische Fette und Fettsauren. 
In Zellsehr. f. angew. Chem. 1922, 21 schreibt E. Elchwald iiber die Synthese der Fette. 
Die synthetische Herstellung von Fetten (Triglyceriden) aus Fettsii.uren und Glycerin ist 

moglich; praktisch aber zunii.chst ohne Bedf"utung. DaB Ausgangsmaterial der Fettsynthese 
bilden die in den MineralOlen enthaltenen KohlenwaBserstoffe, deren Umwandlung in Fettse.ure 
durch eine prinzipiell einfache Oxydation der Methyl-(CH.-)gruppe zur Carboxylgruppe (COOH 
bewerkstell~ wird, ferner die freien Fettse.uren und ihre Anhydride, die man esterifiziert und 
schIieLllich smd hierher einige fette.hnliche Stoffe zu zii.hlen, die man durch Weiterbehandlung, 
besonders Polymerisation aromatischer Korper gewinnt. 

Dber die Herstellung synthetischer Neutralfette aus den Anhydriden hoherer Fettsii.uren 
siehe D. Holde, Bloehem. Zeltsehr. 1920, 317. 

Urn Fettse.uren in Glyceride iiberzufiihren, behandelt man die freie Fettse.uren enthaltenden 
Fette oder Ole bei 200-250° im Vakuum mit im iiberhitzten Dampfstrom, evtl. bei Gegenwart 
von Katalysatoren, mitgefiihrten Glycerinde.mpfen. (E. P. 163 352/19.) 

DaB Veresterungsverfahren der Fettse.uren kann zwecks Fetthii.rtung anstatt mit Glycerin 
nsch Norw. P. 29 062 auch mit Glykol in der Wii.rme ausgefiihrt werden. In Anlehnung an daa 
GIycerinveresterungsverfabren kann man nach Norw. P. 32042 auch hier Wasserstoffanlagerungs
kaWysatoren zusetzen. Vgl. auch die Verfahren der Fetthii.rtung [344 II]. 

Uber die Moglichkeit der Gewinnung synthetischer Fette aus Kohle bzw. aus den Kohlen
wasserstoffen des Erd- und TeerOles siehe W. Fahrion, Chem. Rev. (Umschau) 1919. 125. 149 
u. 161. 

Zu der we.hrend des Krieges ausgebauten Methode der Gewinnung von Fetten und Fettse.uren 
aus Erdol kann man folgende Wege beschreiten: Einfiihrung von Halogen in Paraffine (E. P. 
0125/1912, A. P. 1012149 und 1146142), ferner die Grlgnardache Reaktion (D. R. P. 151 880), 
weiter die Beniitzung von Naphthenen a18 Ausgangsmaterial nach Markownlkow und E. Pyhalla 
(Petroleudl 1914, 1376 u. 1506) und schlieLllich den aussichtsreichsten Weg der direkten Oxydation 
von Paraffinen und Olefinen zu Se.uren (F. P. 446009, E. P. 109386/1917, Schwelz. P. 75653/1917, 
A. P. 1158205, 1110259.) 
.. Schon in einem alteren Verfahren (D. R. P. 32 705) wurde der Versuch gemacht Erdol und 
?-hnliche Kohlenwasserstoffe durch Erhitzen in Gegenwart von alkalisch reagierenden Stoffen 
1m Luft- oder Sauerstoffstrom in Fettse.uten iiberzufiihren. Es solIte so oder dadurch, da.1.3 
man die Kohlenwasserstoffe mit 20% Atzalkali in Gegenwart von Sauerstofftrii.gern, wie Kupfer
sal zen und mit Bimsstein oder Infusorienerde oder Kochsalz oder auch mit Chlorkalk erhitzte 
gelingen, Seifen bzw. Fettse.uren darzustellen, die durch Destillation unter Druckverminderung 
abgetrennt wurden. Nach den Angaben in der Schrift wurden Olse.ureii.hnliche bzw. fliichtige 
~~tt~e.uren erhalten, die fiir sich Seifen, mit Alkoholen verestert wohlriechende Ather und sulfiert 
turkischolrotartige Stoffe gaben. [467.] 

DaB Zellnskysche Verfahren der Gewinnung von Fettse.uren aus Rohnaphtha (D. R. P. 
1018~~) hat die Grlgnardache Synthese zur Grundlage. Man geht von chlorierten Erdolfraktionen 
nus, lost das Gemisch in Ather (vollig WS8serfreil), setzt met. Magnesium und als Katalysator 
Jod, Aluminiumchlorid oder dgl. zu, leitet unter Abkiihlung trockene Kohlense.ure ein und zer
Hetzt die 80 erhaltene magnesium-organische Verbindung mit Wasser. Zelinsky erhielt so in ~twa 
~O% Ausbeute aus den verschiedenen Fraktionen des ErdOles (Benzin, Naphtha), auch aus rernem 

entan, Hexan usf. die entsprechenden Carbonse.uren. 
Er Nsch A. P. 1418388 gewinnt man Fettsii.uren und Ketone a.us dem Saureextrakt gekrackter 

dOiolefine nach dessen Verdiinnung mit Salpetersaure. 
Zur Herstellung von Fettse.uren aus KohlenwasstHstoffen erhitzt man diese bei Gegen

wart von Alkali, evtl. auch von Katalysatoren, mit Wasser unter Druck auf hohere Temperatur 
lInd behandelt sie gleichzeitig mit Sauerstoff oder Oxydationsmitteln. (D. R. P. 800621.) 
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Zur Darstellung von Fettsiuren, Aldehyden und Ketonen entzieht man ErdOlkohlenw8B8er
stoffen und Teerolen mit fliissiger schwefliger saure, die in ihr 1000ichen Anteile des Ausgangs
materials und oxydiert die Produ1tte dann mit Ozone (D. R. P. 839681.) 

llber Herstellung von Fettsiuren und Aldehyden durch Spaltung von Ozoniden der alipha
tischen, eine hohere Jodzahl besitzenden Kohlenw~erstoffolen, besonders des Erdoles, aber auch 
"dar Teerprodukte von Braunkohle, Schiefer, Torf und bituminOsem Asphalt durch Behandiung 
der Ozonide mit sauren, !.augen und Wasserdampf siehe D. B. P. 824688. Nach dem Zusatz
patent bewirkt man die Spaltung der Ozonide des Gas-, Erd- oder SchieferOles durch 0 xy
dationsmittel oder behandelt die Ozonide zuerst mit Wasserdampf und Alkalien und oxy
diert dann die so erhaltenen Produkte. (D. R. P. 882 694.) 

Nach D. R. P. 8684:02 erhAlt man Fettsii.uren durch Behandlung von Erdwaohs unter 
Druok bei Gegenwart von Wasser in der Ritze mit Sauerstoff. 

Zur Herstellung von Fettsii.uren behandelt man Montanwachs evtI. bei Gegenwart von Ver
diinnungsmitteln mit Ozone (D. R. P. 848 862.) 

Zur Herstellung von Kerzen, Saloon, Schmiermitteln verwendet man alB Ersatzmittel fiir die 
natiirlichen Fette und Ole und Fettsauren oder mit ihnen zusammen die auch alB Wachsersatz 
dienenden Acidylderivate aromatischer Basen, Z. B. des Anilins, seiner Alkylderivate,Homo
logen, des Napthylamins usw. Diese Stoffe erhohen den Schmelzpunkt von F'etten, Fettsauren 
und auch Mineralfetten und erteilen ihnen groLlere Aufnahmefiihigkeit fiir Wasser. (D. R. P. 
188 91'1.) 

Kiinstliche Ole, die sich zur Impriignierung oder zur Weichhaitung von Filmen eignen, erhil.It 
man nach D. R. P.849088aus Benzylal kohol und 50-60griid~erSchwefelsiiure bei80 niedriger 
Temperatur und 80 kurzer Dauer, daO keine Harzbildung eintrltt. 

Zur Herstellung von Speise- und teohnischen Olen polymerisiert man Fettsaurealkylester, 
Z. B. Leinoifettsaureiithylester, durch Erhitzen auf 300° oder Tranfetta8ureiithylester duroh mehr
stiindige Luft- oder Sauerstoffbehandlung OOi 80-90° im Ultralicht, bis die gewiinschte Konsi
stenz erreicht ist. Man kann auch umgekehrt die fiir sich oder mit Sauerstoff oder Uviollicht 
verdickten Ole in die Alkylester iiberfiihren. (D. B. P. 817 '11'1.) 

Zur Herstellung fett- und wachsartiger Verbindungen verestert man Adipinsaure oder 
ihre Derivate oder Homologe mit dihydrooxylierten Kohlenwasserstoffen oder ihren Derivaten, 
Z. B. mit Athylenglykol in PinakolinlOsung. Je nach dem Ausgangsmaterial erhiilt man so taig-, 
wachs- oder butterartige Fettersatzstoffe. (D. R. P. 818222.) 

Zur Herstellung von Fettsii.ureersatz fiir Seifen, Schmierstoffe, Firnisse usw. hydriert ma.n 
Phenylnaphthylmethan-o-carbons8.ure zu stereoisomeren Perhydroderivaten, die 
sich in allen Eigenschaften wie Mhere Fettsii.uren verhalten. (D. B. P. 886212.) 

310. Physikalische Eigenschaften der Fette und Ole. 
AUSBehen und Eigenschaften der natiirlich vorkommenden Ole, Fette und Wachsarten sind 

infolge der wechselnden Zusammensetzung und Mischung der Glyceride 80wie duroh die beige-
mengten Nichtfette stark verschieden. . 

Reine Glyceride sind farblosj natiirliohe Fette haOOn schwankende Fiirbungen von 'Yed3 
bis Dunkelrot, Hellgelb bis Dunkelbraun und Dunkelgriin. Die Mehrzahl der Fette ist gelbhch; 
farbJ08 sind Cocosfett und Schweinefettj rot das Palmol (besonders von Astrooaryum vulga~e) 
und rohes Cottonolj braun rohes Wollfett, Knochenfett. Olivenol ist griingelbj schwefelhaltlge 
Ole variieren in der FarOO von griin bis griinbraun . 

. Einige Ole zeigen FI uorescenZj eigenartig ist die blauliche Fluorescenz gewisser technischer 
ErdnuJ301e, die Griinfluorescenz frischraffinierten RiibOles und mancher roher Leinole. 1m Handel 
sind helle Ole OOliebter, da die helle Farbe auf 80rgfaltigere Behandlung und Reinigung des Oles 
schlieJ3en laOt. 

Die reinen hoheren Fettsiureglyceride sind geruchlosj die der niederen haben ausgespro
chenen Geruch, der auf die stets vorhandenen freien Fettsauren und fIOnstige Verunreinigungen 
zuriickzufiihren ist. Mancha Pflanzenfette riechen in frii!chem Zustand recht angenehm: so hat 
Pal mol den lieblichen Geruch der Veilchenwurzel, M uskatol den charakteristischen Muska.t
nuJ3geruch, Kakaobutter das Aroma von Schokolade us£. Unan~enehmen Geruch haben 
nur wen~e pflanzliche Ole und Fette, Z. B. Senfol, Palmkernol, dIe ihren MiJ3duft aOOr mehr 
der Fabrikationsweise alB ihrer natiirlichen Beschaffenheit verdanken. 

Die Wa.chsarten riechen durchwegs angenehm; Bienenwachs nach Honig. 
Bei den anima.lischen Fetten und Olen hangt der angenehme oder unangenehme .Geruch 

wesentlich von der Gewinnungsweise und besonders von der Qualitat des Rohmatermls abo 
AppetitIich angenehm riechend sind frische Naturbutter, Bchweinefett, Giinsefett usw. Ur
spriinglich widerlich riechen nur die Trane, wahrend das unangenehme Aroma von Knoch~~
fett, Kla.uen- und Hufolen auf Ranzigwerden oder unrationelle Gewinnung zuriiokzufiihren 18 • 
Bei I~erem Lagern nehmen aIle Fette und Ole einen raDzigen Geschmack an, dassen Ur8ac~e 
meist die Bpe.ltung des Fettes in freie saure und Glycerin ist, wesha1b angenehmer Geruch a 8 
Kriterium der Giite gilt. . 

Der spezifische Gesoh mac k der Ole und Fette wird eOOnso wie der Geruch durch .Bt;!IDcin-
gungen bedingt. Rein sind die Glyceride gesChma.ckI08. Sahr angenehm schmecken dIe m er 
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Kiiche benutzten Ole wie Oliven-, Sesam-, ErdnuLI- und Cottonol. Die FischOle schmecken durch
wegs unangenehm. Lebertran ist ein von unserer Jugend wenig begehrter Trank; Knochen- und 
HufOle schmecken auch in reinstem Zustande ranzig und widerwartig. Von den anirnalischen 
festen Fetten sind beliebt die Kubbutter, Schweine- und Gefliigelfett, wahrend die industriellen 
Knochenfette, Wollfette usw. direkt anwidern. 

KrotonOl und bis zu einem gewissen Grade RicinusOl konnen giftige Wirkung haben. 
Das spezifische Gewicht der Ole, Fette und Wachsarten liegt unter dem des Wassers; 

es schwankt·fiir Ole von 0,91-0,94, fiir Fette und Wachse von 0,92-0,94. Das leichteste 01 
ist Spermacetol mit 0,876-0,884; ferner sind Ausnahmen Paradiesnu130l (0,895), californisches 
Nu1301 (0,907), CrotonOl (0,944) und Ricinusol (0,966). Das leichteste Fett ist Pineytalg (0,91), 
das schwerste Carnaubawachs (0,99). Kleine Anderungen irn spezifischen Gewicht konnen beirn 
Lagern eintreten, und zwar Zunahme der Dichte durch Oxydation der Glyceride der ungesattigten 
Fettsauren oder Abnahme durch Spaltung in freie Fettsauren mit spezifisch kleinerem Gewicht 
als die betreffenden Ole. Die Unterschiede in den spezifischen Gewichten sind jedoch in allen 
Fallen gering, so da13 die auf Grund der Oldichten konstruierten Olwagen und Araometer 
wenig Wert haben. Schwankungen in der Dichte sind selbst bei Olen und Fetten derselben Her
kunft nicht selten und die Reinheit eines Produktes kann daher nicht durch Dichtebestimmung 
ermittelt werden. 

Der Fliissigkeitsgra.d der Ole (Viscositii.t) ist hoher als der von Wasser und veri:i.ndert 
sich mit der Temperatur. Bei Tagestempera.tur ist HanfOl das diinnfliissigste, RicinusOl das dick
fliissigste 01. 

Die Harte (Konsistenz) des Fettes ist von geringerer Wichtigkeit, obwohl allgemein hartere 
Fette meist hoherliegenden Schmelzpunkt haben. Ein funktioneller Zusammenhang zwischen 
Harte und Schmelzpunkt besteht jedoch nicht. Keines der natiirlichen Fette ist bei einer 
Temperatur iiber 60° C fest; einige Wachsarten schmelzen allerdings hoher, so Carnaubawachs 
bei 85-90°. Das Schmelzen der aus einem Glyceridgemisch von verschiedenen Schmelzpunkten 
zuso.mmengesetzten Fette ist kein plOtzlicher Vorgang. Es erfolgt beirn Schmelzen zunii.chst ein 
langsames Erweichen, erst nach und nach schmilzt die Masse zu einer klaren Fliissigkeit. Um
geschmolzene Fette erhalten erst mehrere Tage nachher wieder ihren normalen Schmelzpunkt. 

Als schlechte Warmeleiter schmelzen gro13e Fettmassen sehr lo.ngsam o.us, do. die Warme 
von den heiL~en AuLlenwanden erst allmahlich die inneren Partien durchdringt. Eine Erhohung 
des Schmelzpunktes der Fette fiir technische Zwecke erreicht man durch Zusatz von Anilin, 
Basen der Naphthalinreihe, aromatischen Diaminen (siehe Fetthii.rtung). Alle fliissigen Ole konnen 
d~ch geringes Abkiihlen zum Erstarren gebracht werden, so NuLlol bei -27°, HanfOl bei -27,5° C, 
~lCinusOl bei -17°. Das 01 kann bei vollkommener Rube wie andere Fliissigkeiten unter seinem 
mgentlichen Gefrierpunkt unterkiihlt werden. Langsames allmii.hliches Abkiihlen bewirkt eine 
teilweise fraktionierende Trennung der festen und fliissigen Anteile (Knoch enOl aus Knochenfett, 
LardOl aus CottonOi durch Demargarinieren). 

316. Weitere Eigenschaften der Fettkorper. 
Das optische Verho.lten der Fette und Ole ist nur analytisch von Bedeutung. 
Ole und Fette IOsen sich leicht in Schwefelkohlenstoff. Ather, Chloroform, Amylalkohol, 

Aceton, Tetro.chlorkohlenstoff, Benzol, Petroleum, Benzin; bis zu 2% in Alkohol; Triglyceride 
ga!lz oder teilweise in Essigsi.i.ure. Eine Ausnahme macht RicinusOl, das nicht in Benzin, o.ber 
lelcht in Alkohol IOslich ist. In etwas reichlicherer Menge lost Alkohol auch Trane, Butterfett, 
Co~osOl und verwandte Fette, ebenso Ole, die viel Linolein oder freie Fettsauren enthalten. Mit 
stelgender Temperatur und Druck wii.chst das Losungsvermogen des Alkohols auch fiir Fette 
und 0.1e. Wasser lOst so gut wie nichts. 
. pie Ole, geschmolzenen Fette und Wachse lassen sich in \Vasser oder wiisserigen Losungen 
In felDSter Verteilung suspendieren; sie bilden Emulsionen. Am leichtesten emulgieren Lein-, 
Erdnu~_ und OlivenOl, sehr wenig Ricinusol. Alkalisch reagierende Losungen geben haltbarere 
Emuls.lOnen als sauere, je ranziger ein Fett ist, d. h. je mehr freie Fettsiiure es enthiilt, desto lflichter 
~~~lglert es. Erhoht wird die Emulsionsfahigkeit durch Gummisubstanzen und gelatinose Stoffe, 

Ie In Ammoniak, Soda und SeifenlOsungen gelost, vielfach in der Pharmazie zur Emulgierung ver
w~ndet werden. Die Haltbarkeit einer Emulsion hiingt vom Grade der Durchmischung des Oles 
fit d.er Fliissigkeit ab (Zen trifuga.le m ulsore n). Zerstorung und Trennung von Emulsionen ist 
ur die Praxis von Wichtigkeit. Mechanisch wird dieser Zweck durch die Lavalschen Zentrifugal

TParatoren erreicht; fiir kleinere Mengen z. B. 01 aus getriibtem \Vas::;er, durch Einriihrpn von 
onerdep~iipara.ten (Tonerdesilicat, -hydrat) und Filtration. 

I Pflanzhche oder tierische Fette, Ole und Wachse werden heute in s('ltenen Fallen zur Be
eu~htung herangezogen. In offenen Gefii13en brennen sie mit ru13ender FlumlllP, mit Aufsaug
~~rrlChtung (Docht) munche auch ru13frei. Stark ru13ende Ole dienen zur Tusclll'darstellung. 

Ie Leuchtkraft der Fette und Ole ist gering; der gro13e AschpngellllJt.. !luch Pflnnzpnschleime, 
verstol?fen die iiblichen Brenner leicht, RO da13 solche Brenn.'~toffe vorllPr gl'reinigt wprden llIiL'Isen. 
T Die Fettkorper sind schlechte Elektrizitii.tsleiter. cleren LpitvPfmogen mit stt'igpnder 
1- e;rperatur wiichst. Urn stromleitendes Fett als Schmiermittel fiir S('hleifkontnkte \lnd DYJlamo
Vo lektoren zu erhalten, lost man stromleitende Korper (Antimonbuttl'r SbCl 3 ) in d(,lIl 01. -

g. [294J. 
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Warme verandert Ole und Fette nicht nur physikalisch, 80ndern auch in chemischer Hin
sicht. Dabei werden chromogene Substa.nzen zerstOrt, Polymerisation oder gii.nzliche Zerstorung 
des Fettmolekills (trockene Destillation) treten auf. LeinOi gibt beirn Erhitzen je na.ch Tempe
raturhohe eine durchsicht~e, viscose FHissigkeit, die auf dem Papier na.ch dem Verdunsten keinen 
Fettfleck hinterUWt (Firms); chinesisches HolzOi gelatiniert bei 180-250°. [120] RicinusOi gibt 
bei 300°, langsam destilliert, in der Blase ein festes Produkt, das sich vom normalen 01 durch 
seine verschiedene LOslichkeit in Alkohol und MineraJsauren unterecheidet. 

Unter Druck erhitzt spalten sich die Fette in Kohlenwaeeeretoffe, Kohlensaure und 
Kohlenoxyd. Fischtran unter 20-25 Atm. auf 410° C erhitzt, ergab 38,3% Sumpfgas, 27,4% 
Kohleneaure. 34.5% Kohlenoxyd, den Rest bildeten Olefine. Auf dieser Umwandlung der Trane 
in brennba.re Kohlenwasserstoffe baut Engler seine Theorie der Petroleumbildung irn Erdinnern 
auf. Die Verwertung der trockenen Destillation der Trane unter Druck ist irn groBen noch nicht 
eingeleitet worden. 

317. Chemische Eigenschaften. RanZiditit der Fette und Ole. 
Weder neutrale Fette noch freie Fetteii.uren greifen die technisch verwendeten Metallegie

r ungen an. Streifen von Eisen, Kupfer, Messing und Zink zeigten na.ch dreiwoohentlichem Lagern 
in ranzigen Fetten und technischen Oleauren kaum wa.hrnehmbare Gewichtea.bna.hme; eine Tem
peraturerhohung auf 800 brachte keine Veranderung. Die korrodierende Einwirkung der Fette 
und Ole auf Metalle ist daher nicht unmittelbar auf ihren Gehalt an freien Fetteauren zuriick
zufiihren, 80ndern hii.ngt davon ab, ob die Metallflaechen mit Luftea.ueretoff in B~ kommen 
und ob durch chemische oder sonstige Veranderung Wasser irn 01 auftritt. Fiir Riibofanlagen 
eignen sich z_ B. ale Gefall- und ROhrenmaterial Zink, Zinn, Messing, Argentan, Kupfer und 
Phosphorbronze weniger ale Eisen und Aluminium. (A. G.walowskl, Zeltschr. f. analyt. Chern. 
1899, 769.) 

Jod, Brom, Phosphor und Schwefel werden teils unter chemischer Umeetzung von Fetten 
und Olen aufgenommen; auch Wasser, Alkohol und Alka.liseifen in kleinen Mengen. Ein Aus
schiitteln freier Fetteii.ure mit Alkohol ist daher nicht maglich. Nach Versuchen von Katz nimmt 
Leinol 1,16o/Q! Riibol 1,15% Phosphor auf. Gase wie Kohleneaure werden in jedem Aggregat
zustand von Olen absorbiert. 

Dar Vorgang des Ranzigwerdens der Fette und Ole, und zwar besonders der nichttrock
nenden Arten. ist noch nicht vollig einwandfrei aufgekl&rt. Die neuere, wohl richtigete Erklarung 
des Vor~nges ist die, dall das Ranzigwerden eine teilweise Spa.ltung des Fettes mit darauffolgender 
Oxydatlon der Komponenten des Fettmolekills ist. Weder allein durch Hydrolyse noch durch 
einfache Oxydation werden Fette ranzig. Der hohere Gehalt des Lebertrans an Fetteauren ohne 
Ranziditategeschma.ck, der Gehalt der Kakaobutter bis zu 10% freie Fetteii.ure beweisen diese 
Tatea.che. 

Die Endprodukte des Ranziditateprinzipe werden sehr verechieden angegeben. Manche For
scher nehmen Bildung von Hydrox;Y!Iauren und Aldehyden an. Da.s entatandene Glycerin soll 
na.ch anderen Angaben iiberhaupt lllcht oder unter Oxydation zu fliichtigen Produkten oxydiert 
werden. Nagel weist in ranzigem Fett folgende Substanzen na.ch: freie gesattigte und ungesii.ttigte 
Fetteii.uren, Oxyfetteii.uren, Lactone und Fetteii.urea.nhydride, Butyl-, Amyl-, Caproyl- und Capryl
alkohol, Ester von Fetteauren mit hoheren, teilweise mehrbasischen Alkoholen, gesattigte Alde
hyde wie Butter-Capronaldehyd. ungesittigte Aldehyde wie Akrolein; Acetate und Terpene. 

Chemisch ist heute der Nachweis, ob ein Fett ranzig oder nicht ranzig ist, noch nicht zU 
erbringen. Die bei der Ranziditit erlittenen physikalischen Veranderungen wie eigentiimlich~r 
Geruch und Geschmack, Strukturiinderungen und Farbwechsel dienen meist zur Priifung. Dw 
Sii.ureza.hl ist kein Maflstab fiir die Ranziditit eines Fettes, da die Abspaltung freier Fettejj.ur~n 
aus den Triglyceriden ohne Oxydation kein Ranzigwerden bedeutet. Dar in der Praxis welt
verbreiteten Ansicht, dall der Gehalt der Ole und Fette an freien Fetteii.uren ein sicherer Me:13-
stab fiir den Ranziditategrad sei, mull mit Nachdruck entgegengetreten werden. Das Ranzlg
werden ist an Anwesenheit von Luft und Wa.sser gebunden. Dei- Zerfall der Triglyceride setzt 
die Anwesenheit von Wasser voraus, dessen hydrolysierende Wirkung bei geniigender OberfJii.cheni 
beriihrung zur Fettepaltung allein ausreicht. Beirn Ranzigwerden unteretiitzen diesen Pr~ze 
wohl Fermente und Mikroorganismen. Gut gere~te Ole mit wenig FermentgeheJt ze~en g.e~lOge 
Bildung von freier Fetteaure, bei schlechterer Remigung wird sie intensiver. Ole, die bel ~er 
Gewinnung langere Zeit mit organischen Substanzen (feuchtem Fruchtfleiach) in Beriihrung bleIben, 
zeigen durchwegs hoheren Fetteiuregehalt. Bakterien, auch pathogener Natur, wurden von m~h; 
reren Forechern beirn Ranzigwerden von Kuhbutter und Olivenol festgestellt. Jedoch s~heUl 
nicht erwiesen, ob diese Bakterien das Ranzigwerden verursa.chen, obwohl die zur Konservlerung 
angewandten Mittel meist a.septischer Natur sind. Ale Oxydationsbeschleuniger abgespa.l~ener 
Ulyceridbestandteile werden von einigen Forechem ebenfalle Mikroorganismen betrachtet; slCher 
ist nur, daD dazu auller Luft auch Licht notwendig ist. Auf3erdem kaon bei Gegenwart von 
Wasser Wasserstoffsuperoxyd gebildet und damit die Oxydationswirkung erhoht werden. 

Ale fettkon8ervierende Mittel kommen in Betracht: absolute Trockenheit, vollkom;e~~ 
Reinheit der Ole und Fette, Lagerung unter Licht- und Luftab8chlull, geringe Zusatze von . ~ 't 
salz, Milchzucker, Benzoeharz. In der Praxis ma.cht vor allem die Entfemung der FeuchtIg el 
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und allen das Ranzigwerden ~tigenden Verunreinigungen wie auch das Abhalten von Luft 
und Licht im Lagerbaus groBe Schwierigkeiten. Sehr reine, z. B. synthetische Fette balten sich 
unbegrenzt. 

Vber eine der Furfurolreaktion iI.hnliche Farbreaktion der Fette mit Schwefelsii.ure und Glucose 
siehe M. E. 8eblomberger, Ref. in Zeltsehr. f. angelt'o Chem. 1909, 874. 

318. Statistik, Verwendung der Fette und Ole. 
Die Einfuhr Deutschlands an Olsaaten und -friichten betrug 1913: 1715000 tim Werte 

von 533,2 Mill. Mark; davon kamen 850000 taus englischen, 119000 taus deutschen, 736000 t 
aus anderen Kolonien und Lii.ndern. Die Ausfuhr des gleichen Jahres betrug 140000 tOle und 
Fette, 294 000 t Olkuchen im Werte von 104,6 Mill. Mark. Der Inlandsverbrauch Deutschlands 
betrug im Jahre 1913400 000 tOle und Fette, davon entfielen auf die Seifenfabrikation 240000 t, 
Lackindustrie 39 000 t, Linoleumfabriken 25 000 t, Lederfabriken 18 000 t und andere Industrien 
liber 60000 t; 1918 war der Fettverbrauch nur 30000 t. 

1m Jahre 1912 betrugen die Einfuhren an tierischen Fetten u. a.: 

Butter ••• ' ••• 55 553 t im Werte von 126,3 Mill. Mark aus RuJ3land, Holland, Dii.

Schweineschmalz 106122 t " " 
Oleomargarin • • 24555 t " " 

Rinder-, Hammeltalg 21429 t " " 

Than ••••••••• 37476 t " " 

" 111,1 " 

" 29,7 " 

" 16,1 " 

" 18,1 " 

nemark, Frankreich, 
" aus Vereinigte Staaten Arne

rika, Dii.nemark, 
" ausVereinigte Staaten AIDe

rika, England, Frank
reich, 

" aus Argentinien, Austra
lien, Vereinigte Staaten 
Arnerika, England, 

aus Norwegen, Japan. 

Die Olsaatenert}.te Ameri kas wird bauptsii.chlich auf Baumwollsaatot, Leinot, OlivenOl, 
Erdnu.J3- und Coc0801 verarbeitet. Die gesamte 01- und. Fetterzeugung der Vereinigten Staaten 
wird auf 4 Mill. t veranschlagt. Es wurden u. a. davon ausgefiihrt 1918 (1914): BaumwollsaatOi 
100779000 Gallonen (192963000), LeinOl 1017 (305046) Bushels, RiibOl 134 (3396) Gallonen, 
Erdnu.J3OI 8 855 000 (22 700 000) Pfd., OlivenOl 48000 (9000) Gallonen. 

Die Olsaateneinfuhr Englands stellte sich 1913 auf 1280000 t; 1918: 1 170000 t; 
1919: 1 640000 t. Die bauptsichlichsten Arten und Mengen der Jahre 1919 (1918) waren: Ricinus
saat 15200 (81300) t, Baumwollsaat 460000--(334000) t, Leinsaat 700 400 (105500) t, Raps
saat 80700 (6L500) t, Sojabohnen 61600 (-) t, Kopra 71500 (7900) t, Erdniisse 107100 (135800) t, 
Palmkerne 304400 (295300) t . 

.. Die Fetteinfuhr Frankreiohs betrug 1913 1038600 t Olsaaten, davon 493000 t Erd
nusse, 251000 t Leinsaat, 176000 t Baumwollsaat, 112600 t Kopra, 6000 t Palmkerne. 1915 
~den 688 000 t Olsaaten eingefiihrt, wovon 546 000 t direkt in Marseille verarbeitet wurden. 
Die bestehenden 44 Olfabriken Frankreichs produzierten 1915 240000 t 01 und 300000 t 01-
!ruchen. Die Olivenernte Frankreichs stellte sich 1913 auf 2000000 t Oliven, die 680000 t OJ 
lieferten. 

Olivenol Iieferten 1913 Portugal 580000 hi; Tunis und Spanien 1914, 1916, 1918, 1920 
1~3 800 und 207760 t, 27500 und 207100, 19100 und 255000, 127000 und 334000 t; Italien 
leferte 1913 1 567000 dz, 1916 2062000 dz. 
I ,Die Ein- und Ausfuhr an Leinol, Olivenol und Butter von Arnerika, England, Deutschland, 
tahen und Schweiz gibt folgendes Bild: 

Leinol Olivenol Butter 
Elnfuhr Auafuhr Elnfuhr Ausfuhr Elnfuhr Ausfuhr 

Amerika 1913 6855 hI 86700 hI 292000 hl 350 hI 581 t 1793 t 
1917 5540 hI 59390 hl 409000 hI 285 hi 262 t 13417 t 

England 1913 11 888 t 30830 t 11175 hI 1812 hi 2068 t 54,5 t 
1918 124 t 1630 t 5750 hl 12,5 hi 8073 t 8,8 t 

DeutsChland 1912 55553 t 219 t 

Italien 1917 4469 dz 756 dz 20866 dz 223403 dz 4127 dz 40112 dz 
1913 26651 dz 1212 dz 99974 dz 12229 dz 573 dz 778 dz 

Schweiz 1913 4007 t 44t 630 t 12 t 5055 t 37 t 
1917 2262 t 122 t 980 t 167 t 1 t 

(1 Il~utsohlands Fett-, 01- und Firnisfabrikation umfallte 1907 6137 Betriebe (dl\l'unter 376 
.ro triebe) mit 95000 Arbeitern und Angestellten. 1914 beschii.ftigten 1440 Seifenfabrikell 

24· 
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25000 Arbeiter und produzierten jahrlich 350000 t Seife. Die deutsche G1ycerineinfuhr (-aus
fuhr) betrug 1912: 7060 (6070) t im Werte von 8,5 (7,1) Mill. Mark. Vgl.: Fitzner, Weltwirtschaft 
der Fettstoffe, Berlin 1919. 

Die Verwend ung der Ole und Fette L'lt sehr vielseitig. Als Nahrstoffe im taglichen Bedarf 
von Mensch und Tier sind sie unentbehrlich. Die Tagesration an Fett fiir einen Erwachsenen 
ist etwa 50 g, die natiirlich nicht ausschlieLllich in Form reiner Fette wie TafelOl, Butter dem Orga
nismus zugefiihrt zu werden braucht, da unseoo sonstigen Nahrstoffe ebenfalls Fette enthalten. 
Neben dem wohlschmeckenden Schweinefett, Butter, OlivenOi usw. konnen durch kiinBtIiche Ver
edelung auch !'Olche Ole zu Speisezwecken verwendbar gema.cht werden, die irn rohen Zustande 
nicht genieLlbar sind. (Siehe Kunstbutter- und Margarinefabrikation Bd. IV.) 

Technisch werden Ole und Fettstoffe in rohem und raffiniert~m Zustand verwendet, so zur 
Beleuchtung (BrennOl, Talgkerzen), als Schmiermittel (Ricinus-, Rub-, Oliven-, Knocheniil 
zum Geschrneidigrnachen der Gespinstfasern (WolIspickOle), zu kosmetischen Praparaten (Woll
fett, Lanolin). 

Die Verarbeitung der Fettstoffe zu neuen Produkten beschaftigt ausgedehnte Industrie
zweige. Die Herstellung der Firnisse aus trocknenden Olen, die Erzeugung der sog. oxydierten 
Ole (geblasene Ole), die ausgedehnte Fabrikation von Linoleum und 'Vachstuchen, von Kaut
schuksurrogaten (Faktis), raffinierten Olpn (TiirkischrotOlen) und nitrierten Produkten mag hier 
Erwahnung finden. Wirtschaftlich am bedeutendBten Bind die Industrien der Fettspaltung 
(Stearinproduktion. Kerzenfabrikation) und der AlkalisalZf' der Fettsauren (Seifen
fabrikation). Weiter find en die Fette Verwendung als Salbengrundlagen oder zu medizinischen 
Seifen und Pflastern. Letztere konnen auch aus den freien Fettsauren gewonnen werden; als 
Ausgangsmaterial fiir Salben dienen Fette, die nicht zum Ranzig- oder Sauerwerden neigen und 
aufnahrnefahig fiir Arzneistoffe sind. Besonders geeignet sind die verschiedenen Wollfettprapa
rate, die groi3e Wasserrnengen aufnehmen und nicht, wie das rohe Wollfett, ublen Geruch und 
harzige Klebrigkeit zeigen. Vgl. Z. B. Laves, Zeltschr. f. angew. Chem. 1000, 1618. 

Das als Nebenprodukt der Seifenfabrikation gewonnene G I Y c e r in dient zur Herstellung 
von pharrnazeutischen und kOBmetischen Praparaten, als Zusatz zu Likoren, Essenzen, in der 
Hauptsache aber zur Darstellung von Sprengstoffen durch Nitrierung. Die Herstellungder Metall
seifen ist von untergeordneter Bedeutung. Wac h s e werden als Kerzenrnaterial und zu ver
schiedenen technischen Zwecken verarbeitet. 

Die Vorf\ihrunjl; der Technologie dieser Gebiete, die besondere Apparatur der Fabrikations
methoden und Raffinationsverfahren, die Bpeziellere Ausfiihrung der ganzen fettverarbeitenden 
Industrie findet man in den bekannten Lehrbuchern von Herter, Lewkowltsch u. a. 

Tierfette nod -ole. 

319. Allgemeines iiber Tierfette, speziell Knocben- und Leimfett. 
Das tierische Fett ist in allen Geweben und Organen sowie in allen Fliissigkeiten (mit Aus

nahme des Hames) ausgebreitet. Angehauft findet es sich im sog. Fettgewebe und in gewissen 
Fliissigkeiten (Milch). Die fettreichste Korpersubstanz ist das Knochenmark (90%); dann 
kommt das Fettgewebe (82-83%) der Nierengegend, Bauchhohle, Eingeweide und Herz
gegend. An dritter Stelle steht das Ruckenmark mit 23,6% Fett, wahrend das fettarme Blut 
nur 0,40%, der Speichel 0,02% und der SchweiLl 0,01% Fettgehalt haben. 

Alle im Tier- und Menschenkorper vorkommenden Fette sind beim lebenden Individutun 
fliissig und erst das Sinken der Korpertemperatur na.ch dem Tode laflt das Fett erRtarren. Das Fett 
der Fische, das entsprechend den Lebensbedingungen der Tiere, auch bei tiefen Temperaturen 
nicht erstarren darf, bleibt auch nach dem Tode fliissig. Das menschliche Fe ttgewe be, ferner 
jenes der fleiRchfreBf!enden Tiere und Dickhauter enthiiJt vorwiegend das leichter schmelzbare 
Pal mi ti n; die Wiederkauer 'und Nagetiere haben Rtearinreiches Fettgewebe. Das tieriRche Fet~
gewebe L'lt um so wII.'!Serreicher, je schlechter das Tier genahrt (mager) L'lt. Die Beschaffenhelt 
des TierfetteR wie auch die Zusammensetzung deR :FettgewebeR Bchwankt je nach Reiner Rass~, 
seiner FuttcrungsweL'le und den ROnRtigen Lebensbedingungen. So iRt dRf! Fett der Haustier~ wel
cher als das dcr rll.'lBegleichen, wiWlebHnden und verwandten Tiere. AuLlerdem variiert dIe Zu
sammensetzung des Fettes von verRchiedenen Korperteilen bei ein- und dl'mselben TiHre. 

Fiir die industriello Verwertung von gro/3er Bedeutung ist neben dem Fottgewebe das Kn o , 
chenfott. Vie Knochen bostehen hauptsachlich aus leirngebendem Gewebe (Knochon knorpet) 
und anorganischen Verbindungon (Calciumphosphat usw.); we ZIL'IUrnmensetzunl7 w?chseJ 
tltark. Die in den kleinen Kunalen dos Knochengerii.'!tos flieflende, fliissigeR Fett, Elwm/3. un 
Salze enthaltende Flussigkeit ist jo nach Art d(lr Knochen, Art und Alter des 'fieres verscl~.ICden 
zUHammengefICtzt. H.indsknoehen sollon mit zunohmendem Alter reicher an Kalksalzen,.ar~1Cr 
an organiHchen SubBtanzen werden. Dor .Fnttgelmlt dOH UnterschenkelknochHnH eines HI n OS 

betrii.gt 2,90%, dL'B HiickenwirbelH nahezu dll.B zehnfache, 22,65%. Schr fettreich ist das sog, 
Knochenmark, das bis zu 92,5% Fott enthalton kann. 
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Von industrieller Wichtigkeit sind ferner der zwischen dem Muskelfleisch und der auLleren 
Rsut abgelagerte Speck der Seesiiugetiere, die Leber mancher Fischsorten und das Fett der 
Eingeweide mancher Fische, die zur Tran- und Olgewinnung hersngezogen werden. 

Die Milch der Saugetiere enthiilt Fett in Form iiuJ3erst fein verteilter, kleiner Tropfchen 
als Emulsion (Kuhmilch 3-6% Fett). 

tlber das Knochenfett und seine Verarbeitung siehe die susfiihrlichen Angaben von C. Hajek 
iiber den Fettgehalt der Knochen, die Gewinnung des Naturknochenfettes und des Benzinknochen
fettes, die Reinigung und Desodorierung der Produkte, die anslytischen Untersuchungsmethoden, 
die Spaltung, Acidifikstion, Destillation und weitere Verarbeitung und schliel3lich die Eigenscha£ten 
der einzelnen Knochenfettsiiuren in Selfens.-Ztg. 39, 955, 980, 1038, 1065, 1086, 1113 u. 1136. 

tlber Knochenfett und seine Vorbehandlung zum Zwecke der Geruchlosmachung, del' 
Bleichung und Entfernung von Eiweillstoffen und Kalkseifen siehe G. Knigge, 8eifenfabr. 35, 694. 

Siehe such die mit zshlreichen Tabellen ausgestattete Arbeit von G. Seifert in SeUens.-Ztg. 
1913, 6 n. 

Knochenfette werden nach zwei Verfahren hergestellt, und zwar entweder durch A uskochen 
frischer Knochen mit Dampf oder auf direktem Feuer unter Zusatz von \Vasser, wodurch man 
zu geruchlosen, butterartigen, hellgelben Naturknochenfetten gelangt, oder durch Extraktion 
zumeist alterer Ware mit Benzin, Tetrachlorkohlenstoff usw. Dieses Verfahren fiihrt zu mehr 
oder weniger verunreinigten, haufig sehr iibelriechenden Massen. Die Extraktionsfette werden 
entweder an Ort und Stelle direkt in Fasser gefi.iIlt oder man unterwirft sie sofort einer Vor
reinigung mit Schwefelsiiure und erhiilt so Produkte, die zwar aschefrei aber glycerinarmer sind 
als die nicht vorgereinigten Produkte. Besonders gute Eigenschaften soil das durch Extraktion 
mit Tetrachlorkohlenstoff erhaltene Knochenfett besitzen. 

Das helle Naturknochen fett, das man durch Auskochen del' Knochen mit \Vasser gewinnt, 
liillt sich zwar nicht zu glatten Kernseifen, wohl aber, sowohl auf Leinmiederschlag, wie auf Unter
lauge, zu Oleinseifen, Eschweger, harzhaltigen und Naturkernseifen verwenden, die jedoch stets 
gefiirbt sind. Das Extraktionsknochenfett ist meist braun, oft fast schwarz gefarbt und mull 
vor der Verarbeitung durch Behandlung mit 10--15gradiger Schwefelsaure tmd folgendes Aus
waschen mit Wasser gereinigt werden. Dieses \Vaschwasser wird imIlI.er wieder beniitzt bis sein 
Gehalt an Glycerin geniigend groll ist, worauf man es mit Kalk neutralisiert und filtriert. Die 
Spaltung der Neutralfette [343) soU nach einem beliebigen Verfahren moglichst hoch getrieben 
werden, da man die Knochenfettsauren in der Regel destilliert. (0. Rosaner, Seifenfabr. 30, 815 
u. 829.) 

Dber Verwendung der Benzinknochenfette zur HersteUung von Seife durch Autoklaven
spaltung mit Kalk oder Magnesia bei 8 Atm. Druck siehe E. Hess, Seifens.·Ztg. 1905, 1017 • 

. Ebenso wie das Knochenfett aus den Knochen gewinnt man bei der Leimbereitung das 
LeI mfett aus den tierischen Geweben. Je nsch der Herkunft und der Arbeitsweise steUt das 
Leimfett ein charakteristisch riechendes, graugelb bis braun gefiirbtes, an der Luft heUer werden
des Produkt dar, da.s reich an freien Sauren ist und viele unverseifbare Stoffe enthalt, zum Teil 
auc~ solche, die, wie z. B. das Naphthalin, zur Fettkonservierung gedient hatten. Es wird aus
schhelllich in der Seifen-, Stearin- und Schmiermittelfabrikstion verwendet und dient ferner zur 
HersteUung wasserdichter Dberziige. (G. Bouchard, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 25, 1502.) 

320. Knochenfettextraktion. 

Der Vorschlag, Schwefelkohlpnstoff zur Fett.l'xtraktion aus Knochpn zu \"erwenden, stanunt 
von Deiss; .. siehc hieriiber Dingl. Journ. 140, 133. 

N~ch O. P. v. 7. Febr. 1885, Kl. 23 werden dip Knochen vor dpr Entfpttun~ ohne vorlwrige 
Zerklemerung im gpschlossenen Appnrnt mittpls iibergeleiteter Dampfe \'on Benzin, TeerOlen 
oder Amylalkohol, die das \Va..~"er mit sich fortfiihren sol\en, gptrocknet. 

Bei alteren Apparatkonstruktioncn wird da.." fliis>'ige Entfettun~mittcl von oben in die Kno
~.en~.llassen eingefi.iIlI't, worauf dip mit !<'ctt bellldpnen Dampfe von unten abge,;nugt wprdpll. 
31Ieruber und iiber andere Apparatkonstruktionen Rit'he dit' D. R. P. 31657. 32689, 32955, 31238. 

465, 30565 usw. 
74 Ein Appamt zum EntfeHen von Knoc\lPn lIlittds 'rt'tral'hlorkohlt'll,;tofft'" L"t in D. R. P. 

432 beschriebcn. 
"b Dber die Vorziige d(',; Tptrachlorkohh'n8t.offl's bl'i dt'r Extrnktion \"on Knoeht'll gpgpn
u er dem Benzillverfnhrpn "iehe Cbem.-Ztg. 1907, 326. 
d Te.traknoc~lOnf('~t, dn" iRt m~t Tl'trnch.lorkol.llt'n"to!f pxtrahit'rtt''' Knm~lH'nft'lt. i"t mu' 
ERnn eu!-wandfrl;1 .und hpfl'rt ti."chofrCles Gly~erm bpI dl'r :Spt\ltu~. W<'llil (~Il' h .. nol'lll'll Yllr. dpr 
xtra~tlOn gercllligt., vor nlll'1ll Ullf IImgnot I,;chmn \V('g(' vom EI>'('n bl'frt'lt wprd('n. dn (iIm;c" 

~': BIldung von Chlorwnssl'r,;~o~f~I\" alL', dl'll1 Tet.ra Anl.all !!ibt. ~Il'; dt'Ill,,(:lIwll tirllllde llliL..;"pn 
. I der K~ochenolltfl'ttUllg Hut lctrnchlorkohlenstoff t'1"l'rnl' Gdal3P verlllll'dl'll wl'rdl'n. da bl'
sonde~s bel Gegonwnrt von ""Ils"cr Rtarke Atzung der Eis(,llwUllllungt'n "tntl filllld, dit' dl'll Bl'trug 
~on biS zu 5% errcicht. Trotzdt'lll bleibt der chloril'rte Kohlenwti.,,;sl'r:.;toff fiir dip Knol'h<'Ill'lItfd-
ung unentbehrlich, da er gl'gPlliibl'r dem Benzin recht bt>deutl'ndl' VorlPjk. be"lmdl'r,; j<'lll'll 
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der Feuerungefihrlichkeit, besitzt. Ferner liefert Tetrachlorkohlenstoff zum Unterschied von Ben
zin ein vollig geruchioses Knochenfett und dieser Vorteil allein wiirde ~niig~. um die Nachteile 
mit in Kauf zu nehmen, zu denen auch der sti.ndige Verlust von 0,55 ~ des LOsungsmittels zu 
rechnen ist. Es rentiert daher in jedem Falle, schon wagen der Erspa.rnis an Feuerversicherungs
pramien, die Anschaffung homogen verbleiter oder verzinnter SchmiedeeisengefiOe. (Chem.-Ztg. 
1907, 828 und 1_, 1117.) (Sellens.-Zig. 1907, 1209 und 1908, 40.) 

Weniger a.ggressiv wirkt das allerdings teuere T ri c h 10 ri thy Ie n , das wesentlich rascher extra
hiert a.ls Benzin, so daB an Lohn und Kohle etwa 50% gespart werden; das "Tri" ist ebenfalls 
Yollig feuerungefiibrlich, so daB die Versicherungspramie eine bedeutende Herabminderung erfihrt. 
Da das Tri ausschlieBlich fettlOsend wirkt, t:iecht das gewonnene Produkt, das sahr wenig Asche 
und besonders wenig Leim enthilt, nicht unangenehm und ist wesentlich heller gefirbt als das 
Benzinextraktionsprodukt. (B. Laeh, Sellens.-Zig. 88, 894.) 

Zur Steigerung der Rentabilitit von Seifenfabriken empfiehlt A. Gelbrleh die Selbstdarstellung 
des Knochenfettes durch Extraktion der Knochen mit Benzin oder mit dem feuerungefihrlichen 
Trichlorithylen und Verseif~ nach dem Krebitzverfahren (407) bzw. die Bleichung des FetteH 
mittels Entfirbungspulver. DIe Anlage fiir die jihrlich mindestens 400 t Rohknochen zur Ver
fiigung stehen mUssen, kostete vor dem Kriege nicht mehr a.ls 10-11 000 M. und stellte sieh 
auch im Betriebe billig, da zur Bedienung nur 2-3 Mann notig waren. Vgl. Selfenfabr. uno, 030. 

Zur Extraktion von Knochen oder Leimleder mit fHichtigen LOsungsmitteln im Vakuum he
wirkt man die zur Kondensation der LOsungsmitteldimpfe innerha.lb der Poren des Extraktions
gutes erforderliche Aufheb~ des Vakuums durch Einbla.sen von Dimpfen des benutzten oder 
eines anderen Uisungsmittels m den Extraktor bis zur Erzielung des fiir die Kondensation giinstig
sten Druckes, der na.ch Beda.rf weniger oder mehr a.ls 1 Atm. betrigt. Das Extraktionsgut wird 
so vollig von fiiissigem Uisungsmittel durchdrungen und doch weitgehend geschont. (D. R. P. 
248 t48.) 

Zur Entfernung von Fettext.raktionsmitteln aus leimgebenden Materialien arbeitet man mit 
kaltem Wasser ohne Anwendung von Centrifugen behufs gleichzeitiger Entferoung des Blutes 
und anderer anhaftender Verunreinigungen. Man kann so Leimleder entfetten ohne Entleimung 
des Materiales befiirchten zu mUssen. (D. R. P. 186 286.) 

Zur Entfettung der K80chen behandelt man sie mit fiiissiger schwefliger Siure, erwirmt, 
wenn die Luft verdriLngt und der Apparat gescblossen ist, den Inhalt des Kochers bis zur Erreichung 
einer Spannung von 6-6 Atm. a.llmihlich auf etwa 30-40° und erhilt so eine homogene LOsung 
von 3 Tl. Knochenol mit 2 Tl. schwefiiger saure aus der man das 01 leicht durch Abdam~fen des 
Schwefeldioxydes gewinnen kann. Die abgedampfte schwefiige saure wird in Wasser geleltet und 
dient dann noch zur AusIaugung des phosp'horsauren Kalkes aus den Knochen. (D. R. P. 60860.) 

Zur Gewinnung der Fett- und EiweiBreste aus unter Druck vorentfetteten Knochen kocht 
man 1 Tl. der Riicksti.nde, 2 Tl. Wasser und 2,5% Soda 3 Stunden bis zur Emulsionsbildung, 
liBt dann absetzen, schopft die obere Fettschicht ab, verwendet die mittlere soda.a.lkalische Eiwei/3-
Hisung zur Herstellung von Fleischextrakt und die unterste Knochen-KaIkschicht a.ls Diingemittel. 
(D. R. P. 826 700.) 

321. KnochenfettraUination. - Knochenol, Klauenfett. 
"Ober die Raffination des Knochenfettes, seine Eigenschaften und seine evtl. Spaltung 

nach dam Kreblu- oder TwI&ehellverfahren und die Verwendung der Produk.te je nach ihrer Farhe 
als wichtiges Ausgangsmaterial fiir die Toilette- bzw. Hausha.ltungsseifenindustrie siehe 8ellen8.
Ztr. 87, 8". 

Die Bleich ung dee durch Benzinextraktion _gewonnenen Knochenfettes ist zum Un.ter
schied von ~ener der Naturware nach Hefter, Bd. II, 830, kaum ausfiihrbar, das Problem eIDer 
billigen BlelChung und Desodorierung des Produktes· ist noch nicht gelOst. 

Bei unsachgemiLJ3er Behandlung kann man iibrigens Knochenfette erha.lten, die zuniclJ:lt 
geruchlos sind und erst nach der Verseifung den widerlichen Eigengeruch wieder zum Vorschem 
kormnen lassen. 

Ober Reinigung des Knochenfettes durch Kochen mit 10% 10proz. Schwefelsiure in einem 
Kupferkessel, auf dessen Boden ZinkpIatten gelegt werden, siehe DoUo, Polyt. Zentr.-Bl. 1886, 822. 

Um Knochenfett zu reinigen, verschmilzt man es mit einer kleinen Menge Sal peter und 
fiigt die zur Zersetzung dee Salpeters hinreichende Menge Schwefelsiure zu. Die Masse schiumt 
stark auf, wird hellgelb, geruchlos und gibt ein zur Seifenbereitung sahr brauchbares Fett. (H. 
Schwarz, D. Ind.-Zig. 1887, Nr. 7.) Oder man erwiLrmt das Material mit 0,06-0,2% Salpeter
dure und derselben Menge Chromsiure als BichromatlOsung; nach einem anderen Verfa.h~en 
hehandelt man ee Knoch6nfett mit Kali umbichromat und rauchender Sa.lzsiure. Siehe hlle~
iiber die Mitt. von H. KritHr, Gew.-BL .. Wiirttemb. 1888, 91. Vgl. Hartl, Chem. Rev. 1900, 2 ~. 

Zum Entfirben von Extraktionsknochenfett behandelt man es bei hoherer Temperatur mit 
Bari umsuperoxyd und erhilt so, besser noch aIs mit ChromsiLure, ein dauemd hellbleibendes), 
fut geruchlosee Produkt, das auch bei der Verseifung helle Korper Hefert. (D. R. P. 222889. 

Zur Herstellung von Knochenol erwirmt man nach F. Hartl, Chem. Rev. 1906, 214 I~O~kg 
Benzinknochenfett auf 60-70° und fiigt eine LOsung von 7,5 kg Kochsalz in 15 kg 30gracbger 
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SodalOsung zu. Man riihrt 8 Stunden, kiihlt dann auf 30° ab, versetzt mit einer gesittigten LOsung 
von 7,5 kg Kaliumbichromat und etwa 25 kg rauchender Salzsiure und riihrt, bis sich ein weiBer 
Schaum mit griinem Schein zeigt. Das Fett wird nun mehrere Male mit Dampf gewaschen, von 
den Waschwii.ssem befreit und unter 300 Atm. Druck abgepreJ3t, worauf man das abgepreflte 
01 in Kiihlbehiltem noch weiter yom Stear:'l befreit. Bei besonders dunklem Knochenfett wird 
der Bleichvorgang wiederholt. Die Ausbeute betrigt 65-70%, an kiltebestii.ndigem 01, das bei 
_15° noch fliissig bleibt, nur 50%. Wichtig ist es, nur ein Ausgangsmaterial zu verwenden, das 
sich gemi13 der anzustellenden Vorversuche uberhaupt bleichen li13t. 

KnochenOi dient zur Verbesserung von MineralschmierOi (Heifldampfzylinderol), bei 
der Lederverarbeitung zur Herstellung des Degras, bei der Chromgerbung usw. S. auch das 
Register. 

Nach Sellens.-Zig. 1912, 744 su1fiert man Knochen- und KlauenOie mit 20-30proz. Schwefel
siure, wobei Sorge getragen werden mu13, dafl die Temperatur nicht uber 30° steigt. Man lii.13t, 
wenn alle Siure zugegeben ist, 24 Stunden stehen, wiischt einige Male mit W8886r bzw. einer 12 
bis 15gridigen Kochsalz- oder GlaubersalzlOsung aus und neutralisiert evtl. mit AlkaliIauge oder 
Ammoniak. Diese sulfierten Ole werden in der Textil- und Lederindustrie vielfach verwendet. 
Vgl. D. IDd.-Z. 1870, Nr. 18. 

Ober das sehr kiltebestindige und haltbare Klauenol und seine Untersuchung berichtet 
FabrioD in Zeltllchr. I. &Dgew. Chem. 1911, 1818. 

322. Tran und Fisehol. 

Ober den Walfischfang und die technische Gewinnung und Verwendung des Walfischoles 
idt nach einem Vortrag von ODerdahl in Zeltschr. I. aDgew. Chem. 1914, m, 4 referiert. 

1m Jahre 1907 wurden etwa 20000 t, 1913 jedoch w>n den norwegischen Gesellschaften allein 
wenigstens 100 000 t Waltran auf den Markt gebracht. Ober seine Konstanten siehe J. Lund, 
SeUens.·Ztg., 41, 414 u. 448. 

Aus dem Walsreck, ebenso aus Fleisch und Knochen gewinnt man zusammen im Durch
schnitt 70% Specko mit 0,5-2,0% freien Fettsiuren und 30% geringerwertiges WalOi mit bis 
zu 50% Fettsiuren. Die in vollkommen reinweiBem, geruch- und geschmacklosem Zustande er
haltenen, unbegrenzt haltbaren gehirteten Walole werden neuerdings nicht nur zur Seifen- und 
Stearingewinnung, sondem auch fUr Speisezwecke verwendet, da sie den Ursprung nicht mehr 
erkennen 1888en. (E. Snnde, D. Parfiim •• Ztg. 1917, 08.) 

OberTrane, derenGewinnungunddieVerarbeitung der verschieden gefirbten und je nach 
d.er Abstammung auch verschieden stark riechenden Handelsprodukte in der Seifenfabrikation 
slehe die Aufsatzfolge von F. KDorr in SeUeDs.-Zig. 1918, 61 D., besonders die Angabe der Kon
stanten von 143 Transorten. 

'Ober den fUr die Schmierseifenfabrikation ebenso wie zur Gewinnung von Leder- und LampenOi 
geeigneten See.Elefantentran, seine Gewinnung und Zusammensetzung siehe J. Lund, SelfeDs.
Ztg. 88, 1892. 

Zur Verarbeitung von Walspeck auf Tran und Leim entfettet man das Material zum Teil 
durch kalte Preesung, extrahiert die Pre13kuchen zur volligen Entfettung mit Benzin und ver
arbeitet das zuruckbleibende leimhaltige Bindegewebe wie ublich auf Leimsubstanz. Man gelangt 
so zu besseren Produkten in hoherer Ausbeute als nach dem bisher geubten Verfahren des warmen 
Auspressens. (D. R. P. 181 816.) , 

Zur Vorbereitung des zu pressenden Walfischspecks erwirmt man die Stucke kurze Zeit 
trocken in besonderer Vorrichtung um nur die iufleren Schichten zu erwirmen und dadurch den 
Speck von Blut und anderen Verunreinigungen zu befreien. (D. R. P. 294661.) 
. Nach D. R. P. 14 602 bringt man Fische und Fischabfille zur Gewinnung von Tran in 

em Schwefelsiurebad, kocht sie dann mit frischem Wasser aus und hebt das auf der Oberfliche 
abgeschiedene Fett ab. Dar Rfickstand wird ala Diinger verwertet. 
. Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Fett und 01 aus Fischabfillen sind femer 
m D. R. P. 149818 beschrieben. 

. Uber Scheidung des Transtearins in einen talke.rmen Tran und ein fast tranfreies FeU 
U::~ls Erdolbenzins von hoohstens 100° Siedepunkt siebe H. Bull, Referat in Apoth •• Zig. 1917. 

Zur Herstellung von kunstlichem Tran geht man nach H. Heller, Chem. Rev. 1895, Nr. 28. 
vom HarzstockOi aus und behandelt 2 Tl. Harzol und 1 Tl. BlauOl mit starker Salpetersiure, die 
das Gemisch zwar entscheint und teilweise desodorisiert, aber dunkel macht. Durch Zusatz von 
~-4% ~elasse wird der Geruch vollstindig verdeckt und auch die Farbe etwas aufgeheUt. 

an arbeltet bei 60-S0° und lil3t das Produkt, wenn es das gewiinschte Aussehen erlangt hat, 
noch 1-2 Tage absitzen, um 68 vollig zu kliren. 

d 'Ob~r das,in Osta&ien ala Seifenrohmaterial viel verwendete Sardi nenfett, seine Abscheidung 
?I'ch einfB?hes Kochen der Fische und Reinigen des Bbgeschopften Rohfettes durch Erwirmen 

bClSh zur Schlchtenbildung siehe das Referat fiber eine Arbeit von M. Vlllon in Zeltschr. f. angew. 
em. 1887, 821. 
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Das Me nb ad e n 0 I sta.mmt von heringsartigen Fischen, deren hoher Fettgehalt we Verwen
dung als Nahrungsmittelausschlief3t, so daf3 die Fische ausschlief3lich auf 01 und Fischguano verarbei
tet werden. Zur Gewinnung dieses Sprottenoles pref3t man den in Siickegefiillten, mit direktem 
Dampf gekochten Fischbrei bei 150 Atm. Druck heif3 aus, trennt in einem besonderen Apparat 
bei 60-70° oder durch Aussa.lzen in lii.ngstens 2 Stunden 01 und Wasser, zieht die oberste 01-
schicht von der mittleren Emulsion und dem unten befindlichen, die Eiweif3stoffe enthaltenden 
Wasser ab, iiberliiJlt as zum Auskrysta.llisieren des Stearins bei 0° 1-2 Monate der Rube, filtriert 
und bewahrt das besondera fiir Gerbezwecke sehr gesuchte 01, da es leicht oxydabel ist, in voll
gefiillten, gutgeschl088enen Gefii.f3en auf. Man erhii.lt so mit den Buchstaben A-D bezeichnete 
hellste bis dunkelste Ole, die hii.ufig noch durch Dii.mpfen, Ausfrieren und Abpressen, Bleichen 
irn Sonnenlicht, seltener auf chemischem Wege gereinigt und je na.ch der Reinheit als LeuchtOle, 
zusa.mmen mit Paraffin und Graphit als Schmiermittel, in der Lederindustrie, als LeinOlersatz, 
in den Sta.hlwerken beirn Tempern und in der SeifenfabrikatioD Verwendung find en. Die PreJ3-
riickstii.nde des gefrorenen Oles (Foots) dienen als Talgersa.tzmittel in der Seifenindustrie, die 
Fischpref3riickstii.nde (Scrap) mit 8% N und 8,5% PIO, a.ls Diingemittel. (H. Pietrusky, Selfens.
Ztg. 1906, 340 fl.) 

Es sei erwii.hnt, daf3 irn Jahre 1902 100 kg Sprotten 2,80 kosteten, und 10 kg 01 BOwie 35 kg 
Guano irn Gesa.mtwert von 8,80 M. Iieferten. (He use val, Chem. Rev. 10, 204.) 

Uber die Gewinnung des japanischen FischOles, des Fisch- und SardeUentranes und die Ein
fiihrung der Produkte in die Lederfabrikation finden sich die eraten Angaben von W. Eitner in 
Gerber 1886, 124-

Uber die vielfachen Verwendungsarten der echten Fischole (nicht der Trane) fiir Maler
farben, Lederappreturen, wetter- und hitzebestii.ndige Anstrichfarben (mit Bleiglii.tte als Pigment 
fiir Schornsteine und Kesselwii.nde), japanische La.ckwaren usw. siehe M. Toch, Referat in Chem.
Ztg. Bep. 1912, 14-

Zum A b s c h e ide n und Raffinieren von FischOl behandelt man as unter 100° in Gegenwart 
von Wasser mit einem inaktivem Gas. (A. P. 1368148.) 

Eine Anlage zur Behandlung des Fischolas mit Ozon wird in A. P. 1426803 baschrieben. 

323. Trandesodoriemng durch Hydriemng, Chlorierung usw. 
Nach G. Hauser, Selfens.·Ztg. 1912, 868 riihrt der Trangeruch von niederen Fettsii.uren 

und Aminen her, die zum Teil in das Glycerinwasser gehen und hier durch gebrannten Kalk 0.1;; 
Oberflii.chenschaum abgeschieden werden konnen, wii.hrend ein Teil in den rohen Fettsii.uren 
verbleibt und durch kurze Behandlung mit 120° 'Warmer, konzentrierter Schwefelsii.ure zum 
grof3ten Teil entfemt werden kann. Die baste Methode zur Erzielung weif3er, vollig geruchloser 
Fettsii.uren aus Tran ist die moderne Fettspaltung und fraktionierte Dastillation der niederen 
Fettsii.uren. Doch erwii.bnt der Verfasser, daf3 auch bei genauester Arbeit oft noch ein schwacher 
Geruch iibrigbleibt, den man dann mit MirbanOl oder einem Lavendel-CitronellOlgemisch iiber
deckt. Die Spaltung, bei der man sich zweckmii.f3ig der Sulfurierungsmethode [848J bedient, be· 
zweckt in erater Linie die Entfemung der stark riechenden Amine und der niederen Fettsii.uren. 

Entgegen dieser Ansicht wird der anhaftende iible Geruch der Trane ni ch t d urch Ami ne 
hervorgebracht, BOndern durch Oxydationsprodukte einer stark ungesii.ttigten Fettsii.ure, der 
Klupanodonsii.ure Cu H 2IOI , die vier Doppelbindungen besitzt und deren aldehydartige Oxy
dationsprodukte sich zwar voriibergehend entfernen lassen, im iibrigen sich aber immer wieder 
neu bilden, so daf3 der Tran auch in der fert~gen Seife noch seinen iiblen Geruch zeigt und diesen 
BOgar auf die Wii.sche iibertrii.gt. Urn demna.ch Tran wirksam, geruchlos zu machen, mUssen diese 
Doppelbindungen nach F. Goldschmidt, Seffens.-Ztg. 1912, 621 abgasii.ttigt werden, und dies ge
schieht am besten nach einem der neueren Reduktionsverfahren, die sich der kolloidalen Edel
metaUe als Kontaktsuhstanzen bedienen. Siehe D. R. P. 286 488 und [879]. 

Zur Heratellung der K I up a nod 0 n s ii. u re isoliert man sie aus dem Tranfettsii.uregemisch 
iiber ihr Oktobromid, das man dann bei Gegenwart eines neutralen LOsungsmittels mit Zinkstaub 
entbromt. Die Sii.ure ist leicht als Produkt mit dcr Jodzahl 360 gewinnbar. (D. R. P. 266860.) 

Ein Verfahren der Geruchlosmachung Ilnd zugleich Hartung von Tran durch Hydrierung 
ist in E. P. 72/1912 beschrieben. [879]. 

Nach Nonv. P. 84 401 werden die den Trangeruch bedingenden ungesiittigten Fettsii.l~l'en 
zuerat partiell zu weniger stark ungesii.ttigten hydriert, die man dann durch Erhitzen in e~nel' 
Wasseratoffatmosphii.re polymerisiert und so unschiidlich macht, worauf man das Tranbl sch11e/3· 
lich mit Wasserdampf wie iiblich reinigt. 

Nach einem von W. P. Schuck angegebenen Verfahren kann man fettc Ole durch Behandlung 
mit Wasserstofi viel haltbarer deHodorieren als bei Einwirkung von Wl\II8erdampf. Die Methode 
eignet sich besondera zur Reinigung von Fi'lcholen und Bibergeil. (Zentr.-BI. 1919, II. 778.) 

Zum Geruchlosmachen von TraIl versetzt man 100 kg des Rohproduktes nach D. R. P. 110 791 
mit einer kalt geRii.ttigten w8.Rserigen Lo~mng VOIl 2-4% Alaun und behandelt mit Dampf von 
108-110°. Die iibelricchenden Stoffc werden auf dieRe Woi'!e g~paltf'n und teils durch dcr; 
Dampf fortgefiihrt, teils als Lcimmassc abgeschicden. Nach mchratiindigem Durchleiten, wobol 
eine Kondensation von WaHlierdampf vcrmieden werden soli. wird der Dampf abgespcrrt un~ 
as erfolgt eine Trennung des Trancs von der AlaunlOsung. Der Tran wird abgclsssen und bel 
80° geklil't. 
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Oder man vermischt den Tran mit der entsprechenden Menge eines ReinigungsOles, das aus 
einer Aufiiisung von fettsaurem Eisen in Tran oder einem anderen 01 besteht. (D. It. P. 
84188.) 

Zur Geruchlosmachung von FischOl setzt man es in einem geeigneten Apparat unter Riihren 
in einer Wasserstoffatmosphare der Einwirkung von elektrischen Glimmentladungen aus. (D. R. P. 
189410.) - Vgl. A. P. 1 426 803 in [822]. 

Zum Reinigen und Geruchlosmachen von Tran solI sich nach D. R. P. 202 676 die Behandlung 
mit iiberhitztem W 6sse rda m p f bei Gegenwart von Knochenkohle und Kreide im Vakuum bewahrt 
haben. 

Nach D. R. P. 280128 werden Tranfettsauren in der Weise geruchlos gemacht, daO man sie 
zunii.chst durch Auskochen mit sii.urehaltigem Wasser vorreinigt und sie sodann bei etwa 260° 
durch Einleiten eines in d i ff ere n te n G a ss t ro me s von den iibelriechenden Gasen leichtfiiissiger 
Fettsii.uren befreit. Nach ca. 3 Stunden destilliert man bei ca. 290° die Fettsii.uren in iiblicher Weise 
abo Der Verlust an Fettsii.uren betrii.gt etwa 1 ~ %. Die erhaltenen Produkte sind bleibend geruch. 
los und bedeutend harter als die bisher aus Tran hergestellten. 

Ein Verfahren zum Geruchlosmachen von Olen und Fetten durch Behandlung mit Dampf 
im Gegenstrom ist in D. R. P. 822347 beschrieben. 

Wii.hrend der Gewinnung oder Reinigung von Tran oder Fischolen behandelt man das Gut 
bei niedriger Temperatur unter gewohnlichem Druck und bei Gegenwart groOer Waschwasser
mengen mit einem indi fferenten Gas. (Norw. P. 32806.) 

Zur Reinigung von Tran oder FischOlen behandelt man das Material bei Gegenwart groCer 
Wassermengen, die die Reinigung bewirken, unter verringertem Druck bei niedriger Temperatur 
mit stromendem Wasserdampf. (Norw. P. 32736.) 

Urn FischOle oder Trane geruchlos zu machen, erhitzt man das Rohmaterial unter Zusatz 
von 1,5% Atzkalk (Erdalkalioxyde, -hydroxyde) 6 Stunden bei normalem Druck auf 210°, kiihlt 
dann auf 150° ab, behandelt wa.hrend 2 Stunden mit stromenden Wasserdampf und entfemt so die 
ungesii.ttigten Fettsii.uren und mit ihnen die Geruchsbildner. (D. R. P. 294: 136.) 

Zur Gewinnung von hellem, fast geruchlosem Tran erhitzt man das vom Eiweif3 befreite Roh
produkt im geschlossenen Gefa.O mehrere Stunden auf 250--300° und unterzieht das Produkt 
dann, um noch anhaftende niedere Fettsa.uren zu entfernen, einer Nachreinigung durch \Vaschen 
oder Diimpfen. (D. R. P. 294: 778.) 

Nach Din. P.16 698/1912 erhii.lt man durch Behandlung von Walfischtran oder Heri ngsol 
mit unterchloriger Sa.ure oder Natriumhypochlorit ein geruchloses Gemenge von lmvera.nder
te!l Fettsii.uren, Seife, KochsalzlOsung und einem Additionsprodukt ungesa.ttigter Tranfettsii.uren 
mIt Hypochlorit. Die KochsalzlOsung wird abgezogen und aus den iibrigen Bestandteilen wird 
eine Seife hergestellt, die zur 'Oberdecklmg des noch vorhandenen schwachen Geruches einen Zu
satz von etwas Nitrobenzol erhii.lt. 

Zum Geruchlosmachen von Tran kann man nach Farbe und Lack 1912, 294: auch Chlorkalk 
verwenden, den man in der Menge von 100 g in 4,51 Tran einriihrt, worauf man SaIzsii.ure zusetzt, 
das Ganze kra.ftig durchschiittelt, absitzen lii.Ct und den abgezogenen Tran, nachdem man ihn 
evtI. noch einmal mit gepulvertem, gebranntem Kalk geschiittelt lll~t';' nach einigen Tagen abzieht. 

Zum Geruchlosmachen von Tranen oder anderen Fetten, Olen, \Vachsen oder Fettsa.uren 
h~handelt man die durch Spaltung der Neutralfette erhaltenen Stoffe, z. B. bei 50° mit Chi 0 r 
hIS Zur Gewichtszunahme von 25%, spaltet dann durch Erhitzen auf 250° bei Abwesenheit von 
Wasser das Chlor lmter Zusatz von festen salzsii.urebindenden Stoffen ab, setzt wenn die Salzsii.ure 
~ntwichen bzw. gebunden ist, den Apparat unter ein Vakuum von etwa 100 mm und treibt mit 
uherhitztem Dampf den Blaseninhalt iiber. Man erhii.lt so speziell aus Tran gelblichweif3e, ge
ruchlose, halbfeste Seifenausgangsmaterialien. (D. R. P. 317448.) 
V Nach Ubbelohde-Goldschmidt, "Technologie der Fette, III. Bd., S. 547" ist das Engelhardtsche 

erfahren der Beseitigung des Trangeruches aus Fettsii.uren, das darin besteht, daB man die 
Fettsii.uren zunii.chst destilliert lmd dann unter starkem Riihren hoch erhitzt, um die Riechstoffe 
zu zerstoren, immer noch die t'infachste und geeignetste Methode. 

324. Trandesodorierung mit Siuren. 
t. Nach D. R. P. 162 638 erhitzt man Fischft'Ue Zur De.sodorierung mit mindestens 20% konzen
nerter Schwefelsii.ure vom spez. Gewicht 1,84 auf etws 3i--35° und entfemt, sus der Masse 

t':;?h Auswaschen mit Wa.'I.'Ier die wn"serlo"Iichen geruchlm~en Salz{', in welche die iibelriechendt'n 
me (s. v~rst,. Kllp.) durch diese Behandlung iibergefiihrt werden. 

\" Urn mit Sieherhl1it Trant' gt'ruchlos zu erhalten unterwirft man das Rohmaterial nach griind
~~r m~chani'lcher und chemischer Heinigung einem teilweisen Desodori{'rtmgHverfnhr{'n mit. 
<> • 60griidiger S c h w e f e I s a.u r e uud Aluminiumsu\fnt und spnltet dns Fl'tt. dnnn mogliehst 
Weltgehe~d. Der erlmlt,!'nen Fetkiii.url'n werden ruwh sorgfii.ltiger Trocknung und Ht'handlung mit 
konzentnerter Schwefelsii.ure, mit Wasser gekocht, wobei die SulfogrupPt'll durch OxygruPPt'1l 
ersetzt werden; die so erhaltemm Oxyfl'ttsii.uren werden IU\ch Zusntz von etwHs Fullererdl) filtriert 
und.dann destiIIiert. AU8 dem mit (1tWIl8 stnrk verdiinnter Sii.ure und \VIl.'I.'lt'r ~t'wn,,('I1Pn{'m DestiIInt 
f::.wmnt man durch Pressen Stenrin- und Olsii.ure. )){'r Retortl'nriick..'<tllnd wird suifuril'rt, das 

odukt mit Wasser zcrlegt, erschopfend ausgewa.'lclll'n und ab{'rnmls dl'Stillit'rt. Nnch eim'lll 
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anderen ebenfalIs von C. K. Keutgen zitierten Verfahren leitet man durch die griindlich vorgereinig
ten auf 150-250° erhitzten Trane Kohlensaure, die die iibelriechenden Korper mit sich 
nimmt und erhiUt so gelblichwei13e Produkte, deren Titer zwischen 22 und 38 schwankt und 
die den gekochten oder polymerisierten Olen gleichen. In iihnlicher Weise werden die Abfall
wollfette, Soapstocks und Leimlederabfii.lle verarbeitet. (SeHens.-Ztg.42, 1)1)2,0'78, 1)94 u. 617.) 

Oder man verriihrt zur Geruchsverbesserung von Tran und Tranfettsii.uren die Fett
stoffe mit 20-50% ihres Gewichtes einer Sulfosaure des BenzoIs oder seiner Homologen in 
minerl ldaurer LOsung, wiiBcht das Gemisch nach einigen Stunden der Ruhe mit Wasser aus und 
destilliert das von den 10slich gewordenen Verunreinigungen nebst der iiberschiissigen Sulfosaure 
befreite Produkt direkt oder mit Wasserdampf. Das Verfahren beruht nicht auf der Methode der 
Twliehellschen Fettspaltung (846), bei dem iibrigens nicht einfache BenzoIsulfosauren, sondern 
Benzololeinsulfosauren oder Naphthalinoleinsulfosauren verwendet werden. Man erhiUt so Fett
stoffe, die Seifen liefem, die auch bei monatelanger Lagerung ebenso, wie die mit ihnen ge
waschene WiiBche frei von jedem unangenehmen Geruch bleiben. (D. R. P. 21)0801).) 

Zur Desodorierung von Tran oder FischOlen sulfiert man sie in ~enwa.rt von H a r zen. Der 
Eigengeruch der aus den so erhaltemin Fettsauren hergestellten Seifen liWt sich durch Zusatz 
geeigneter Riechstoffe verdecken. (D. R. P. Anm. H. 1)9188, KL 28 d.) Nach einer Abii.nderung 
des Verfahrens erhitzt man zunii.chst 10000 TI. der Tranfettsaure indirekt, zur Verdampfung 
des in ihr enthaltenen Wassers auf 110°, fiigt dann 200 TI. Fichtenharz hinzu, das man vorher 
zwecks besserer Verteilung mit 200 TI. derselben Fettsaure zusammenschmilzt und laJ3t nun 
1500 TI. konzentrierte SchwefeIsaure unter Riihren einflieJ3en, wobei 125° nicht iiberschritten 
werden sollen. Man riihrt dann so lange, bis keine schweflige Saure mehr entweicht, laJ3t das auf 
etwa 80° abgekiihlte Reaktionsgemisch in 3000-5000 TI. Wasser flieJ3en, kocht 10 Stunden, zieht 
das saure Wasser ab, kocht mit derselben Menge frischen Wassers noch einmal 10 Stunden, trennt 
die erhaltene sehr starke Emulsion mit konzentrierter KochsalzlOsung, neutralisiert die abgetrennte 
Fettsii.ure (Methylorange aIs Indikator) mitteIs sodahaltiger KochsalzlOsung, trocknet die ge
wonnene stark wasserhaltige Fettsaure bei 110° und destilliert sie im Vakuum mit iiberhitztem 
Wasserdampf. (D. R. P. 281871).) 

Zur Geruchverbesserung von Tranfettsauren destilliert man sie in einem Gasstrom 
sch wefliger Sii.ure und erhiUtso einProdukt, dasselbst und auch in Fonn der aus ihm herge
stellten Seifen geruchlos bleibt, wie Versuche ergaben, die iiber ein Jahr lang ausgedehnt wurden. 
(D. R. P. 288 218.) 

Zur Geruchverbesserung von Tran destilliert man ihn mit 5% hoherer Fettsauren, 
die man durch Zerlegung von Fetten oder aus deren Tran selbst gewinnt, zusammen bei so niedriger 
Temperatur (etwa 216°) im hohen Vakuum, daJ3 im wesentlichen nur die mit den Geruchstoffen 
beladenen, im Tran vorhanden gewesenen fliichtigen sauren iibergehen. Es gelingt so, mit nur 
wenigen Prozenten an zugesetzten hoheren Fettsauren einen fast geruchlosen, in seinen guten 
Eigenschaften jedoch nicht beeintrii.chtigten, reinen, hellen Tran zu erhalten. (D. R. P. 271060.) 

Nach G. Hauser lassen sich ohne erhebliche Verluste taclellose weiJ3e, vollig geruchlose Fett· 
sauren aus Tranen nur durch Fettspaltung mit starker Schwefelsii.ure erhalten. Die den G~
ruch bedingenden niederen Fettsauren (Butter-, Valerian-, Capronsii.ure usw.) ebenso wie dw 
stickstoffhaltigen Verbindungen gehen dann zwn Teil in das Glycerinwasser iiber und werden 
sus ihm durch Zusatz von gebranntem Kalk ale Oberflii.chenschaum zur Abscheidung gebracht 
bzw. sie bleiben im Riickstand der Destillation der Spaltungsfettsii.uren. (SeHens.-Ztg. 89, 863.) 

325. Lebertran und -ersatz. 
Zum Unterschied vom Fischtran, der durch Ausschmelzen des Specks groJ3er Seetier~ ge

wonnen wird und im Norden vielfach aIs Nahrungsmittel, sonst industriellen Zwecken dIent, 
ist der Lebertran das Fett der Leber vom Dorsch (oder vom Haifisch) und wird aus fur d';ll"cll 
Ausechmelzen mit Dampf ale helles, Oliges Pril.pa.rat gewonnen. Der blan ke Le bertran resultlert, 
wenn man das Fett aus den Lebam an der Sonne freiwillig ausflieJ3en liJ3t. Verarbeitet man 
Le~ die lii.ngere Zeit gelagert haben, so erhalt man in geringerer Ausbeute den braunen 
Lebertran. 

Zur Herstellung von Lebertran wiiBcht man die frischen Fischlebem nach ~ecbn. Rundsch. 
1906, 469 und erwinnt sie in diesem, von anhaftenden Blutteilen gereinigten Zustande na.ch 
der Zerkleinerung in Extrakteurel\ auf etwa 50°, wobei der Tran auslii.uft und sich unter .den 
SiebbOden der Gefii.J3e sammelt. Die Riickstii.nde werden zur Diingerm~hlfabrikation verarbel~et, 
wlhrend man den Tran zur Abscheidung des Stea.rins auf niedrige Temperatur abkiihlt und ihn 
filtriert, wodurch er in verwendungsfii.hige Form gebracht wird. 

Zur Gewinnung des Lebertrans erwii.rmt man die von der Gallenblase und allen Fremdkorpern 
befreiten, mit Wasser gewaschenen Lebem mit 20% W88Ber im direkten Dampf wii.hrend 40 Minuten 
suf 70-75°, schopft nach einer hal ben Stunde ruhigen SteheD8 der oligen M88Be den Tran sdb , 
wlscht ihn mehrmals mit 50° warmem W88Ber, kiihlt ihn dann in vom W88Ber befreitE'Il Zustan .e 
in geschlO88enen Behiltem ab und trennt 8chlieJ3lich den reinen Lebertran von dem auskrys~alhh
sierten Stearin. Einzelheiten und die zahlreichen KOD8tanten der Lebertrane verschiedener F18C -
arten bringen HaeDlevai und Huvan in Chern. Rev. 1907, 191. 

Den Med i zi na lIe ber tr a.n gewinnt man durch einfaches Einlegender Lebern des Dorschb~1:! 
in groOe mehrere 1000 Lebam fassende Bottiche, Abzapfen des ausgeflossenen Tranes nach 24 18 
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28 Stunden, Filtrieren und Abkiihlen auf - 15°, so daJ3 sich das Stearin ausscheidet, worauf man 
den Tran in Blechbiichsen abgieJ3t. Die norwegische Tranproduktion betrug 1914 120000 hI 
und hatte einen Wert von 5,5 Mi11ionen Kronen. (Offerdahl, Zeltschr. r. angew. Chem. 1914, 
III, 4.) 

Um zu verhindern, daJ3 beim Ausschmelzen der Dorschlebern Oxydation der Tranfett
saure zu Oxyfettsii.uren stattfindet, wodurch der Lebertran den eigentiimlichen Geschmack erhii.lt, 
verdrii.ngt man die Luft in den Schmelzgefii.13en wii.hrend des Prozesses und dann weiter bis zum 
Erkalten der ausgeschmolzenen Masse durch Wasserstoff oder Kohlensii.ure. (D •.. R. P. 68008.) 

Die elektrolytische Gewinnung von Dorschlebertran ist in Zeitschr. r. 01· u. Fettind. 
1921, 766 beschrieben. 

Zur Geschmacksverbesserung von Le bertran, Ricin usol und anderen Fetten reichert 
man sie mit Glycerin an. Man erhitzt also die Fettstoffe in Gegenwart von Metalloxydkatalysa.
toren (Tonerde, Titanoxyd oder Tonerde) mit Glycerin und erhii.lt 80 neue Verbindungen mit den 
urspriinglichen Triglyceriden, die kaum mehr Eigengeschmack besitzen. (D. R. P. 277641.) 

In Pharm. Ztg. 69, 92 gibt K. Tschanter Anhaltspunkte zur Bereitung haltbaren J 0 d -
e is enl e b er tr a ns. 

In Scotts Emulsion ermittelten C. Mannich und L. Schwedes neben 38,4 g Lebertran, 40,4 g 
bei 100° fliichtige Stoffe, 3,4 g Alkohol, 2,115 g Asche und 0,9 g Phosphorsii.ure, entstanden aus 
den Hypophosphiten. (Apoth •• Ztg. 28, 874.) 

Zur Herstellung einer Le bertrane m ulsi on emulgiert man in einer gerii.umigen Fla.sche 
500 Tl. Lebertran, 5 Tl. Tra.ga.nt, 5 Tl. Gummiarabicum, eine wii.sserige LOsung von 1 Tl. weiJ3em 
Leim und 300 Tl. Wasser durch 5 Minuten langes krii.ftiges Schiitteln. Dann setzt man eine LOsung 
von 5 Tl. unterphosphorigsauerem Kalk in 100 TI. Zimtwasser, 84 Tl. Zuckersirup und einige 
Tropfen Benza.ldehyd zu. Nach einigen Stunden wird noch einmal kriHtig durchgeschiittelt. 
(Pharm. Zentrh. 1910, 172.) Nach O. Richter, Apoth •• Ztg. 1912, 218 wird das Tragant-Gummi
gemisch, ehe man den Lebertran zugibt, vorteilhaft mit G I y c e r in angerieben. 

Ober Herstellung einer ha.ltba.ren Lebertranemulsion siehe auch Farbe und Lack 1912, 198. 
- Vgl. [886]. 

Nach' (). P. Anm. 700/1907 wird als Emulgiermittel fiir Lebertran entOlter oder von Xanthin
basen befreiter Kakao im Gemenge mit Eiern u. dgl. verwendet; man formt die Masse in Stiicke 
und trocknet sie im Vakuum. 

Zur Herstellung eines Lebertranprii.parates mit Hiihnereigelb verarbeitet man nach 
Techn. Runuch. 1912, 226 je 20 Tl. Gummi arabicum und Tragantpulver mit 200 Tl. Glycerin und 
100 Tl. frischem Eigelb zu einer gleichmiUligen Masse und verriihrt diese mit einem geschiittelten 
Gemenge von 800 Tl. Medizinallebertran und 600 Tl. weiJ3em Zuckersirup. Schlie13lich folgt noch 
ein Zusatz von 200 Tl. Calciumhypophosphat gelBst in 100 Tl. Wasser und zur Verbesserung des 
Gescbma.ckes ein Gemenge von je 3 Tl. kiinstlichem Bittermandel-, Gaultheria- und ZimtOl, 5 Tl. 
Pfefferminzol und 10 TI. Vanilletinktur. Das Gauze wird in einer Emulgiermaschine vermischt. 

Ein anderes Lebertranprii.pa.rat erhii.lt man nach Techn. Runuch. 1912, 289 aus ii.hnlichen 
Materialien unter Zusatz von unterphosphorsaurem Calcium und unterphosphorsaurem Natrium 
als leicht assimilierba.re ;phosphorsaure Salze. Vgl. Schabad, Zeitsl.'hr. r. klIn. Med. 1910, Nr. 6 u. 6. 

Zuro Herstellung lelcht emulgierbarer Ole, die einen hervorragend wirksamen Leb~rtran. 
erSatz bilden, rBstet man jodhaltige Meeresalgen mit festem Standort und mischt das RBst
produltt zweckmii.13ig unter Zusatz von etwas Sp,it, der spii.ter wieder verdampft werden kann, 
m~t 90 Tl. fettem 01. Die Algen nehmen gewisse Olige Pfla.nzenstoffe auf und man erhii.lt ein 
lelCbtverdauliches, nui3artig schmeckendes, wie Lebertran emulgierbares Prii.parat, das unter 
dem Namen Fuool bekannt ist. (D. R. P. 167292.) Vgl. Pharm. Ztg. 1904, 69. 
. Zur Herstellung leicht emulgierba.rer Fette setzt man den Fettstoffen alkoholische oder ii.the

rlSche Ausziige aus phospborhaltigen Stoffen des Pflanzen- und Tierreiches (Eidotter, Gehirn, 
Le,:>er, Milz, Maiskeime) im Gemenge mit Brom oder Jod zu und erhitzt das Gauze bis zur Ver
trelbung des LOsungmittels. Man extrahiert z. B. 300 getrocknete Eidotter erschopfend mit 
Chloroform, destilliert dieses bis auf 11 ab, setzt 2,5 g J od oder 0,2 g Brom zu und verriihrt diesen 
Auszug mit 10 g Araohisol. Nach Abdestillierung des Chloroforms erhii.lt man so einen Le ber
tranersatz, der auch fiir technische und Arzneimittelzwecke verwendba.r ist. (D. R. P. 176881.) 

. Der Lebertranersa.tz F i s c hoI besteht aus Faex medicina.le, Calcium glycerophospharicwn, 
Vltellum Ovi, Extractum Fuci titratunl, Saccharum lactis und album. (Pbarm. Ztg. 1917, 112.) 

326. WolHett, Abscheidung aus Wollwaschw8ssern. - Cockle- und Pferdehautfett. 
Deutschl. LanoUn (VaseUn) 1/. 1914 E.: 6867; A.: 12266 dl. 

Donath, V. E. und B. M. Margosches. Das Wollfett und seine Gewinnung. 1901. 
tiber die Gewinnung und Verwendung des ~ollfettes siebe die allgemeinen Angaben von 

~ren8ch in Selfens •• Ztg. 1920, 606 und die BetriebSmitteilungen von Hartmann, ebd. S. 868 lmd 
921, 42. 

Die mod()rne WolIfettfabrikation beschreibt E. Wolff in Chem.-Ztg. 1928, 59 • 
.. Daa Wollfett wird, seit man seine praktische Verwendba.rkeit zur Gewinnung kosmetischer 

Praparate erkannt hat (daa Wollfett win! sehr leicht von der Haut absorbiert), aus den Wo ll
Was c h was s ern technisch gewonnen. Urspriinglich begniigte man sich mit dem Eindampfen 
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der LOsungen zwecks Gewinmmg der Pottasche beirn Calcinieren des Eindampfriickstandes, 
erst spater wurde das Fett Haupt- und das Kali Nebenprodukt. 

Zur Fabrikation von Lanolin befreit man die rohe Schafwolle, die zwischen 6 und 35% Woll
fett enthiiJt, zunii.chst durch Waschen mit Wasser von dem der Hauptsache nach aus Kalisalzen 
bestehenden WollschweiLl und extrahiert daIm erst das Wollfett durch Waschen mit SeifenlOs~en, 
die man durch Mineralsauren' oder ErdaJkalisalze zersetzt. Je nach der Arbeitsweise gewmnt 
man direkt weiterverarbeitba.re Fettsaure- oder Kalkseifenkuchen, letztere mUssen durch Sii.uren 
zerlegt werden. Aus dem so geWOImenen 1().-60% Lanolin enthaltendem Wollfett trennt man 
nun durch 'Oberfiibrung in die unlOsliche Calcium-, Barium- oder Ma.gnesiumseife die verseifbaren 
Anteile ab und extrahiert das Lanolin aus diesen Seifen mit Aceton, bzw. zerlegt sie durch Sauren 
und reinigt die erhaltenen schwarzbraunen Fettsauren (Palmitin-, Carotin-, neben weniger Stearin-, 
Butter- und OIsaure usw.) durch Destilla.tion mit iiberhitztem Wasserdampf. Durch Abpressen 
trennt man das feste Wollfettstea.rin von dem fliissigen Wollfettolein und reinigt das schlieLUich 
resultierende Lanolin durch wiederholte Behandlung mit Bleicherde und schlieLllich mit Ent
fi.rbungskohle. In Selfens.-Ztg. 42, 929 u. 960 bringt B. Lach zum SchluLl die Kalkulation einer 
Anlage zur j&hrlichen Verarbeitung von 4500 dz Wollfett, die mit 25% Reingewirm arbeitet. Vgl.: 
Sellenlahr. so, 693 u. 714, woselbst J. Marcusson die zur Aufarbeitung des rohen WoUfettes ver
wendeten Verfahren und die aus ibm erhaltenen Produkte bespricht. 

Das in den WoUwaschwii.ssem enthaltene WoUfett ist in ihnen mit Seifen verunreinigt als 
Emulsion vorhanden, die bei 600 sich selbst iiberl88Aen zur freiwilligen Trennung von der nicht 
fetten Fliissigkeit je nach der Menge der die Emulsionierung bewirkenden Seifen Stunden bis 
Wochen braucht. Man fiiJlt daher aile Seifen entweder mit Kalk oder Calciumchlorid oder mit 
Sauren aus, wobei allerdings die Gewirmung des Fettes aus den Kalkseifen eine kostspielige Ex
traktion erfordert; auch die Fettsauren sind wegen furer hohen·LOslichkeit irn Wollfett nur schwer 
entfernbar. Am besten gewirmt man das Wollfett daher aus den WaschwiLssern nicht durch 
chemische, sondern durch mechanische Mittel, so vor allem durch Zentrifugierung in beson
deren Apparaten, in denen man aus den 600 warmen, 1,55% Wollfett enthaltenden Waschwiissern 
1,45% a.ls lichtgelbes, leicht weiter reinigbares, wasserarmes Produkt gewirmen kann. (E. Ayres, 
Metallarg. Chem. Eng. 1918, 317.) 

Verfahren und Vorrichtung zur unmittelbaren Gewinnung von Wollfett aus WoUwasch· 
wii.ssem sind in D. B. P. 340473 beschrieben. 

Zur Gewinnung von Wollfett dampft man die Wollwaschfliissigkeit nach D. R. P. 113894 
auf 1/10 bis 1/10 fures Volumens ein und erzielt so eine derartige Dichtigkeit des Lanolins, daLl seine 
TreImung von der Alka1ilOsung auf mechanischem Wege (durch Zentrifugieren) maglich ist. Das 
Fett wird wie ublich auf Lanolin verarbeitet, die AlkalilOsung durch Calcinieren auf Pottasch~. 

Zur Gewirmung des Fettes aus Wollwaschwassern konzentriert man diese Apwii.sser dlO 
in 4500 I 16 kg Pottasche und 32 kg Fett enthalten na.ch Smlth.Leach in Melftofach-Effektver
dampfem, schleudert das Fett aus der konzentrierten LOsung ab und verascht die KalisalzlOsung· 
Nach dem Verfahren von E. V. Chambers reichert man besser die Fliissigkeiten durch mehrmaligen 
Gebrauch an und schleudert sie dann erst, wobei man das Fett in der Mitte der Centrifuge a~
schopft, die von Sand und schweren Teilen befreite SeifenlOsung solange wiederverwendet, bls 
sie 6-8% Kali enthalt, und sie daIm erst konzentriert. (J. Soc. Chern. Ind. 36, 417.) , 

Nach iiJteren Methoden wurde die Ausfallung des Gesamtwoll- oder -walkfetten aus den 
Waschlaugen durch Zusatz verschiedener Mittel bewirkt, die entweder zur Bildung unloslicher 
Seifen oder zur Abscheidung der freien Fettsauren fiihrten. 

Nach einem von W. C. T. Schirrer schon irn London. Joarn. 1866, 296 beschricbenen Ver
fahren werden die Seifwaschwa.sser, wn aus ihnen die Fettsauren zu erhalten, mit einer Losung 
von schwefelsaurerTonerde versetzt. Vgl. die KalkmilchfiiJlmethode von Jeannency, Dlngl. 
Joarn. 142, 816-

tJber die Verarbeitung der Wollwaschwii.sser mit Baryt, siehe Daudenart und Verbert, 
D. Ind.·Ztg. 1876, 98. 

Zur Gewirmungdes Fettes aus WollschweiLlwii.!%lem werdensie nach A. P. 892 370 mit Starke, 
Zucker oder Melasse versetzt und durch Durchblasen von Luft oder Dampf in Fettbrei und 
ZuckerkalilOsung geschieden. Der Fettbrei wird abgeschopft und in einer warmen Kammer auf 
Grund des verschiedenen spez. Gewichts der einzelnen Fettllorten getrennt, w&hrend die Zucker-
alkalilOsung durch Calcinieren in Pottasche iibergefiihrt wird. 

Zur Herstellung von geruchlosem Wollfett fallt man die Wollwaschwii.sser statt mit Mineral
saure mit schwefliger Saure, wodurch nicht nur die Fiiulnis der Waschwiis.'Ier verhindert, 
sondem Buch die Zerstorung des aus dem WollHchweiLl stammenden Schwefelwasserstoffes und 
die Bildung von unterschwefligsauren Salzen und Schwefel bewirkt wird. (D. R. P. 66066.) 

Oder man konzentriert die Wollwllschw8.HHer. lIlischt den Hiickstand mit .'Iaurem. phosphor
s a u re m K al k oder einem anderen sii.urehaltigen Hltugend wirkendl"n Stoff, verdo.mpft das W ~~ir 
durch Erhitzen und preLlt da.'l Wollfett nus der Masse aU!!. Die HiickstiLndo dienen als Diingemltte . 
(D. R. P. 66 764.) 

Siehe auch die alteren Verfahrcn zur Wollfettabscheidung und -reinigung in D. R. P. 41661, 
48 616, 48 616 und 48 617. 

Ober das vom Hauttalg oder Wollfott durch dill Mengc der unverseifbarenBestandteile unter
schiedene Cocklefett (43,1 % gegfln nur 4,1 %). das bei gcwiMen Erkrankungen der Haut zur 
Abscheidung geiangt, siehe H. R. Procter, Kolleglurn 1912. 686. 
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Auch der beirn Putzen der Pferde abfallende Staub enthalt 15% eines lanolinartigen Kor
pers, den man durch Extraktion des durch Kammen oder Biirsten der Tiere gewonnenen Haut
mehles mit irgendeinem organischen LOsungsmittel erhalt. Das stark cholesterinhaltige dunkel
braune Fett enthalt nur sehr wenig freie Fettsauren, die man durch kalte Behandlung mit wenig 
Soda entfernen kann, ferner einen braunlichen Farbstoff; es zeigt einen schwachen an Honig 
erinnernden Geruch, der durch Behandlung mit Bleicherde und Knochenkohle beseitigt werden 
konnen. (D. R. P. 312826.) 

327. WolHettaufarbeitung, Neutralverfahren. 
Die Aufarbeitung des Wollfettes zur Gewinnung des damals zum erstenMale als Lanol in 

bezeichneten Endproduktes ist in D. R. P. 221)16 beschrieben. Das abgeschiedene rohe Wollfett 
ist ein Gemisch, das neben unzersetzten Seifen, Schmutz- und Farbstoffen vor all em freie Fett
sauren enthalt, die zum grof3ten Teile der ungesii.ttigten Reihe angehoren. Ferner sind die 
einwertigen hochmolekularen aliphatischen Alkohole des Wollfettes, die man rein erhalten will, 
als Ester gesattigter Oxysauren vorhanden, die man zuerst verseifen muf3, ehe man extrahieren 
kann. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, das die Seifen der Olsaure in den gewohnlichen Extrak
tionsmitteln ebenfalls lOslich sind, so daf3 man abermals untrennbare Gemische erhalt. Nach einem 
in neuerer Zeit vorgeschlagenen Verfahren verfahrt man dabei in der Weise, daf3 man die unge
sattigten Fettsauren zuerst durch Hydrogenisieren bei niederen Temperaturen bei Gegenwart eines 
Palladiumkatalysators oder nach der Varrentrappschen Reaktion durch Schmelzen mit iiber
schiissigen Atzalkalien in gesattigte iiberfiihrt. Man erhii.lt in ersterem Falle das unter Druck 
verseifte Hydrierungsprodukt und extrahiert die erkaltete feste Masse. Aus dem Riickstande 
scheidet man die Fettsaure ab und destilliert sie irn Vakuunl mit iiberhitzem Wasserdampf. Jener 
Extrakt ergibt nach dem Abdestillieren des Losungsmittels die Alkohole, die allerdings infolge 
der Hydrierung in ihren physikalischen Eigenschaften gegeniiber den urspriinglichen einige Ab
weichungen zeigen. (W. Schrauth, Selfeps.-Ztg. 43, 437.) 

Die alteren Methoden der Rohwolifetttrennung sind entweder Aussalzungs- oder Fallungs
oder Verseifungsverfahren meist unter gleichzeitiger oder folgender Anwendung organischer 
Losungsmittel. Auch ein Au sf r i e r pro z e f3 soil zum Ziele fiihren. 

Durch Abkiihlung des geschmolzenen Wollfettes auf 35° und folgendes Abpressen oder Zentri
fugieren erhalt man das bei 25---29 ° schmelzende C hoi ani n und ferner das bei 37-38 ° schmelzende 
C.holepa.lmin, aus denen bei Wiederholung des Prozesses bei 4(}-45° noch das Cholecerin, 
eID wachsShnlicher, griinlichgelber Pref3riickstand yom Schmelzpunkt 49-55° gewonnen wird. 
Letzteres Produkt bildet ein Wachssurrogat; das bei der Verseifung Fettsauren ergebende Chole
palmin eignet sich zur Kerzen- und Seifenfabrikation und Cholanin bildet ein konsistentes Maschinen
fett. Die Trennung der 3 Fettkorper wird wesentlich erleichtert, wenn man dem Rohfett geringe 
*engen eines fliichtigen oder nichtfliichtigen Fettlosungsmittels (Kohlenwasserstoffe bzw. fetta 
vie oder Fettsauren) zusetzt, die nicht den Zweck der fraktionierten LOsung erfiillen, sondern 
nur die Abscheidung der krystallisierbaren Fettkorper erleichtern sollen. (D. R. P. 81552.) 

Zur Trennung des Sui n ters in ein unter 4° schmelzendes reines neutrales Wollfett und Erd
alkaliseifen bzw. hochschmelzende Wollfette schlammt man die Wollwaschwasserriickstande 
mittels gekliirten Wollwaschwassers oder mittels wasseriger Losungen indifferenter Baize wie 
Kochsalz oder Calciumchlorid. (D. R. P. 69698.) 

.. Zur Gewinnung von Wollfett bedient man sich nach D. R. P. 48803 gleichzeitig eines fett· 
losenden Mittels (Benzin, Chloroform usw.) und einer SalzlOsung (Kochsalz, Soda, Chlor
~agnesium, Natriumsuifat) und lSllt diese beiden auf den Wollfettschlamm einwirken, so daf3 
e11!-e seifenfreie, neutrale WollfettiOsung erhalten wird, aus der man nach Abdestillieren des LOsungs
mlttels das Wollfett in fester Form gewinnt . 

. Zum Zerlegen von \\'ollfett lost man 100 kg des Rohproduktes nach Entfernung der 
frelen Fettsauren.(D. R. P. 163264) in 9 hi Benzin und erwarmt mit gegliihter Knochenkohle 
5-6 Stunden auf 5(}-60°. Die Kohle wird dann mit Benzin nachgewaschen, das letztere wird 
nbdestilliert und es resultiert ein Fett, das nur sehr geringe \VasseraufnahmefShigkeit besitzt. 

urch Extraktion der Knochenkohle mit Spiritus wird ein zahes, klebriges fettartiges Produkt 
e:halten, das so wassernufrmhmefShig ist, duf3 schon 2 Tl. geniigen, nm 98 Tl. Paraffinsalbe ge
el~net zu machen eine ~of3ere Wassormenge zu bind£'n. Nnch Zusatz D. R. P. 178804 laf3t sich 
d.le Kohle statt mit SpIritus allein I\uch mit B£'nzin, dem 5---lOo~ Spiritus von 95% beig£'setzt 
smd? vollstandig von den Lanogenen befreien. Diesps Verfahren ist auch ZUi' Zerlegung wollfett
~altxger Produkte in einen Wasser leicht und einpn \Vassf'r schwer absorbierenden Teil verwend-

ar. (D. R. P. 171178.) An Stelle des Wollft'ttes knnn mlln nach dPlll weih'rt'll Zusutzpatent 
puch 'Yollfetthaltige Produkte z. B. Wollft'ttsaure in derBl'lben Weise auf w3.."8eraufnnhmefii.hige 

ettmlSchungen verarbeiten. (D. R. P. 190 969). 

328. WolHettaufarbeitung, saure, alkalisehe und Extraktionsmethoden. 
7 Zur ~winnung von reinem braunen \Vollfet,t vl'rsf'iit. mlln dpn ]<'pttschll1mm nach D. R. P. 
S 6h646 mIt wasserigen Alkalien, elllulgiert die vl1rseift.l1 Mn""l1 mit Bt'lIzin und st'tzt. konzt'ntrit'rte 

c wefelsiure in der Monge von 2-3% dos angewendet.en Fettschlamn1l:'s Zll. Nach wl'nigen 
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Minuten trennt sich die Masse in eine iiberstehende LOsung von reinem W ollfett in Benzin, die 
man von der Schmutzmasse am Boden abzieht und deren Riickstand nach Verdunstung des 
LOsungsmittels das braune Wollfett des Handels bildet. Der ProzeJ3 kann auch mit unver
seiftem Schlamm vorgenommen werden, doch bleibt die Benzinschicht dann nicht klar und ist 
auch durch Filtration nicht vollstiindig klii.rbar. 

Zur Herstellung von hellem Wollfett vermischt man nach D. R. P. 76881 eine Losung 
von Wollfett in Benzin mit Phosphorsii.ure, Gerbsii.ure oder Essigsii.ure und etwa 2% des ange
wendeten Benzins an AlkohoI. Dann lii.J3t man absitzen, zieht die helle, gelbe das Fett ent
haltende BenzinlOsung von den Leim- und EiweiJ3stoffen ab, behandelt sie evtI. zur Neutralisierung 
der freien Fettsii.uren mit wii.sserigen Alka.lien, setzt zur Trennung der Schichten etwas Alkohol zu 
und arbeitet die Benzin-WollfettlOsung wie iiblich auf. 

Nach D. R. P. 86707 erhitzt man zur Herstellung von hellem Wollfett die LOsung des rohen 
Wollfettes in Benzin mit 3-4% der Fettmenge sirupOser Phosphorsii.ure so lange, bis ein 
an den Wandungen festhaftender, braunschwarzer, pechartiger Niederschlag entsteht und die 
LOsung hellweingelb wird. Nach 1-2 Stunden ist dies der Fall, man lii.l3t noch einige Zeit stehen, 
giel3t die klare, weingelbe LOsung ab, wii.scht sie zur Entfernung der letzten Phosphorsii.urereste 
mit Wasser, trennt die beiden Fliissigkeiten und dampft bis zur Fettkonsistenz ein. 

Oder man fiihrt das Wollfett zur volligen Verseifung mit siedendem Wasser und Sod 0.1 0 sun g 
in eine Emulsion iiber, liiJ3t die Fliissigkeit nach geniigender Verdiinnung sich absetzen, entfernt 
die schwimmenden nicht verseifbaren, zur Wachsersatzfabrikation dienenden Cholesterine und 
fAllt aus der Emulsion mit verdiinnter Sii.ure das zur Herstellung heller Seifen verwendbare 
Fettprodukt aus. (D. R. P. 66 868.) 

Zur V e r s e i fun g des Wollfettes digeriert man es bei miiJ3iger Temperatur mit wiisseriger 
AlkalilOsung bis die aus einer Probe freigelegte Fettsii.ure, die der Verseifungszahl des Wollfettes 
entsprechende Sii.urezahl ergibt. (D. R. P. 824667.) 

Um Wollfett zu reinigen behandelt man es9nach D. R. P. 77831 mit 10% Harz in alka· 
lischer LOsung, dann setzt man gesii.ttigte Kochsalzlosung zu und kocht, lii.J3t absitzen und 
trennt das Wa.sser ab, das den grol3ten Teil der Verunreinigungen enthii.lt. Das zuriickbleibende 
Fett wird zunichst mit frischem Salzwasser gewaschen, dann entfernt man dieses, lOst die geringe 
Menge gebildeter Seife in salzfreiem Wasser und erhii.lt nach der schliel3lichen Verseifung der 
freien Fettse.uren mit Alkali und LOsung auch dieser Seife das reine "Lanichol", das von der 
Oberflii.che der SeifenlOsung abgezogen werden kann. 

Nach einem anderen Verfahren zur Reinigung von Wollfett bedient man Rich des Essig
esters aIs LOsungsmittel (D. R. P. 79181). Man verseift zunii.chst die in dem Wollfett ent
haltenen Fettsauren und fiigt Essigii.ther zu, der das Fett lOst, wii.hrend die gebildete Seife in dem 
vorhandenen Wasser gelOst bleibt. Die SeifenlOsung lii.J3t man abfliel3en, wii.scht die Wollfett-
100ung bei etwa 600 mit SodalOsung und destilliert schliel31ich den Essigii.ther ab. 

Zur Gewinnung des Lanolins fiihrt man die in den Wollwaschwiissern gelosten Seifen durch 
100liche Erdalkali- oder Schwermetalloxydsalze zunii.chst in fettsaure Verbindungen iiber und be
handelt das erhaltene Gemisch der letzteren mit Wollfett, mit Aceton. das nur das Wollfett 
lOst, wii.hrend die fettsauren Salze und Verunreinigungen unlosIich bleiben. Man lil3t dann ab
setzen, zieht die FettlOsung ab, entfernt das Aceton ganz oder zwn Teil durch Abdeatillieren und 
gewinnt 80 direkt oder nach entsprechender Abkiihlung das reine Lanonin. Andere geeignete 
Uisungsmittel, die man auch vor der Behandlung mit jenen Sal zen verwenden kann, sind Benzin, 
Benzol, Xylol, Toluol, Amylalkohol oder Schwefelkohlenstoff die Wollfett und Seifeh 100en und 
nach Zusatz von Aceton ebenfalIs die unlOslichen Seifen im Riickstand und das Wollfett in Losung 
ergeben. Schlie13lich kann man auch Rohlanolin oder Handelswollfett durch LOsen in Aceton und 
folgende Behandlung mit den Salzen nach diesem Verfahren reinigen. (D. R. P. 88444.) 

lJber Herstellung von Lanoglycerin und die Verarbeitung von Wollfett auf Grund des 
Prinzips, da.J3 sich ein Teil der Fettsiuren in kaltem alkoholischen Ammoniak leicht lOst, wii.hrend 
das Le.noglycerin und die iibrigen Fettsii.uren schwer 100lich sind, ferner dal3 sich ein Teil dieser 
schwerlOslichen Fettsiuren direkt oder in Form von Seife in Aceton schwer lOst, wii.hrend das 
Lanoglycerin in Aceton leicht losIich ist, siehe D. R. P. 99602. 

Zur Verseifung von Fettsii.ureestern besonders von Wollfett in der Kil.lte versetzt man 
die LOsung des Materiales in Benzol oder Ather mit Natriumalkoholat oder trii.gt metallisc~es 
Natri urn (5-6%) in eine LOsung der Ester in Alkohol und den genannten LOsungsmitteln em· 
Es lii.l3t sich 80 das etwa 20Btiindige Erhitzen mit iiberschiissiger alkoholischer Kalilauge ver
meiden, das 80nst notig war, wn W ollfett aber auch W 0.1 rat oder chi n e sis c h e s Wac h s zu 
verseifen. (D. R. P. 00 067.) 

Ober die Herstellung von Lanoglycerin und iiber die Verarbeitung von Wollfett auf Fett -
sii.uren siehe D. R. P. 107782. Man verriihrt das Wollfett nach diesem Verfahren mit der notigen 
Menge verdiinnter, etwa 20-30% Alkohol enthaltender Alkalien oder mit alkoholischem ~o
niak bei Wasserbadtemperatur und gewinnt so nach einiger Klii.rung eine unten stehende Seifen-
100ung, die nach Entfernung des Alkohols wie iiblich auf Seifen oder Fettsil.uren verarbeitet werden 
kann und ein obenstehendes 01, das die unverseifbaren Bestandteile enthii.lt. (Bei Verwendung 
von alkoholischem Ammoniak ist die Lagerung der Schichten eine umgekehrte.) Das ~~ 
kocht man zur weiteren Reinigung mit der gleichen Menge konzentriertem alkoholischem .Al~ 1 
am Riickflu13kiihler, destilliert den Alkohol ab, lost den Riickstand in Ather oder Benzin, filtr18rt 
und schiittelt das FiItrat mit AlkaliIauge, ChlorcalciumlOsung und schliel3lich mit Wasser aUS, 
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um die Reste noch vorhandener Seifen zu entfernen. Nach Abdestillieren des LOsungsmittels 
hinterbleibt das salbenartig erstarrende Lanoglycerin, das durch Behandlung mit Tierkohle in 
wasserheller bis schwefelgelblicher Farbe gewonnen wird. . 

Zur Gewinnung von neutralem Wollfett neben Seife und Cholesterin wird das Wollfett 
nach D. R. P. 184188 teilweise verseift, worauf man das neutrale Fett durch Kochsalz abscheidet 
und entfernt. Die aus Seife und Fettaikohol bestehende Schicht des Riickstandes wird mit Sprit 
und Benzol behandelt und dadurch in eine Seifen- und Cholesterinschicht zerlegt, die man trennt, 
worauf man das LOsungsmittei durch Destillation wiadergewinnt. Man kann so rohes braunes 
Wollfett oder auch das aus Wollwaschwiissern erhaltene Produkt und iiberhaupt jades andere iihn
Hche Fett verarbeiten, das unverseifbare Bestandteile enthii.lt und gewinnt daun neben der reinen, 
gebrauchsfiihigen Seife getrennt von ihr das wei13e oder schwachgefirbte Han de sl a n 01 in und 
schlie13lich ebenfalls fiir sich ein ala Schmiermittel verwendbares neutrales W 0 II f e t t. 

Zur Verseifung des Wollfettes von der VerseifUIlgSzahl z. B. 126,3 behandelt man 20 Tl. des 
Rohmaterials mit 3 Tl. in 4-5 Tl. Wasser geiOstem A tznatron im Wasserbade, bis eine Probe 
sich im Morser zerkleinern lii.13t, extrahiert'den unverseifbaren Teil dieses Seifenkorpers mit Ather, 
trocknet das zuriickgebliebene, in Wasser IOsliche Extraktionsgut, zersetzt es in wiisseriger 
Losung mit Salzsii.ure, extrahiert die ausgeschiedene Fettsii.ure mit Ather, wiischt die ii.therische 
L1isung mit Wasser und erhii.lt nach Entfernung des Athers 80% yom Gewicht des Wollfettes 
eines talgartigen Fettsii.urekuchens, der die Sii.urezahl 186,3 zeigt und keine Cholesterinreaktion 
gibt. (D. R. P. 824887.) Nach dem Zusatzpatent extrahiert man aus dem rohen Verseifungs
produkt des Wollfettes mit LOsungsmittein das Unverseifbare und behii.lt ala Riickstand eine 
auf Fettsii.uren verarbeitbare oder in der Lack- oder Bohnermassenindustrie verwendbare Seife. 
(D. R. P. 848 488.) 

329. WolUettdestillation. 

Bei der Destillation des Wollfettes mit iiberhitztem Wasserdampf erhii.lt man zwischen 300 
bis 310° ein Produkt, das nach dem Abscheiden der fliissigen Anteile eine wei13e bis hellgelbe 
unter 45° erstarrende Salbe darstellt, die 16-33% unverseifbare Stoffe enthii.lt und daneben feste 
freie Fettsii.uren mit einem Schmelzpunkt von 44-47° und einem Molekulargewicht zwischen 
258-267. "Oberdies sind fliissige Fettsii.uren vorhanden, deren Molekulargewicht zwischen 270 
bis 203 liegt. Dieses Salbenprodukt wird als Zusatzfett in der Seifenindustrie und bei der 
Fabrikation von ko nsi s te n te r Fe t te n verwendet, bei denen der Gehalt an Kohlenwasserstoffen 
zuliiasig oder sogar erwiinscht ist. "Ober 310° erhii.lt man aus dem langsam abgekiihlten Destillat 
nach dem hydraulischen Pressen und Umschmelzen das bei 45° schmelzende Wo11fettstearin, 
der Hauptsache nach ein Gemenge fester Fettsii.uren, die der Molekulargewichtsbestimmung nach 
zu schlieJ3en 20--26 Kohlenstoffatome enthalten. Die Wollfettstearine, in deren unverseifbaren 
Anteilen Cholesterin nicht nachweisbar i'!t, dienen in der Leder- und Treibriemenfabri kation 
als EinfettungsmitteI, ferner zum Imprii.gnieren von wasserdichten Stoffen und Packpapier und 
schlie13lich zur Herstellung von Schlichtmassen fiir Weberenwecke. Als Kerzenmaterial 
sind sie unverwendbar. (J. Marcusson und A. v. Skopnlk, MlUeUg. v. Materlalpriifungsamt 81,186.) 
Ygl. Borchers, Zeltsohr. I. angew. Chem. 1890, 98-

Auch zur Verhinderung des Schii.umens der Riibenmaischen soIl sich der Zusatz von W 011-
fett eignen. (Xapale, Zeltachr. I. Splr.-Ind. 88, 88.) 

Um Wollfett in feste, fiir die Stearinfabrikation verwendbare Stoffe und zur Herstellung 
v~n zur Seifenerze~ung geeigneter OIsii.ure zu zerlegen, erwirmt man es in besonderer Apparatur 
mIt trockenen Alkallen auf 250--300°. Es werden bei diesem Vorgang zuerst die freien Fettsii.uren 
aIs alkalische Seife gebunden, worauf die Zerlegung der neutralen Ester in die Fettsii.uren ~d die 
zugehorigen Alkohole erfolgt. Letztere werden dann je nach der Dauer und der Hohe der Erhitzung 
~ehr oder weniger weitgehend zu den zugehorigen Sii.uren oxydiert. Nach Beendigung der Reak
tl!ln kocht man die Masse mit der 3-5fachen Menge Wasser aus und gewinnt durch Abkiihlung. 
dIe Seifen und eine Mutterlauge, die durch Calcination auf Alkalicarbonat verarbeitet wird. Erstere 
berden wie iiblich durch Sii.uren zersetzt, worauf man die Feststoffe von der Olsii.ure abpreJ3t 
.. zbw, man unterwirft das obenauf schwinunende Rohprodukt der fraktionierten Destillation mit 
u erhitztem Wasserdampf. (D. R. P. 82016.) 

. Zur Gewinnung der Fet'tsii.uren aus Wollfett erhitzt man es nach einer Angabe von V. Dulslne 
Inlt .KaIk unter 8 Atm. Druck, destilliert mit iiberhitztem Wasserdampf das Cholesterin Nl und 
f:!ewmnt aus der zuriickbleibenden Kalkseife durch Zusatz von Salzsii.ure die Fettsii.uren. IJ ii.hn
lio~~~ Weise lassen sich auch Wollwaschschlii.!nme ",ufarbeiten. (Jahr.-Ber. d. chem. Ge8. 1882, 

. ~n Verfahren der fraktionierten Wollfettdestillation ist mit der zugehorigen Vorrichtung F D •.. R. P. 78879 beschrieben. Zuerst destillieren hellgelbe in der Kii.lte kornig erstarren~e 
~tts!l'uren, dann geht dunkelbraunes Cholesterin iiber. Die erste Hii.lfte des Destillates, em 

llledrlgBchmeizendes, hellgelbes, in der Kii.lte verseifbares Produkt kann nsch dem Umschmelzen 
~zwecks Entfernung des brenzligen Geruches) direkt zur Seifenherstellung dienen, und wird mit 
bem Na.men Lanolein bezeichnet. Die zweite Hii.lfte bildet ein hochschmelzendes, schwarz
yra.unes Produkt, das als Rohcholesterin in der Vaselinlederfettbereitung statt des Ceresins 

erwendung findet. 
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Bei der fraktionierten Destillation von Wollfett mischt man es mit 20% eines bei 300-400· 
siedenden Mineraloles und erhii.lt dann bei der Destillation zuerst ein die Fettsii.uren des Woll
fettes enthaltendes, leicht verseifbares, hellgelbes S pi n n 01 und etwa die Hii.lfte der Masse als 
dunkelbraunen, weichen, zur Schmiermittelbereitung dienenden Fettriickstand. (D. R. P. 91 082.) 

Vgl.: die Zerlegung des Wollfettes durch Destillation irn Vakuum nach D. R. P. 68644 
und 74882. 

Zur Gewinnung reiner aliphatischer und cyclischer Wollfettalkohole destilliert man das 
bis zu einem Hochstgehalt von 15% von Neutralfetten befreite Wollfett unter Zufiihrung iiber
hitzten Waaserdampfes im Vakuum und gewinnt so Alkohole, die nicht, wie es bisher der Fall war. 
nur Mischungen mit Neutralfett darstelIen, sondem reine Produkte sind. Bei der folgenden Destil
lation erhslt man darum auch bis in die hochsten Fraktionen unzersetzte Produkte. Man ver
fii.hrt in der Weise, dal3 man zur Gewinnung des Alkoholrohgemisches das Material mit Kalk 
unter Druck weitgehend verseift oder mit alkoholischem Alkali arbeitet, in welchem FaIle man die 
aus der Lanolinfabrikation resultierenden spiritushaltigen Riickstii.nde verwendet. (D. R. P 
287741.) 

330. WolHettpraparate (Wollwacbs), WolHettersatz. 
Zur Herstellung von hoheren Fettsii.uren und Wollwachs aus Wollfett verseift man das 

neutrale Wollfett nach D. R. P. 00 110 mit alkoholischen Alkalien, lOst das Seifengemisch in der 
eben hinreichenden Menge heil3en Alkohols, verriihrt mit der 6-8fachen Menge Benzin, Benzol 
oder Schwefelkohlenstoff und lii.l3t die Emulsion sich absetzen. Die untere Schicht enthii.lt die 
Seifen der niederen Fettsii.uren, die obere Benzinschicht die Seifen der hoheren Fettsii.uren und 
das Cholesterinwachs. Erstere scheiden sich grol3tenteils schon beirn Erkalten der abgezogenen 
Benzinschicht aus, den Rest entfernt man durch Losen des Benzinabdampfriickstandes in heil3em 
Alkohol und folgendes Abkiihlen, so dal3 sich die Seifen der hoheren Fettsii.uren niederschlagen. 
Diese Seifen geben zerlegt sprooe Fettsii.uren vom Schmelzpunkt 7 ~ 790 • Das gewonnene C hoi e -
s t e r i n ist ein gelblicher wachsartiger Stoff, der ebenso wie jene Fettsii.uren ein wertvolles 
Kerzenmaterial darstellt. 

Zur Abscheidung von Wollwachs aus Wollfett wird das Rohprodukt nach D. R. P. 76613 
in Fuselol gelOst, worauf man die Losung abkiihlt. Es findet schon wenige Grade unter dem 
Schmelzpunkt eine fortschreitende Abscheidung des Wollwachses statt, die man nach Belieben 
unterbrechen kann, wenn eine geniigende Menge der festen Bestandteile zur Abscheidung gelangt 
ist. Das in LOsung befindliche Rohwollfett wird in iiblicher Weise auf Lanolin vei'arbeitet. 

Zur Herstellung von Fettmis ch u ngen lost man nach D. R. P. 186987 200 kg eines leicht 
Wasser absorbierenden Wollfettes in 10-15 hI Benzin und lii.l3t in der Warme iiber gegliihter 
Knochenkohle etwa 6 Stunden stehen. Die mit warmem Benzin abgespiilte Kohle versetzt m~n 
nach Entfemung der ersten LOsung mit einer 10-15proz. LOsung des Fettes, das mit den In 
dar Kohle verbliebenen Wollfetteilen angereichert werden solI. Dieses zugesetzte Fett entzieht 
ihr die in Benzin unloslichen Bestandteile; man kann das Verfahren unter Erneuerung des 
Fettes 80 lange wiederholen, bis die Kohle keine Fettstoffe mehr abgibt. . 

Nach W.Oelsner, Selfenll.-Zfg. 1912, 477 verkocht man zur Herstellung eines billigen kon
sistenten Fettes, das sehr wasseraufnahmefii.hig ist, ein Gemenge von 30 kg Wollfett, 20 kg 
Harz, 10 kg Talg und 100 kg leichtem amerikanischen SpindelOl mit einer aus 18-20 kg ~lk 
erhaltenen Kalkmilch. Nach erfolgter Verseifung werde.n noch 100 kg Spindelol partienw:elSe 
zugegeben und evtl. auch noch einige Kilogramm Fettsii.ure, wenn die Masse keinen richtlgen 
Verband eingegangen sein sollte. Die Kalkmilch soIl frisch bereitet sein und ein evtl. Laugen-
zusatz darf hochstens so grol3 sein, dal3 nur das neben dem Kalk zur Verseifung notige Laugen
quantum in der Fliissi~keit vorhanden ist, damit eine neutrale Seife resultiert. 

Nach D. R. P. 284602 werden fett- oder wachsartige Massen fiir die Firnis-, Lack-, Bohner
massen- und Anstrichfabrikation erhalten, wenn man beispielsweise 100 Tl. rohes oder neutr.ales 
Wollfett mit 10-15 Tl. frisch gelOschtem Kalkpulver einige Zeit offen auf 1200 erhltzt. 
Man giel3t aus und setzt die erstarrten Platten der Licht- und Lufteinwirkung aus. Die Oxy
dation kann durch Zusatz von TerpentinOl beschleunigt werden. 

Zur Herstellung einer fett- und oIlOslichen, trocknenden Masse aus dem unverseifbar~.n 
Wollfettbestandteil zwecks Gewinnung von Oberflii.cheniiberziigen oder Imprii.gnierungsmitteln fur 
Faserstoffe und Gewebe behandelt man ihn iiber seiner Schmelztemperatur mit Luft oder Sauer
stoff zyeckmii.l3ig unter gleichzeitiger Lichteinwirkung, wobei diese Oxydation auf der zu bohnern
den ode~ zu lackierenden Flii.che oder dem zu imprii.gnierenden Gewebe stattfinden kann. Gegen
iiber dem Produkt des D. R. P. 284602 besitzt das vorliegende den Vorzug der Neutralitii.t,.Asche
freiheit, der bedeutend leichteren Loslichkeit und der Eigenschnft. sich mit Wasser lelcht. ~~ 
emulsionieren und sogar kolloidalo Losungen zu goben. Man kann die Masse z. B. in Terpent~o 
IOsen, die zu behandelnde Flii.che mit dieser Losung bCRtrcichen bzw. imprsgnieren und nachtraii
Hch den Gegenstand an der Luft trocknen, um die Oxydation auf diese Weise zu bewirken. (D. R. • 
268966.) . 

Zur Herstellung des fiir kosmetische Zwecko vcrwendbaren 0 xycholesteri ns oxydlert m;~ 
Cholesterin in ChloroformlOsung durch 8-IOstiindiges Kochcn z. B. mit Benzoylsuperoxyd. el 
Anwendung von Tetrachlorkohlenstoff an Stelle des C'hloroforms ist die Reaktion in 2-3 Stunden 
beendet. (D. R. P. 818 228.) 
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Nach D. B. P. 56491 erhwt man Schwefellanolin, das sich mit einer grol3en Menge Wasser 
leicht emulgieren liil3t und als Seifenzusatz oder als Raupenleim Verwendung findet durch Er: 
hitzen von Lanolin mit etwa 20% Schwefel auf schliel3lich 230°. 

Nach D. B. P. 225911 wird der Schmelzpunkt des bei 300° siedenden Wollpechs ohne 
Herabsetz~ des Siedepunktes und der Elastizitat dadurch erhoht, daB man es entweder mit 
Schwefel bIB zur beginnenden Destillation erhitzt oder in das geschmolzene Wollpech Schwefel 
in Da.mpfform mit oder ohne Luftzufuhr einfiihrt. Der ganze Schwefel entweicht (sogar bei einem 
Zusatz von 30%) als Schwefelwasserstoff, wiihrend Stea.rinpech ebenso mit Schwefel behandelt 
einen Teil des Schwefels bindet. Die Produkte konnen aIs Anstrichmittel, sowie unter Zusatz von 
faserigen Stoffen zur Herstellung von Kunstma.ssen dienen, deren Schmelzpunkt urn so hoher 
ist, je grol3er der Schwefelzusatz war. 

Ein eigentiimliches Produkt, das beirn Drucken oder Schlagen zwischen erwii.rmten Flachen, 
z. B. zwischen den Fingerspitzen, bei Luftzutritt federwolkenartige Gebilde abscheidet, 
wird nach D. B. P. 265219 in der Weise erhalten, daB man 90 g entwii.ssertes Wollfett mit 10 g 
einer 10proz. RohgummilOsung in Benzin vermischt, die Masse 5 Stunden auf dem Wasserbade 
erwarmt, bis das Benzin sich verfllichtigt hat, und nunmehr durch Zusatz von Wollfett das Ge
wicht des Produktes wieder auf 95 g erhoht. SchlieBlich setzt man noch 5 g FichtennadelOl zu 
und fiillt die erkaltete Masse in Schachteln oder Tuben. Es solI schon eine kleine Menge der Salbe 
geniigen, urn hunderte kleiner und grol3er Federflocken zu bilden. 

Zur Herstellung eines Lanolinersatzmittels vermischt man nach D. B. P. 124874 fliis
siges Holzol und etwas Wachs mit dem ElaeococcaOl, das man durch kurzes Erhitzen von chine
sischem HolzOl auf 300° erhiilt. 

Einen billigen Lanolinersatz fiir pharmazeutische Zwecke erhii.lt man durch Mischen von 
70 Tl. reinem Erdol, 20 Tl. Paraffin vom Schmelzpunkt 60°, 5 Tl. wasserfreiem Lanolin, 100 Tl. 
Wasser und 10 Tl. Cetylalkohol. Letzterer l8l3t sich in einer Ausbeute von liber 40% durch 
Destillation einer Walra.t-Calciumseife bei 34° aus kupfemen GefiiJ3en gewinnen. Die Mischung 
besitzt gegenliber dem Wollfett den Vorteil nicht ranzig zu werden und bildet, richtig bereitet, 
d, h. durch Eingiel3en des vorgewii.rmten Wassers in die Schmelze der anderen Stoffe, eine gleich
maJ3igere Salbe aIs das Wollfett. Ein Coldcreme wird hergestellt durch Verwendung von 250 Tl. 
statt 100 Tl. Wasser in der genannten Zusammensetzung. (S. Axelrad, Ref. in Zeitschr. f. angew. 
Chern. 1918, 415.) 

Andere LanoJinersatzmittel bestehen aus Gemischen von Wachs und LeinO! oder LeinOl, 
Vaselin und Walrat oder Wachs, festem Paraffin und Vaselin. (Pharm. Ztg. 61, 66.) 

S. a. Kunst wac hs und Wac hs ers at z [336J. 

Wacbsarten und ihre Verarbeitung. 
331. Literatur und Allgemeines fiber Wachs. Tierische Wachsarten. 

Deutschl: Walrat 1/. 1914 E.: 117; A.: 4 dz. 
Deutschl. Blenen-{Insekten-) wachs, roh 1/2 1914 E.: 14 604; A.: 11142 dz. 
Deutschl. Iosektenwachs, zubereltet 1/. 1914 E.: 221; A.: 6274 dz • 

. Berge,r, Fr., Von Biene, Honig'\llld Wachs. Ziirich 1917: - Sedna, L., Das Wachs und 
seI?etechruscheVerwendung. Wien 1902. - Thalmann, F., Die Fette, Ole und Wa.chsa.rten. 
Wlel!: und Lflipzig 1922. - Vgl. auch die betreffenden Kapitel in den Handbiichern von Hefter, 
Schadler, Lewkowitsch usw. 

t Dber das Wachs und seine Verwendung irn klassischen Alterturn siehe Badermaon, Chem.
echo •. Ind. Ben. II. Selfe 1919, Nr.17, 1. 

DIe Aufgaben der Wachschemie erortert H. Fischer in Zelt8chr. f. imentI. Chern. 22, 177. 
b ~achsfiilschungen, besonders mit Rindertalg und anderen Stoffen und deren Nachweis 
esprlCht I. F. O. Koch in SeUenfabr. 1908, 1141 u. 1169. 

S 'f Angaben von Neuberger liber die Kunstwabenindustrie in der Schweiz finden sich in 
e. eos.-ztg. 1921, 740. 

U'b,:r das Hum mel wac h s und seine Eigenschaften sowie die Unterschiede vom Bienen
wahchs ,slehe E. Sundwlk, Zelt8chr. f. physlol. Chern. 1907,865. Vgl. die Beschreibung der Eigen
sc aften des Wa.chses gewisser Insektenarten, deren Ziichtung in China und die Verwendung 
~~~6Produktes als Bienenwachsersatz und zur Kerzenfabrikation in Zelt8chr. f. angew. Chern. 

, 041). 
2 Daa Gheddawachs (liht>r seine Gewinnung siehe H. Fischer, Zelt8chr. r. angell'. Chern. 
d~I, 80S) eine ostindische Bienenwachsart enthiilt dieselben Kohlenwasserstoffe wie das Pro
t t u~erer Bienen jedoch statt des Myricylalkoholes der den charakteristischen BeE alidtell ~es Rienenwachses bildet C e r y 1 alkohol. Niihere Angaben bringen A. Llpp und 
• uhn, m. Journ. f. prakt. Chern. 86, 184. 

1917Dber d~e deutsche Wa.chsindustrie ~ch dem Kriege siehe H. Fischer, Chem.-techn. Ind. 
, Nr.6, 1 u. Nr. 7, 1. 

Lan /I e. Chem.-techn. Vorschrlften. S. Autl. III. Bd. 25 
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Die technisch verwendbaren Wachsarten stammen aus allen drei Naturreichen und bestehen 
chemisch aus meist einwertigen hoheren Alkoholen und Fettsii.uren, die beide ii.therartig gebunden 
sind. AlIe Wachse sind in organischen Losungsmitteln, auch in Fetten und fetten Olen loslieh 
bzw. mit ihnen mischbar, sie sind ferner, wenn auch nur partiell, durch die iiblichen Mittel ver
seifbar. Dem Tierreich entstammen die wichtigsten Wachse: Bienen-, Insektenwachs, Woll
fett, Walrat, SpermacetOl und Dogingstran und das Wollwachs, der neutrale Anteil des rohen 
Wollfettes (Lanolin ist Wollwachs mit 22-25% Wasser). [828.] 

Der Pflanzenwelt entstammen: Carnauba-, Palm-, Japan-, Myrten-; Okuba-, Java-, 
Kuhbaum-, Balanophoren- und Okotillawachs, wii.hrend der Boden Ozokerit und daraus Ceresin, 
Paraffin und Montanwachs [206] liefert. Eine kurze Beschreibung der einzelnen Wachsarten und 
ihre Verwendung fiir Beleuchtllngs- und kosmetische Zwecke, in erster Linie aber zur Verarbeitung 
auf Kerzenmaterial, bringt F. Wider in Zeitschr. r. angew. Chern. 1000, 1709. 

Man gewinnt das Bienenwachs, das Verdauungsprodukt der Bienen, durch trockenes oder 
nasses Ausschmelzen der Wabeno In letzterem Falle arbeitet man mit heiJ3em Wasser oder iIll 
GroJ3betriebe auch mit Dampf. Die nach dem Ausschmelzen verbleibenden Riickstii.nde werden 
zur Gewinnung der letzten Wachsanteile mit organischen LOsungsmitteln extrahiert. 

Reines Bienenwachs solI beirn BeiJ3en an den Zii.hnen nicht haften und beirn Kneten an den 
Fingern nicht kleben bleiben, es solI femer mit Sprit gekocht und mit Ammoniumcarbonat ver
setzt nach dem Erkalten mit zugetropfter Salzsii.ure keine Fettaugen abscheiden, da es sonst mit 
Talg verfiUscht ist. Eine weitere einfache Probe wird in der Weise ausgefiihrt, daJ3 man mit Wasser 
gekochtes 'Vachs mit der doppelten Menge Borax in w8.ssriger Lasung abermals aufkocht und iiber 
Nacht stehen laDt, worauf sich am nii.chsten Morgen iiber wasserklarer Fliissigkeit das Waehti 
befinden solI, ein Bodensatz lieJ3e auf einen Zusatz von Paraffin oder Ceresin schlieJ3en. Mit der 
doppelten Menge Chloroform oder Alkohol und der dreifachen Menge Kalkwasser gekocht darf keine 
Verseifung eintreten, da die Ausscheidung von Seife auf den Zusatz von S te ari n sa ure hindeutet. 
SchlieJ3lich wird Bienenwachs mit Salpetersaure geschmolzen miJ3farbig weill, wii.hrend Japanwachs 
gelblichbraun wird. In Ather ist das Wachs bei gewohnlicher Temperatur nicht vollstandig loslich, 
da der Hauptteil der Ester und ein geringer Teil Cerotinsaure ungelost bleiben. Eine Zusammen
stellung der zuverliissigen Herkunftsorte des Wachses findet sich in SeUens.·Ztg. 1007, 896 u. 
447. - Vgl.G. Bochner, Chem •• Ztg. 1007, 070. 

Die in die Bienensti:icke einzufiigenden K unstwaben bestehen nsch Lodl in den meisten 
Fallen aus gegossenem oder gewalztem, reinem Bienenwachs. (Selfens.·Ztg. 1920, 676 ft.) 

'Ober das Bienenharz (Propolis) und seine Zerlegung in verschiedene Bastandteile berichtet 
K. Dieterich.Hellenberg in Zeitschr. I. angew. Chern. 1911, 18M. 

Nach D. Tanret ist der H 0 n i g tau der Pappel ein AUffflcheidungsprodukt der Blattlause und 
nicht, wie man frUber annahm, der Blatter. 6 kg dieser yom Honigtau befallenen Blatter gaben 
einen Sirup mit 55 g Trockensubstanz, aus dem neben Liivulose und Glucose 22 g krystallisierte 
Mel i ci tose gewonnen wurden. (Zentr.·Bl. 1920, I, 470.) 

Hum mel wac h s unterscheidet sich d urch seinen sii13sii.uerlichen Geruch und seine groi3e 
Ziihigkeit, die das Springen einer solchen Wachsschicht vermindert, yom Bienenwachs ebenso, 
wie durch seine dunkelbraune bis schwarze Farbe, die durch Bleichen nicht entfemt werden kan?, 
so daD das Produkt technisch keine Bedeutung hat, wenn auch seine Zahigkeit, die sich dann 
auJ3ert, dall as auch bei niederer Temperatur zu langen Faden ausziehbar ist, dem Hummelwaehs 
gewisse technische Anwendungsgebiete eroffnen konnte, urn so mehr als das Produkt die Brenn
barkeitseigenschaften des Rindertalges besitzt. Eine andere, haufig mit dem Hummelwachs ver
wechselte Wachsart stammt von den Meliponen (Trigonen). Das Wachs ist zwar ebenfalls 
bedeutend ziiher als Bienenwachs, besitzt jedoch einen stark aromatischen, fast stechenden Ge~~ch, 
der von dem stark atzenden, auf der Haut BIasen erzeugenden Speichel der Meliponen herruhrt. 
(H. Fischer, Zeitschr. r. offentl. Chern. 20, 310.) .. . 

Der \V aIr a t wird aus den Schadelhohlen der Potwale nach Abtrennung des fluss1gcn 
WalratOles und Reinigung mit kochenden verdiinnten Atzlaugen als weille, perlmuttgliinzende 
halbdurchsichtige Masse gewonnen, die sich fettig anfiihlt, auf Papicr jedoch keinen Fleeke~ 
hinterlii.13t und bei 43-50° zu einem farblospn Ole schmilzt. Hauptbestandteil des Walrate~ 
ist das Ce tin (Palmitinsaure - Cetylather), das aus Alkohol rein gewonnen werden kann. "Y.al~a 
hat das spez. Gewicht 0,94-0,95, schwimmt daher auf Wasser, lost sich leicht in Alkohol, At er 
und Chloroform und dient al8 Zusatz zu kosmetischen Praparaten, Luxuskerzen, Pflastern URW. 

332. PDanzenwaehs. 

Deutsch). Pflanzenwachs (roh) 1/21914 E.: I) 699; A.: 142 dz. 
Deotschl. Pflanzenwachs (zubereitet) 1/2 1914 E.: 2473; A.: 2004 dz. 

PfIanzenwachse finden F!ich selten im Zellinnern, F!ondern mehr an der Oberflii.che der sic er
zeugenden Organe und Gewebe. Das vegetabili8che Wachs kommt auf den Stengeln,. Blii.t~crn 
und Friichten, nicht aber irn Fruchtfleisch abgelagert und mit wenigen Ausnahmen nur m ~eme~ 
Irlengen in den Samen als ReRerveF!toff vor. Der glanzende Reif mancher Samen besteht l~~~ 
aU8 mikr08kopisch kleinen Wachskornchen oder -kiigelchen, meist in gleichmii.13iger, diinner Sc~e hi: 
selten, wie bei Ricinusolsamen, gehii.uft. Auf die gleiche Ursache ist der Reif der Pflo.umen, ~o 
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blatter und vieler Koniferennadeln zuriickzufiihren. Reichlicher sind diese Wachsablagerungen 
bei der Hauswurz und anderen heirnischen und exotischen Gewii.chsen. Fiir die Wachsgewinnung 
kommen nur etwa 30 Pflanzen in Betracht. 

Das wichtigste Pflanzen wachs ist das Carnauba- oder Cereawachs, doch sind die Pflanzen
wachse in der Natur weiter verbreitet, als man sonst annimmt, und werden, wenn sie sich in groJ3eren 
Mengen vorfinden, auch gewonnen (Palm-, Raphia-, Gondang-, Kuhbaum-, Pisangwachs usw.). 
Japanwachs wird falschlich als Wachs bezeichnet, do. es sich im Anfiihlen und Aussehen wie 
ein Wachs verhalt; in Wirklichkeit ist es ein echtes Fett, das hauptsii.chlich aus Palmitinsaure
Triglycerid besteht. 

Aul3er dem Wachs liefert die Carnaubawachspillme wie soviel andere tropische Pflanzen 
zahlreiche Produkte. Die Blattrippen geben Besenmaterial, die Blatter dienen zur Bedachung, 
die Friichte bilden ein Nahrungsmittel, die olhaltigen Samen geben einen guten Kaffee-Ersatz, 
der Saft ist ein Erfrischungsmittel, das Holz wird fiir Bauzwecke verwendet und die Wurzel ist 
in der Arzneikunde aIs Heilmittel bekannt. In Amerika gibt es sechs, in Deutschland zwei 
Handelssorten des Wachses, die durch verschiedene Reinheit gekennzeichnet sind. (Chern. UOl
schau 1922, 278, 281).) 

Die Gewinnung des Carnaubawachses aus der Wachspalme und die Verwertung der 
iibrigen Teile dieser wertvollen Pflanze, z. B. der Blatter zum Dachdecken und zur Anfertigung 
von Matten, Korben oder Hiiten, der jungen Blatter und Friichte als Gemiise, des Markes der 
Stamme zur Starkegewinnung, der Blattstiele als Korkersatz, des Bamnsaftes der bliihenden 
Pflanze zur Gewinnung berauschender Getrii.nke, des harten, gegen Insekten und Seewasser be
standigen Holzes fUr Bauzwecke, der Holzasche zur Salzgewinnung und der \Vurzeln zur Ge
winnung heilend wirkender Stoffe beschreibt F. O. Koch in Selfenfabr. 1908, 226. 
.. Zur Gewinnung des Candelillawachses kochte man urspriinglich die abgeschnittenen 
Aste der in Mexiko unkrautartig wachsenden Pedilanthus pavonis oder Euphorbia antisyphili
tica (Cactusarten) an Ort und Stelle mit Wasser, wobei das Wachs schmolz und von der Ober
flache des Wassers abgeschopft wurde. Spater verwendete :wan zur Ausbringung des Wachses 
Dampf und reinigte das rohe Material durch Umschmelzen in 0,5-1 proz. wii.sseriger Schwefel
saure; neuerdings diirfte es mit Chloroform extrahiert werden. Man erhalt so paraffinartige, 
hellgelbe bis dunkelbraune, harte Stiicke, die beirn Schlagen zersplittern und zum Teil wie Bienen
wachs, zum Teil wie Kolophonium riechen. Als das Produkt auf den Markt kam, wurde es als 
Carnaubawachsersatz empfohlen und teuer verkauft, doch eignet es sich nur zur Lackfabri
kation, zu Isoliermassen und besonders fUr die Schuhcremefabrikation. InCheOl.-Ztg. 
38, 1162 stellt R. Berg die Konstanten des Candelillawachses nach eigenen Untersuchungen und 
Ergebnissen tabellarisch zusammen. -. V gl. C. Liidecke. Selfens.-Ztg.· 89, 798 u. 829. 

Man unterscheidet ein wasserfreies, dem Schellackwachs ii.hnliches Candelillawachs und ein 
~asserhaltiges gebleichtes oder halbgebleichtes Prod ukt , fiir deren Verwendbarkeit die Emul
glerungs- bzw. Verseifungsfii.higkeit und ferner das Verhalten beim Vermis chen mit TerpentinOl 
~nd Benzin in Betracht kommt. Erstklassige Wachsemulsionen lassen sich aus dem Cande
hllawachs aUein darum nicht herstellen, weil die Verseiflmg kochend vorgenommen werden muJ3 
und das gebundene Wasser dann beirn Abkiihlen wieder teilwE"ise ausgeschieden wird. Bessere 
~esul~ate ergibt die Verseifung des Wachses zusammen mit Harz oder Japanwachs. Immerhin 
lal3t slCh das Candelillawachs fiir manche Zwecke als Ersatz des Carnaubawachses verwenden, 
Wenn es auch mit Terpentino\,keine ganz gleichmii.l3ige Mischung liefert. (St. Ljubowski, Selfens.
Ztg. 89, 578 u. 617.) 

Das graue, grobere Candelillawachs des HandeIs hinterlii.l3t beirn UlnBchmelzen im Gegensatz 
zu den gelblichweiJ3en oder dunklen carnaubawachsartigen Stiicken 12-15~~ Schmutz. Die graue 
War.e schmilzt bei 92°, die Stiickware bei 82°, erstere 1ii.J3t sich vollig verseifen, letztere diirfte, 
~a Sle betrii.chtliche Mengen Unverseifbares enthii.lt, mit Paraffin verschnitten sein. (St. Ljubowski, 
d elfens.-ztg. 1910, 709.) Vorschriften zur Herstellung verschiedener Produkte aus diesem Wachs, 
S as groben Verfalschungen unterliegt, find en sich in Selfens.-Ztg. 1912, 579 u. 617. Vgl. ebd • 
• 798 u. 829 • 

. Weitere Mitteil~en iiber das besonders zur Herstellung von Lacken und Telephonkabel
~oherungsmassen geelgnete Candelilla- oder Canutillawachs bringt Nlederstadt in CheOl.-Ztg. u, 1190. 

333. Schellack-, Baumwoll-, Torf-, Strohwachs. 

. Ober B a urn w 0 II wac h s. die UrR!l.che der schiecht€>n Bloichbarkeit der Baumwolle und 
~IllKe Zerlegung in einen petrolii.therl<:islichen Hnd einem bE"nzolloslichen Bestandteil siehe 

• necht und I. Allan, I. Dyers a. Col. 1911, 142. 
St Zur Gewinnung des Schellackwachsos, das sich in der Mt'nge von ('twa 5°0 im natiirlichen 

~cklacJ.<. vorfindet, behandelt man den NaturRchellaek mit. Alkohol od('r wii...;,,('rig('n AlkalilOsungen 
~ gewlnnt das Wachs dann in ersterem FaIle als schmierige abgc$('tzto Mil">''', dip gt'trocknet 
~~nen braunen bis rotlichen Korper yom ScluneIzpunkt 75-78° darstdlt. Kohh'n>'Hltre und s'h ft-Ikalien verseifen os nicht, bis auf Kalilauge, die ('8 sphwach angl't'ift, doph ),1."'>,('1\ sidl nus 

c e ackwachs und SeifenlOsungen tadellose Emulsiont'll herstell('n, die ix'sondt'r>' in dpr Industrie 
wasserfreier Schuhcremesorten Verwendung finden. (St. Ljubowsld, SeUeus.-Ztg. -10, 127.) 

2,,)· 
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Nach R. Benedikt und E. EhrUch, zettschr. f. aogew. Chem. 1888, 287, femer mit m.er, ebd. 
S. 489, befreit man Schellack vom Wachs durch Kochen mit der 20fachen Menge Wasser und der 
halben Gewichtsmenge Soda. Von der erkalteten Fliissigkeit wird das erstarrte Wachs abgehoben. 
worauf man das Harz im Filtrate durch Sii.uren ausfii.llt. Ftigt man der SodalOsung 300 g konzen
trierter Atznatronlauge fiir 1 kg Schellack zu, so erhii.lt man nach l/.stiindigem Kochen beirn An
sii.uem nicht ein hartes, sondem ein klebriges Harz, den sog. "fliissigen Sohellack". 

Zur Gewinnung von Schellackwachs braucht man nach einem Referat in SeUenl.-Ztg. 1912, 902 
nur eine kalte, alkoholische SchellacklOsung zu filtrieren und erhii.lt auf dem Filter die rohe Wachs
masse, die dann durch Auswaschen mit Spiritus in geschloBSenen Behii.ltem oder durch Kochen 
mit 5-10proz. SodalOsung weiter gereinigt wird. Das so gewonnene Schellackwachs dient seiner 
Hii.rte wegen zum Hii.rten anderer Wachsarten, zur Herstellung von SchuhmachEl1'W8C~ oder 
zur GewinnQIlg von Mattlacken. 

Ober die Verwendung des Schellackwachses, das man bei der Reinigung des Rohharzes ge
winnt, zur Herstellung von Schuhcreme siehe Farbe ODd Lack 1912, 810, woselbst sich auch Vor
schriften zur Herstellung von TerpentinOl- oder Wassercreme (Bd. n [417]) befinden. Wenn das 
Schellackwachs zur Herstellung wasserfreier Terpentinolcreme dienen soIl, erhii.lt es in den 
meisten Fii.llen einen Zusatz von Paraffin, ebenso wie ibm zur Erhohungder Verseifbarkeit 80wie 
zur Verbilligung meist noch rohes Montanwachs und Harz zugesetzt werden. Eine groBere Wich
tigkeit diirfte das Produkt iibrigens nie erlangen, da die Mengen, in denen es auf den Markt 
kommt, viel zu gering sind. 

Zur Herstellung einer schellackwachsartigen Masse verschmilzt man nach W. Oelsner, 
SeUeDl.-Ztg. 1912, 877, 30 kg Paraffin, 10 kg Harz, 2 kg Ozokerit und je 5 kg rohes Montan
wachs, Ca.rnaubawachs und raffiniertes Montanwachs. 

Zur Gewinnung von Wachs aus Getreidestroh kocht man das Hii.cksel mit Benzin bei 
2-21/. Atm. Druck, behandelt dann in derselben Weise nochmals mit frischem Benzin und er
hii.It 80·0,85 und 0,33 also in Summa 1,18% einer dunkellP"iinen, weichen Masse, die sich, allerdings 
mit Verlust von 14,8%, durch Kochen mit Tierkohle m ein hellgelbes Wachs verwandeIn liiJ3t. 
Statt unter Druck kann man auch unter Riickflu.13 arbeiten, doch dauert die Operation dann viel 
langer. Das auBerlich unverii.nderte, extrahierte Stroh hatte sehr vie! von seiner Festigkeit ver
loren, ergab jedoch mit 1,4proz. Natronlauge 4 Stunden bei 3-4 Atm. gekocht, einen Zelistoff, 
der bleichfihiger war, ala janer des rohen Strohes. (E. He1lller, Paplentg. 89, 2699.) 

Zur Gewinnung von Fett, Wachs, Harz u. dgl. aus pflanzlichen, cellulosehaltigen Rohstoffen 
behandelt man sie zuerst unter Erwii.rmung oder heiSer Trocknung mit Siuren, Bauren Sal zen 
oder sii.ureabspaltenden Stoffen, neutralisiert die Siure und extrahiert die Fettstoffe dann mit 
geeigneten LOsungsmitteln. Durch die Baure Vorbehandlung wird die Ausbeute an wachsartigen 
StofIen z. B. bei der Strohe xtraktion von 1,5 auf 3% gesteigert. (D. R. P. 809 660.) 

Nach F. P. 888 786 behandelt man Torf, Lignit oder ihnliche bitumintise Stoffe mit leicht
fliichtigen LOsungsmitteln (Alkohol oder Ather) und erhii.It so nach dem Filtrieren und Abdampfen 
des LOsungsmittels ein hartes, Jpletbares, nicht unangenehm riechendes Pflanzenwachs. 

Nach einer Notiz in Zeltschr. f. aogew. Chem. 1918, HI, 169. wird in Natal aus den Filter
preBkuchen der Z u eke r f a b r ike n ein dem Ca.rnauba- und Bienenwachs gleichwertiges Pflanzen
wachs gewonD8n. 

334. W &Cbs bleichen, firben, reinigen, extJ'ahieren. 
Das Bleichen des Wach8e8 an Luft und Sonne oder mit Verwendung von Chemikalien 

erfordert groBe Erfahrung und genaueste Arbeit, um die durch iuBere EinfliiBSe hervorgerufene!l 
Miafizobungen JViindlich zu beseitigen. Besonders empfiehlt es sich, jede Beriihrung des evti. mIt 
sii.urehaltigen Bleiehmitteln behandelten geschmolzenen Wachses mit Eisen zu vermeideo .. und 
durch gute Bedecklm,l; des Kessel dafiir zu sorgen, daB keine teerhaltigen Kohlenreste oder Bluten· 
staub oder sonstige Verunreinigungen in das Wachs gelangen. (Selfenl.-Ztg. 1912, 1142.) 

Friiher wurde das Wachs aussohlieBlich an der Sonne geblelcht und man verwendete zum 
Kliren der geschmolzenen Wachsmasse nach Dlngl. IOWD. 180, 289, entweder Weinstein oder 
sehr verdiinnte Schwefelsii.ure. 

Die bekannten Methoden zum Bleichen des Bienenwachses, unter denen die Bleich~g 
mit Sonnenlicht die beste ist, stallt K. Heloz in Selfeos.-Zig. 1918, 1140 fl. zusammen. Siehe 
z. B. D. R. P. 88618: Wachsbleichverfahren durch Belichtung. 

In 8elfena.-Ztg.1912, 1142, findet sich eine Arbeit iiber die Bleichmethoden des Bienenwachses 
und iiber abnorme Verinderungen dieser Wachsart wihrend der Luftbleiche. 

tJber Bleichung dee Wachses mit unterchlorigsaurem Alkali (Eau de Javelle) siehe Schmidt, 
Pol,," ZeDtrh. 1868, 172. 

Zur Bleich~ von Pflanzenwachs kocht man ea mit 30proz., wenig SaJpeter enthaltender 
Schwefelsiure, w8s0ht dae Produkt und trocknet ea. (Elloe,,! Chem.-Techn. Mlttlg. 64, 184.) 

600 Tl. Wachs werden mit 12-15 Tl. Bichromat und 48 Tl. Schwefelsiure 1 stunde ge
kocht. Das ala griine Schicht auf der 8chwarzen FIiissigkeit 8chwimmende, abgenomme~~ er.kaltetd 
Wacha wird mit verdiinnter SchwefeIsii.ure so lange erwirm't, bis dae Chromoxyd gelost 1St un 
du Wacha rein weW encheint. (DlDgL loom. 167, 166.) 
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'OberdesBleichendes Wachses mit Terpen tinal siehe X. Schmidt in Polyt. Notlzbl.1866, 262. 
Man erwirmt ne.ch den Angaben des Verfassers 8 Tl. gelbes Wachs und 2 Tl. TerpentinOl auf 
ca. 50°, setzt des Gemenge unter afterem Umschmelzen etwa 8 Tage lang dem Sonnenlichte aus 
und erzielt so, wenn ma.n ne.ch jedesmaligem Umschmelzen von den Verunreinigungen filtriert, 
ein vollstii.ndig klares und entfii.rbtes Produkt. 

ZumBleichen von Bienenwachs versetztmanes nachA. P. 883661 bei 130° mit 10% Walker
erde (Fullererde [690]), erhitzt auf 150-170° und trennt nach etwa 1/2 Stunde das heiLkl, ge
bleichte Wachs von dem tiefschwarz gefii.rbten Bleichmittel durch Schleudern oder Filtrieren. 
Der Ruckstand, der nooh 40-50% Wachs enthii.lt, wird mit Schwefelkohlenstoff oder Kohlen
stofftetra.chlorid extrahiert. 

Zum Bleichen von Wachs verwendet man nach einem ii.hnlichen Verfahren (F. Frese, Selfens.
Ztg. 1913, 197) die Moosburger Tonerde "Tonsil", die man in der Menge von etwa 5--15% 
dem Wachs zusetzt, worauf man 2 Stunden auf 100-120° erhitzt und durch die Filterpresse 
filtriert. Selbst des schwarze Wachs von Madagaskar lii.llt sich auf diesem Wege zu einem brauch
baren Stoff verarbeiten. Die zuruckbleibende Bleicherde wird zur Gewinnung des eingeschlossenen 
Wachses mit Benzin extrahiert, 80 dall der schliellliche Verlust sich nur auf l-Il/,% beziffert. 

Nach D. R. P. 280261 wird Wachs entfii.rbt, wenn ma.n es in Benzin, Benzol oder dgl. 
lost oder die Wachsarten schmilzt und die LOsung bzw. die dUnnflftssige Schmelze durch Al umi
ni umoxyd filtriert. Letzteres erhii.lt man in der natigen feinverteilten Form aus Aluminium
amalgam. Beim Filtrieren des geschmolzenen Wachses mull natUrlich Sorge getragen werden, 
daB des Wachs wii.brend des Filtrierens nicht starr wird. Dieses aus Aluminiumamalgam her
gestellte Aluminiumoxyd besitzt uberhaupt stark entfii.rbende und adsorbierende Eigenschaften, 
die zur Fii.llung von Gerbstoffen aus wen LOsungen und zur Klii.rung und Entfii.rbung von 
Fllissigkeiten (Wasser, Erdal, Glycerin) ausgenutzt werden konnen. 

Ein BienenwachsTeinigungsapparat ist in E. P.162 841/1919 beschrieben. 
Zum Bleichen des Carnaubawachses mull man des fii.rbende Prinzip, einen harzartigen 

Korper, der sich bei der partiellen Verseifung des Wachses zuerst verseift, entfernen. Man zer
legt daher die Carnaubawachsseife durch Kochen mit verdlinnten Sii.uren und giellt die klare 
Wachsmasse von dem nun schwerlOslich gewordenen fii.rbenden Harz abo Des so chemisch gereinigte 
Carnaubawachs wird dann mit 5--10% Tonsil oder einem anderen Entfii.rbungspulver heiB Ver
mischt und durch eine heizbare Filterpresse filtriert. Die Prellruckstii.nde mischt man mit Sii.ge
mehl, extrahiert die Masse und erhii.lt einen Extraktionsruckstand, der dann mit verdlinnter 
Saure ausgekocht, gewaschen und entfii.rbt eine Sekundaqualitii.t liefert. In Chern. Rev. 22, 40 u. 49 
beschreibt B. Lach die zum Bleichen notige Apparatur und den Arbeitsvorgang im GroBbetrieb. 

Bei der Extraktion der Prellruckstii.nde von reinem Bienenwachs kann ma.n je nach der Art 
des Extraktionsmittela Wachse von ganz verschiedener Zusammensetzung erhalten, zweifellos 
deshalb, weil sich die K01llenwasserstoffe und freien Sii.uren des Bienenwachses schneller und 
leiehter lasen ala die We.chsester, die sich erst durch Chlorofornl vollstii.ndig ausziehen lassen. 
(G. Buchner, Chem.-Ztg. 1918, 878.) 

Zur Reinigung von Wachs schmilzt man 100 kg des Rohmaterials nach Dettmers, Techn. 
Rundsch. 1908, 794, unter Zusatz von 50 g pulverisiertem Nat r i u m s u If a t und filtriert uber 
'Yatte durch einen HeiBwassertrichter, wobei man ein um so reineres Produkt erhii.lt, je kUrzer 
dIe Erhitzungsdauer war. Um dieses Wachs in haltbare Emulsionsform zu bringen, verreibt 
man 10 ~ des Produktes in einer auf dem Dampfbad stehenden, gut durchwii.rmten groCen Reib
sehale mIt 30 g Gummischleim und verdlinnt des erhaltene Gemenge mit 40 g destilliertem Wasser. 

"Ober des Entfii.rben des Wachses mit neutralem Bleicarbonat siehe Lintner, Polyt. Notlzbl. 
1867, 141. 
. Untersuchungeq uber gefarbte technische Wachskomp08itionen veroffentlicht H. Smelkus 
III Chem.-Ztg. 1928, 168. 

335. Waehsseife, -emulsion, -kolloidlosung. Weiehwaehs, Waehspraparate. 
Der Ausdruck Verseifung ist fUr Wachse insofern nicht angebracht, ala man hier bei Be

~?-ndlung mit alkalischen Stoffen nicht, wie bei der normalen Fettspaltung, Glycerin und Fett
baur~, sondarn zwischen 12 und 20% Cerotinsii.ure und statt des Glycerins die unter dem Summen-

egriff Wa.chsalkohole bekannten Spaltungsprodukte erhii.lt. Zur Verseifung oder besser also 
~'paltung der natUrlichen Wachse kann man, je nach dem Ausgangsmaterial, Alkali- oder Seifen
dosungen. verwenden. und man erhii.lt, je nach der Arbeitsweise, feste, pastOse oder flftssige ProWkte, dle man entsprechend auch als Wachsseifen, -cremes und -emulsionen bezeiehnet. Die 

aehs~pa~tung erfolgt schwer, selbst in alkoholischer LOsung; die erhaltenen Seifen sind schwer 
h-~serloshch. Beim Verdlinnen einer alkoholischen, verseiften \VachslOsung mit Wllsser fallen 
o~ er~, .wasserunlOsliche Alkohole aus, die sich an der Oberflii.che der FlUssigkeit sarnmeln 

er In fur Buspendiert bleiben. 
lib ~ Selfens.-Ztg. 1912, 1147 II. findet sich eine ei.ngehende Abhandlung von St. Ljubowskl 
z erH achsseifen und -ernulsionen, der zum SchIuO, auf S. 1261 u. 1286, zaltlreiche Vorsehriften 
ur erstellung dieser Prii.parate beigegeben sind. 

und ~ka~erstellung der Wachsseifen und Wachsemulsionen kann man entweder Wachs 
hen gleichzeitig mit Wasser kochen oder des Wachs schmelzen und zur Verarbeituug 
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auf ha.lbwarmem Wege das lauwarm geloste Alkali einriihren, oder man kann beide Methoden 
kombinieren, wobei man zuweilen, urn die Verseifung zu erleichtern oder die Seifen feiner und glan
zender zu machen, oder schlieBlich, urn das Wachs teilweise oder ganz zu ersetzen, rohes oder 
raffiniertes ~ontanwachs, Kolophoniurn, TerpentinOl oder Paraffin zusetzt. Zurn Farben der 
Wachsseifen oder -emulsionen verwendet man entweder Korperfarben oder wasserlOsliche, neutrale 
oder a.lkalibestandige Teerfarben: zur Verhiitung von Schimmelbildung setzt man schlieBlich Borax, 
Formaldehyd, Tymol, Salol oder Phenol zu. 

Zur Herstellung leicht und ha.ltbar emulgierender Fettstoffe [886) verriihrt man z. B. Bienen
oder Carnaubawachs mit 20 bzw. 25% eines wasserloslich gemachten Harzoles, das man nach 
D. R. P. 148168 herstellt, und behandelt einige Zeit bei 60-80 0 • (Ahnlich wird auch wasser
losliches Wollfett aus neutra.lem Wollfett erhalten). Urn diese so behandelten Wachsarten in Wasser 
zu 100en, riihrt man sie zunii.chst mit etwas lauwarmem Wasser an und versetzt dann erst den 
Brei mit mehr Wasser in passenden Mengen (D. R. P. 163 887). Nach Zusatz D. R. P. 187 847 
verwendet man zu demselben Zweck der Wachsemulgierung die nach D. R. P. 122461 wasser-
100lich gemachten MineralOle. Mit Hilfe dieser Verfahren oder durch Kochen von Wachs mit 
alkoholischer Ka.lilauge usw. kann man jedoch nur eine Wachsseife herstellen, die sich mit Wasser 
relativ kIar emulgiert, wirkIich in Wasser losen kann man das Wachs in unveriinderter Form 
nicht. 

Nach D. R. P. 188 712 ist auch ein Gemenge von Stearinsiiureanilid, Wasser und dem 
Alkalisalz einer hoheren Fettsiiure geeignet, Wachs (oder auch Fette) in emulgierbare Verbin
dungen iiberzufiihren. 

Man kann Carnaubawachs dadurch in eine haltbare Emulsion mit Wasser bringen, daJ3 
man 5 kg des Wachses in eine kochende LOsung von 250 g Soda und 750 g harter, in Stiicke ge
schnittener Seife in 251 Wasser eintriigt. Die Masse liiBt sich durch ein feines Messingsieb sieben 
und kann beliebig diinner oder starker hergestellt werden. (W. Heinicke, Techn. Rundsch. 1909,4.) 

Runge beschreibt in DingL Journ. 164, 898, die Herstellung von Wachs milch und ihre 
Verwendung zurn Polieren der Mobel und der FuBbOden und zur Bereitung von Wachspapier. 
Man erhiilt diese Emulsion durch Verkochen von 24 TI. gelbem Wachs und 12 TI. Pottasche in 
120 TI. Wasser; nach Beendigung der KohlensiiureentwickIung erhitzt man mit weiteren 120 Tl. 
Wasser bis zur Bildung der Milch und bewahrt die vor dem Gebrauch zu schiittelnde FIiissigkeit 
in nicht ganz gefiillten, verschlossenen Flaschen auf. 

Zur Herstellung des sog. Wachspulvers schmilzt man 1 TI. Wachs in 6 TI. hei13em 
Alkohol und schiittelt dies Gemenge unter kaltem Wasser, bis die LOsung wieder erkaltet ist, 
wobei.,sich der groOte Teil des Wachses ala ein feines weiJ3es Pulver abscheidet. (Dingl. Journ. 
184, 082.) 

Zur Herstellung einer kolloidalen w6sserigen Wachslosung lOst man Wachs bis zur 
Siittigung in nahezu siedendem Alkohol und fiihrt diese Fliissigkeit, unter genauer Regelung der 
Wii.rmezufuhr, deran in siedendes Wasser ein, daB dieses ununterbrochen weiterkocht. Wenn die 
gewiinschte Konzentration erreicht ist, stellt man den Wachs-SpritzufluB ein und kocht die FIiissig
keit weiter, bis auch die geringste Spur Alkohol entfemt ist, da dieser die Haltbarkeit der Wachs
emulsion herabsetzen wiirde. Eine weitere Erhohung der Haltbarkeit des so erhaltenen Sols 
kann man durch Zusatz von Schutzkolloiden, z. B. Gum mi, erzielen; man ist dann imstande, 
das fJiissige Sol zur Trockne zu dampfen ohne daB es seine Eigenschaft, wieder in einem Disper
sionsmittel in LOsung zu gehen, verhert. 1m iibrigen kann man natiirlich aus de, SollOsung auch 
durch Zusatz eines Elektrolyten das entsprechende Gel fiillen .. (D. R. P. 224 489.) 

Zur Herstellung von Weichwachs schmilzt man nach D. R. P. 86618 das gebleichte Wachs 
und leitet durch das in hohen, engen GefaBen befindliche, geschmolzene Material Sauerstoff oder 
Luft ein oder man kann das mit Wasser befeuchtete Wachs auch in moglichst feinen Bande!n 
in Holzbottichen aufgeschichtet, von unten herauf einem Luftstrome RUSlletzen. Der Proze13 1St 
beendet, wenn eine Probe sich in der gleichen Alkoholmenge beirn Kochen kIar lOst und auch 
nach Entfemung der FIamme noch einige Zeit klar bleibt. Dieses weiche Wachs ist mit Har~en 
in jedem Verhiiltnis mischbar,1813t sich beliebig farben und kann in der Lederappretur, zur PaplCr-
imprii.gnation, als Grundlage fiir Schminken, als Klebmittel fiir Stanniol und anderen Metall
belag auf Glas, Metall oder Holz, als Salbengrundlage, Bartwichse usw. dienen. 

Urn Wachs plastisch zu machen, geniigt es, die Wachsm6llse mit etwa 10% Schmalz zu
sammenzuschmelzen. (Techn. Rundsch. 1918, 118.) - t}ber Wachsfiguren s. Bd. II [1j/j~J. 

Zur Fabrikation von Glycerinwachs werden 100 kg feingehobelte weiOe Talgkernselfe 
und 300 kg Wasser in einem Kessel mit Dampfheizung unter Riihren erhitzt bis die Seife voll
kommen gelOst ist, worauf der Mischung 30 kg geBchmolzenes weiLles oder gelbes Wachs unter 
Riihren zugesetzt werden. Wenn die Scife Bich nicht gut mit dem Wachs verbindet, wird etwas 
in heiJ3cm W8118cr geloste PottaHche zugesetzt. In die gleichmaLHge MMse werden nun 50 kg 
Glycerin von 24 0 Be eingeriihrt. der Schaum wird entfernt und man liiJ3t die MasBe in Formen 
erstarren. (Farb.-Ztg. 17, 2821 u. 18, 1)8.) 

Zum Cberziehen ihrer Schrcibtaf()ln verwendetcn die alten Volker d611 flOg. P unische ~achs. 
d8H durch B1cichung des BienenwachsOH an der Luft und folgendes Auskochen der Masse mIt ~ee~; 
W8HKer und etw611 natiirlicher Soda erhlllten wurde. 1)611 gewonnene geschmeidige zii.he Pro u .. 
wurde dann mit OlivenOl verllchmolzen und in diflKer Form zum Dbcrziehen der Tafeln bzwp f~ 
Malereicn mittel" WachKfl\rben vorwendct. Niihere Angaben find('n sich in einem 1884 in arlS 
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erschienenen Werk von H. eros und Cb. Henry iiber die Technik der Wachsmalerei bei den klassi
schen VOikern. Vgl. O. Donner, Techn. Mitt. f. Mal. 1885, 87. 

Zur Fabrikation der sog. Wachsstocke (s. a. Kerzenfabrikation) verwendet man Paraffin 
von 38-45°, fiir Chriatbaumkerzen solches von 48-52° undfiirAltarkerzenParaffinvom 
Schmelzpunkt etwa 60° aIs Grundmaterial. Wachsarten werden nur in geringer Menge zugesetzt; 
die Dochte miissen fiir gezogene Kerzen starker gewiihlt werden als fiir gegossene. Die Apparatur 
zur Herstellung dieser Kerzenfabrikate ebenso wie Einzelheiten ner Fa.brikation schiIdert Lidl in 
Seilens.-Ztg.1920, 878 fl. Eine Komposition fiir Wachsstocke setzt sich z. B. zusammen aus 75 Tl. 
Paraffin vom Schmelzpunkt 40--42°, 20 Tl. Ceresin, 5 Tl. Bienenwachs und hochstens 3 Tl. 
venezianischem Terpentin. Ober die Herstellung der Wac h s z ii g e fiir die Kernformerei der 
Eisengieflereien s. Bd. I (89). 

336. Kunstwachs, Wachs ersatz. 

In Kuoststoffe 1918, 11, findet sich eine zusammenfassende, nach der PatentIiteratur be
arbeitete tTbersicht iiber Wachsersatzstoffe von E. J. Fischer. 

Ein Wachsersatzprodukt, das sog. Cerasin, wurde in der Weise hergestellt, dafl man Ozokerit 
auf 150° erhitzte, nach dem Verdampfen der f1iichtigen Ole auf 60° abkiihlen liefl und bei dieser 
Temperatur'den Riickstand bis zum Festwerden mit etwa 16% rauchender Schwefelsii.ure be
handelte. (D. Ind.-Ztg. 1878, Nr. 2.) Man erhitzte dann weiter auf 160°, gofl das f1iissige ErdOl
wachs von der Kohle ab, behandelte es wiederholt mit Knochenkohle in der Wii.rme und preflte 
es schliefllich durch heWe Pressen. (D. Ill. Gew.-Ztg. 1874, Nr. 9.) 

Eine dem Carnaubawachs ii.hnIiche Masse wird nach einer Angabe von E. J. Fischer in 
Kunststoffe 1913, 88, durch Verschmelzung von 30 Tl. Montanwachs, 15 Tl. Bienenwachs, 9 Tl. 
Carnaubawachs und 6 Tl. Kolophonium gewonnen. 

Nach D. R. P. 9110 erhii.lt man ein wachsartiges Produkt aus Ozokerit oder rohem Erdwachs 
dureh Lasen in Kohlpnwasserstoffen oder Schwefelkohlenstoff und FiItrieren iiber Knochen
kohle oder ein anderes passendes FiItermaterial. Nach dieser Vorschrift wird natiirlich nicht 
mehr gearbeitet, sondern man behandelt das Rohmaterial zur Abseheidung des sehwarzen Ceresin
asphalts mit Schwefelsaure und erhalt so wachsahnIiche, geruchlose Massen, die zu den ver
sehiedenartigsten technischen Zwecken Verwendung finden. 

Nach D. R. P. 27818 setzt man dem geschmolzenen Ozokerit zur Herstellung eines Bienen
waehsersatzmi ttels 3-20% Schwefelbliite zu und verwendet die erhaltene klare LOsung im 
Gemenge mit 10--100% Harz, Paraffin oder gewohnIichem Wachs zum Wichsen von Mobeln, zur 
Appretur von Ledergeschirren usw. 

Nach F. P. 189203 erhii.lt man das "Ceroid", ein bienenwachsartiges Produkt, das bei 
Handwarme erweicht und an der Sonne gebleicht werden kann, durch Behandlung des aus den 
Wollwaschwii.ssern erhaltenen Niederschlages mit Kalk oder durch Verseifung von Talg oder 
Talgdestillationsprodukten mit alkalischen Erden oder mit ihrem Gemenge mit Pottasche oder 
Soda. - Diese Produkte kommen jedoch als Wachsersatzstoffe kaum in Betracht, da sie Kalk
seifen sind und durch Sauren leicht zersetzt werden. 

Nach F. P. 199958 verschmilzt man zur Gewinnung eines wachsahnIichen Produktes 100 Tl. 
Paraffin mit 50 Tl. Kolophoni urn und 5 TI. gefarbtem Talg unter evtl. Zusatz von etwas 
Carnaubawachs zur Gewinnung eines hii.rteren Produktes. Vgl. F. P. 188226. 

Nach D. R. P. 101222 erhitzt man zur Gewinnung wachsii.hnIicher Produkte Mischungen 
von Paraffin und Kolophonium auf etwa 90°, leitet Luft ein, solange noch unIosliches Harz 
a.usgeschieden wird, kocht die evtl. gefii.rbte Masse, die einen eigenartigen sii13lichen Geruch be
fl1tzt, mit Wasserdampf und erhii.lt schlie13lich nach Zusatz geringer Mengen harter Kohlenwasser
st?ffe eine wachsartige, nichtklebende Masse. Statt Luft kann man nach D. R. P. 102363 auch 
remen Sauerstoff oder Ozon einleiten. 

Nach F. P. 828 987 soIl man ein das Bienenwachfl in jeder Hinsicht ersetzendes Prii.parat 
<lure~ Verschmelzen von 45 Tl. Paraffin odeI' Ozokerit. 30 TI. wei13em Japanwachs, 5 TI. Talg 
undo Je .10 TI. Kolophonium und wei13em Pech auf dem \YIU'.<;erbnde gewinnen konnE"n. Man fii.rbt, 
s~hhe13hch mit einer Spur eines gelben Teerfarbstoffes und parfiimiert mit €liner geringen Menge 
elOes Wachsparfiims. Vgl. F. P. 881 714. 

Dber Herstellung eines kiinstlichen \Vachses aus Kolophonium, Stearin, Petroleumii.thpr, 
F4:rbstoff, Alkohol, Salmiak und in w".<;sorigem Amllloniak gelOstem Tonerde.nllfat. !<iehe F. P • 

• ~8 508. -
, Als Bienenwaehsersatzmittel, besonders fiir Zweckc der Lpderzurichtu~. ei!!lwu sieh 

Gemenge von 425 '1'1. Paraffin, 545 TI. Kolophonium, 0,5 TI. in Alkohol sll.'~ppndiertl's Cadmium
gelb und 30 TI. Petrolather; ferner 35 Tl. Paruffin, 25 TI. Japanwadl!<, 15 TI. C'urnaubawachs, 
10 TI. Kolophoniutn, 5 TI. Tnlg und 0,03 TI. Ccrasiufarbst.off; \witer 35 '1'1. Pnraffin, 25 T1. JapanWelu>, 20 '1'1. Carnnubawachs, 20 T1. helles Peeh und 5 TI. Talg und "phlit,13lieh ein cbenfalls im 

asserbade verschmolzcnes ul1d in Formen gego!<senes Gemi"ph ,'on 55 T1. Ptlrnffin, 25 TI. Japan
wachs,. 15 TI. Carnnubl\wachs lind 5 T1. 'fn.IJ,t. (Ledertel'hn. Rundsl'h. 1918. 80.) 
't D1e waehsahnliehen Produkte aus Paraffin, Erdwachs und iUmlichl'n Stoffpn erhielt II. Dubo

V1 Z durch Einleiten von Luft in auf 1500 erhitztes Paraffin ,·om Erstarrungspunkt, 56, l. Arbeitet 
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man ohne Vberdruck, so resultiert nach 48 Stunden ein Produkt mit dem Erstarruilgspunkt 
57,1 0 , der 8aurezahl 19,6, der Verseifungszahl 93,6 und der Jodzahl 9,2, wahrend unter 6 Atm. 
Druck schon nach 8stiindiger Einwirkung ein wie Bienenwachs rioohender Korper erhalten wird, 
der bei 57,3° erstarrt, und dessen Saure·, Verseifungs. und Jodzahl 21,3, 97,5 und 8,4 betragen. 
Geht man von einem festen Fett, z. B. Talg, aus, 80 gewinnt man lanolinartige Produkte. 
(Chem.-Zig. 1922, 861.) 

In F. P. 847 .98 sind mehrere Vorschriften zur Gewinnung wachsihnlicher Produkte aus 
Paraffin, Japan- und Carnaubawachs, Kolophonium, Talg und weiJ3em Pooh angegebfon. 

Nach D. R. P.!88 842 wird ein Bienenwachssurrogat aus rein mineralischen Bestand· 
teilen gewonnen, indem man ein Gemenge von Steinkohlenteer, Kokspu1ver, gebranntem Kalk 
und Wasser bei etwa 9000 destilliert, wobei man nach vierstiindigem Erhitzen ein wachsartiges 
Mineralfett erhiJ.t, das in der Lack- und Firnisfabrikation Anwendung find en solI. Das beste 
MengenverhiJ.tnis ist: 50 kg Teer, 5 kg Kalk, 15 kg Wasser und 100 kg Koksstaub, aus dem man 
etwa 22,5 kg des Wachsproduktes erhiJ.t. 

Nach D. R. P. 2« 788 gewinnt man ein fast weiBes, sehr bartee, bei 80-81° schmelzende.'l 
Ersatzprodukt fiir Carnaubawachs durch Erhitzen des nach D. R. P. 101878 und 118463 
raffinierten Montanwachses, das einen Gehalt von etwa 70% freier Montansiure besitzt, mit 
Glycerin. Ohne Anwendung eines wasserentziehenden Mittels erhiJ.t man 80 beirn bloO~m Ein
dampfen unter gewohnlichem Druck, schneller natiirlich irn Autoklaven, aus 2 Mol. MontanBiure 
und 1 Mol. Glycerin den neuen Ester, der in den iiblichen FettlOsungsmitteln 1000ich ist und ebenso 
wie das Carnaubawachs die Eigenschaft besitzt, die Schmelzpunkte niedrig schmelzender Fette 
und Wachsarten zu erhohen. 

Nach D. R. P. 234 602 erhiJ.t man fett- oder wachsartige Masken, die sich besonders 
ala Ersatz fiir teuere Stoffe zur Verwendung in der Firnis-, Lack-, Schuhcreme-, Appretur
massen-, Imprigniermittelfabrikation eignen, aus rohem oder neutralem W ollfett oder· aus der 
Wollfettsii.ure durch Erhitzen mit 1~15% frischgelOschtem Kalkpu1ver irn offenen GefiO auf 
etwa 120°. Die 80 erhaltenen Produkte, die auch bei Verwendung z. B. anorganischer oder orga
nischer Superoxyde oder gewisser Metalloxyde entstehen, sind in TerpentinOi leicht liislich und 
nehmen nach Verdunstung des LOsungsmittels durch Reiben mit einem weichen Tuche einen halt
baren Glanz an, der vollig jenem gleicht, den man mit festen und trockenen natiirlichen Wachs
a.rten erzielt. 

Zur Gewinnung eines wachsartigen Korpers aus Wollfett behandelt man das verseifte 
Handelsrohmaterial bei gewohnlicher Temperatur mit 60-70proz. Spiritus, vermischt den fest en 
weiJ3en Brei nach geniigendem Waschen mit dem gleichen Volumen Wasser, das Mineralsaure 
enthiJ.t, erhitzt bis zum Abdestillieren des Spiritus,liOt das Wasser ab und gieOt die geschmolzene, 
hellgeloo, geruchfreie Wachsmasse, die dem Bruch nach dem Carnaubawachs, nach Schmelz
punkt und Knetbarkeit jedoch dem Bienenwachs ihnlich ist, in Formen. Die Verseifung des 
Wollfettes erfolgt 80 weit, bis eine gezogene Probe wachsartige Eigenschaften hat und iiber 50° 
schmilzt. Die abfallenden Laugen von der Verseifung werden wie iiblich auf Wollfett-Fettsaure 
verarbeitet. (D. R. P. 288 2« und 286 246.) Nach dem Zusatzpatent verarbeitet man das WoIl
fettsaponifikat in der Weise auf hochschmelzende Fettsiuren und wasseraufnahroefii.hige Neu
tralatoffe, daO man dem gewaschenen Saponifikat mit geeigneten LOsungsmitteln das Unverseif
bare entzieht, und aus der ungeliist zuriickbleibenden Seife mittels Siuren die Fettsiuren Qb
scheidet. Diese stellen bei 77-78° schmelzende, gut bleichbare, dem Carnaubawachs ihnlichp 
Massen dar, die zur Kerzenfabrikation und als Hartwachsersatz dienen kOnnen. (D. R. P. 829 232.) 

Zur Gewinnung einar Wachs masse verriihrt man die Alkaliseifen des Wollfettes mit warmelll 
Wasser zu einem dUnnen Brei, fallt mit einem Magnesiumsalz qie Magnesiumseifen aus, liist den 
entwii.sserten Niederschlag in kochendem Spiritus, filtriert und erhilt aus dem kalten Filtrat 
einen hellen, krystaIlinischen Brei, den man mit Mineralsil.ure zerlegt, um das Wachs zu sepa
rieren. Das Produkt ist in den iiblichen LacklOsungsmitteln 100lich und kann wie jedes andere 
Wachs verwandt weroen. (D. R. P. 286244 und 826988.) 

Zur Gewinnung w8chsartiger Alkohole hydriert man Wollfett durch WaBBerstoffanlagp-
rung, verseift die Masse und behandelt sie mit in Wasser unliislichen Extraktionsmitteln. (D. R. I'. 
808 048.) 

Zur Gewinnung wachsartiger Korper chloriert man Naphthalin in Abwesenheit von Vber
trigern zwischen 100 und 1700 bis zu einer Gewichtsvermehrung des Produktes urn 50-57%, 
Der Korper enthilt etw8 4 Chloratome und zeigt gegeniiber den hoher chlorierten Naphthaline,n 
den Vorteil vollig wachsartiger Beschaffenheit. Weichere Wachse erhilt man, wenn man dIe 
Chlorierung nur bis zu einem Schmelzpunkt des Produktes von 118-120° treibt, hii.rtere Wach~e 
schmelzen bei 126-128°. (D. R. P. 819268.) Nach dem Zusatzpatent unterbricht man d1,n 
Chlorier~, wenn das Produkt einen Schmefzpunkt von 110-118° und einen Chlorgehalt b~s 
zu 58% zeif!:, und bliist dann bei etwa 2000 Luft oder indifferente Gase durch die Masse, urn SIO 

yom ChlorilberschuO zu befreien. (D. R. P. 822794.) 
Nach D. R. P. 8" 897 erhalt man wollfett- oder wachsartige Gemische durch Chlorierung 

hochmolekularer aliphatischer Kohlenw88serstoffe und folgende Behandlung der Chlorproduktp 
mit Luft in Gegenwart eines Sauerstoffiibertrii.gers bei hoherer Temperatur. 

Nach einer Notiz in Chem.-Ztg. 1922, 208 erhalt man ein wachsartiges, zur Herstell~ng von 
elektrischen Isolationsartikeln geeignetes Material durch Kondensation von Phenol mit Fur· 
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f uro], das man in einer Ausbeute bis zu 7% aus Maiskolben durch Behandlung mit Wasserdampf 
unte!' hobem Druck gewinnt. (Bd. IV [447]). Vgl. den Abschnitt Kunstharze. 

"Ober die Eigenschaften seines kiinstlich erzeugten Bienenwachses berichtet E. v. Boyen ohne 
Angabe des Herstellungsverfahrens in Chem.-Ztg. 1922, 186. 

Siehe auch Wollfettpriparate [830J. 

Fett- nnd Olgewinnnng. 
337. Allgemeines iiber Pressen und PreSgut. 

Deutsohl. Raps (RAbsen) 1/.1914 E.: 888 499; A.: 4847 dz. 
Deutsohl. Erdniisse 1/.1914 E.: 889640; A. (mit Sesam): 267 dz. 
DeutsohL Sesam 1/. 1914 E.: 882870; A. (mit Erdniissen): 267 dz. 
Deutsohl. Baumlfollsamen 1/.1914 E.: 1209781; A. (m. a.): 2804 dz. 
Deutsohl. Solabohnen (Rlolnus u. a.) 1/.1914 E.: 886281; A. (m. a.): 2804 dz. 
Deutsohl. Palmkem 1/. 1914 E.: 1182000; A. (m. a.): 2304 dz. . 
Deutsohl. Kopra 1/. 1914 E.: 829688; A.: 6 788 dz. _ 

Die Benutzung _ der tierischen Ole und Fette reicht bis in die iltesten Zeiten zuriick. Das 
Ausschmelzen des Fettes beirn Braten, das Auspressen der olreichen Friichte und Bamen diirfte 
schon in friihesten Epochen bekanntgewesen sein. Das OlivenOi steht wohl wegen seiner leichten 
Gewinnung am lingsten in Verwendung; es diente zur Bereitung von Speisen, Opfem, Haarsa.lben 
und zurn -Fiillen der Lampen. Spater erst diirfte das Auspressen aus olfiihrenden Samen gefunden 
worden sein, das heute, seit der Erfindung der hydraulischen Presse und Einfiihrung der Extrak
tionsmethode, groLlte wirtschaftliche Bedeutung hat. 

Die fabrikmiLlige, moderne 01- und Fettgewinn ung beruht hauptsii.chlich auf dem 
Auspressen und Extrahieren; Auskochen, Ausschmelzen oder Ausschleudem von Pflanzenfetten 
oder -olen findet nur selten statt. 

Beirn PreLlverfahren wird aus den zerkleinerten Pflanzenteilen durch Druck das 01 zum 
AusflieLlen gebracht. Manche Friichte, z. B. Oliven, geben schon beirn Lagem und Zerkleinem 
einen Teil ihres Olreichtums ab, andere olinnere &aten erfordem oft stirkeren Druck, meist unter 
gleichzeitiger gelinder Winnezufuhr, urn geniigende Ausbeute zu erreichen. Je nach der Samen
beschaffenheit variiert der Druck von 1-500 Atm. Starker Druck, intensivste Vermahlung und 
niedrige Temperatur sind fiir die gute Olausbeute wichtige Faktoren. Durch Beobachtung groLlter 
Vorsicht beirn Auspressen erreicht man sehr reine Ole. Je nach der Beschaffenheit der Produkte 
wird in der Olindustrie von kalt und warm gepreLlten Olen, von Olen erster, zweiter, dritter 
Pressung gesprochen. 

Eine ausfiihrliche Abhandlung iiber die Verarbeitung der Oliven zur Olgewinnung von H. Mast
baum finden sich in Cbem.-Ztg. 1922, 899. - Siehe auch Bd. IV [647]: Speiseole. 

Die Riickstinde der Pflanzenolgewinn ung betragen meist mehr als die Hilfte des 
Gewichtes des Rohproduktes. Sie enthalten neben geringen Fettmengen das irn OIsamen 
enthaltene EiweiLl und die Kohlenhydrate. Diese wertvollen Bestandteile machen die PreLl
k~chen geeignet zurn Viehfutter und aIs Diingemittel; mit diesem Diinger wird neben dem irn Pro
tem enthaltenen Stickstoff auch der Kali- und Ph08phorgehalt des Riickstandes dem Boden nutz
bar zugefiihrt. (Bd. IV [4061 u. (812).) 

Zur Vorbereitung der blsaat fiir das Pressen setzt man dem Material trockenes Koch
salz zu und behandelt das Gemenge vor oder wihrend seiner 24erkleinerung derart mit iiberhitztem 
Dampf, daLl sich fiiissiges Wasser nicht abzuscheiden vermag und daher auch keine Salzl6sung 
entsteht. Es ergeben sich zahlreiche Vorteile, so vor aHem die Moglichkeit bei hoheren Tem
p~raturen (bis zu 70°) pressen zu konnen, ohne daLl die Beschaffenheit des Oles leidet. Dadurch 
~~~ die PreLldauer erheblich abgekiirzt und das 01 von den, ala Folge des Kochsalzzusatzes, 
Vfo?lhg geronnenen EiweiLlstoffen befreit, liuft klar ab, da das Salz auch die Schleimstoffe und die 
arbenden Substanzen im PreLlkuchen zuriickhilt. (D. R. P. 276460.) 

b Die Gewinnung von 01 aus Olsaaten durch Pressung ist ferner z. B. in D. R. P. 84071)S 
eschrieben. 

S Uber die Olfabrikation aIs Nebenbetrieb mit Verwendung kontinuierlicher Olpressen des lkstems Anderson oder Kropp (Magdeburg) macht G. Konig nihere Angaben in Selfens.-Ztg. 42, 
9, 186 u. 187. 

338. PreS- und Scbleuderole • 
. Zur Gewinnung des Lei noles (106) wird die durch Luftsichtung gereinigte Leinsaat, die 

~me fremde Olsaat nicht trocknender Ole und auch keine unreifen Samen und das 01 dunkelgriin 
farbende Pflanzenteile enthalten darf, zwischen Stahlwalzen, die lose aufeinanderliegen, gemahlen, 
wobei das Gut fortschreitend dem hoheren Druck der auOastenden Walzen ausgesetzt wird. 
Ma.~ leitet dann zur schneHeren Olabscheidung Dampf in die Masse, lmetet das Lei~ehl zu einem 
welchen Kuchen, den man in PreLltiichem eingescblagen vorpreBt und dann ZWISchen offenen 
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Platten unter sehr hohem Druck hydraulisch nachpreI3t. Von den holzartigen PreI31ingen schneidet 
man die weichen Rander, die noch 12% 01 enthalten, ab und setzt diese weiteren Pressungen zu. 
Nahere Angaben macht G. B. Pickard in MetaUurg. Chem. Eng. 1917, 12. 

Vor dem Kriege verarbeit~e die deutsche Industrie 560000 t, das waren 25% der da
maligen Leinsaatwelternte. 

Die Gewinnung von OlivenOl durch wiederholtes Pressen der OIivenfrucht bzw. der ersten 
PreLlriickstande ist in O. P. v. 29. Dez.1880 beschrieben. 

Die Oliventresterole gewinnt man aus den Olivenriickstanden dadurch, daLl man sie 
vergaren laLlt, mahlt, mit kochendem Wasser mischt, stark auspreLlt und den verbleibenden Kuchen 
dann noeh mit Schwefelkohlenstoff extrahiert. Die so gewonnenen Ole enthalten neben Wasser 
und unverseifbaren Substanzen erhebliche Mengen freier Fettsiiuren, die durch Waschen mit 
Alkalien entfernt werden konnen. (L. Archbutt, Selfens.-Ztg. 88, 208.) 

Zur Olgewinnung aus Baumwollsamen mahlt man die von den Schalen befreiten Baum
wollsaatkerne zu einem groben Mehl, behandelt dieses in Dampfkochapparaten mit Dampf, formt 
den heiLlen Brei zu Kuchen und preLlt ibn hydraulisch. In Selfens.-Ztg. 42, 981, 971, 996 u. 10S8 
beschreibt M. Schanz auch den kalten ProzeI3 der Olgewinnung und den zugehorigen Apparat, 
der zwar weniger, aber besseres 01 liefert als das Arbeiten nach dem PreLlverfahren. 

Das Pal mol wird an Ort und Stelle seiner Gewinnung in primitivster Weise durch Einstampfen 
der reilen Friichte in Erdgruben und einen folgenden 2-8 Wochen wahrenden Fermentierproze13 
gewonnen. Man trennt dann Kerne und Fruchtfleisch, kocht letzteres mit \Vasser aus, schopft 
das oben schwimmende 01 ab und fiItriert es durch Tiicher. Dieses .entsprechend der primitive 
Zubereitungsweise im Glycerin- und Olgehalt stark schwankende 01 wird weiter in der Fabrik 
durch Zentrilugieren gereinigt, worauf man es durch Erhitzen auf 220--270° oder durch Einblasen 
von Luft bei 100--150°, oder besser noch urn es rein wfiLl zu erhalten durch chemische Bleiche 
mit Bichromat oder Permanganat oder Persalzen bleicht. (E. Luksch, SeUens.-Ztg. 1910, 1251 
u. 1280.) 

Nach A. P. 1869260 vermischt man gemahlene Copra vor dem heiLlen Pressen mit geringen 
Mengen verdiinnter Alkalilosung. 

Zur Gewinnung von E r d nuLl 0 I befreit man die Samen zwischen rasch rotierenden gefurchten 
\Valzen von ihrer auLleren Schale und entfernt dann auch die innere rote Samenhaut durch Wind
sichtung auf grobdrahtigen Netzen, wobei allerdings vorgesehen ist, daLl die Niisse vollig trocken 
sind, da die Samenhaut sich sonst nicht ablost, zum Teil in das 01 iibergeht und es fiirbt. 
Man preLlt die Samen dann unter hydraulischem Druck aus RoLlhaarsacken das erste Mal kalt, 
das zweite und dritte Mal bei 30 und 50°, wobei der Druck zwischen 30 und 60 Minuten wirksam 
bleibt und in seiner Starke dem Material angepaI3t werden muLl, und gewinnt so in der ersten leichten 
Pressung 16-18%, in der zweiten nassen Pressung 7-8% und in der letzten warmen Pressung 
ebenfalIs 7-8% des, in letzterem Faile jedoch nur noch zur Seilenfabrikation verwendbaren Oles. 
Das so erhaltene dicke, triibe Arachisol wird filtriert, zur Bleichung mit Knochenkohle oder 
besonders mit Walkerde verriihrt und zeigt dann leicht griinstichige gelbe Farbe. Die OlkucheD 
enthalten noeh 79% 01; aie wurden frUber in Marseille ausschlie13lich mittels Schwefelkohlenstoffes 
in kontinuierlichem Betrieb entOlt. Der Riickstand wird zur Vermeidung der Garung sofort ge
trocknet und aIs Diingemittel verkauft, das 01 dient fast ausschlieLllich zur Seilenfabrikation. 
Neuerdings kommen auch Extraktionsmethoden besonders mit Schwefelkohlenstoff oder Benzin 
in Betracht, die neben dem 01 auch wert volle, als Futtermittel verwendbare ErdnuLlmehle ergeben. 
(Zeitschr. r. angew. Chem. 1902, 1084.) 

Zur Olgewinnung erhitzt man die Samen oder NiisHe bis zur Aw,treibung des Wa.'lsers und 
hi>! die Masse halb fliissig gcworden ist, trockcn und schleudert das Gut dann aus. (Norw. P. 
33 690.) 

Nach E. P. 179191 behandelt man das Olgut vor der Pressung bis zu einer Gewichtszunahme 
von 10-14% mit Dampf oder zerstaubten Wasser und preLlt dann die Masse heW oder kalt aus. 

339. Fettextraktion allgemein. 
W 0 Iff, H., Die Lo,!llngsmittcl der Fette, Ole, Wachse und Harze. Stuttgart 1922. 
Dber 01- und Fettextraktoren siche die ausfiihrliche Abhandlung von Kausch in Zeltschr. 

d. OJ- u. Fettlnd. 1922. 23 H. 
Dber die Extraktion 01- oder fetthaltiger Materialicn, Rentabilitat einer Extraktions

anlage und weitere Betrieb>!einzelheiten ~erichtet S. ZJpser in Selfens.-Z". 41, 479. 
In einer fortlaufenden Abhllndlung in OJ- u. Fettlnd. 1919. beginnend S. 286 besprieht R. Br8~· 

ter ('bemic und Technologic der wichtigHteJ1 FcttextraktioDHlIlittel und verbreitet Rich iiber dw 
an diese LOHungHStoffe zu Htellenden Anforderungen. 

Eine Aufziihlung der giftigcn ExtmktioW<lIJittcl fiir wAAAerun\o!'liclw Korper (Fette, Ole, 
WachHe, Harze) von Lewin findet sich in Zeltschr. r. OJ- u. Fettlnd. 1920, 489. 

Selbst beirn besten Pref3verfahren blciben in den Hiickatiinden 5-12% Fett; dieAer yerlust 
tritt bei den ExtraktionHnwthoden nicht (Jin. Man belmndelt die zu extrahierenden, zerklelDertelJ1 

Sarnen mit fettIO>!cnden LosungHrnitteln, wio Sehwef(J\kohlow<toff, Benzin, Chloroform, Schw(Jfe -
stiler oder TetrachlorkohleDHtoff; die iibrig(Jn Sall1onboHtandteile wie Eiwoille, Kohl(Jnhydra.t~ UsW. 
werden nicht angegriffen und dl\.lj kORtspielige Losungsll1ittel wird nach dem Verdampfen ID ge-
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eigneten Kondensationsanlagen zuriickgewonnen, wii.hrend das 01 zuriickbleibt. Aber auch die 
A:iJ.lage- und Betriebskosten sind bei der Extraktion niedriger, wobei allerdings die 01- oder fett
haltigen MateriaIien vor der Extraktion sehr gut getrocknet werden miissen, da feuchte oder gar 
naBse Stoffe wohl gepre13t, nicht aber extrahiert werden konnen. 

Vber ein Verfahren der Na13extraktion von Fett und Wachs aus Torf, Braunkohle, Abwasser
schlamm und ii.hnlichen, stark wasserhaltigen MateriaIien 0 h n e vorherige T roc k nun g siehe 
D. R. P. 179449. 

Trotzdem konnten die Pre13verfahren durch die wirtschaftlich besser arbeitenden Extrak
tionsmethoden nicht vollig verdrangt werden. AlB Nachteil der letzteren ist hervorzuheben, da13 
der Extraktionsriickstand stets noch !'1chwer vollig wiedergeminnbares LOsungsmittel zuriickhii.lt; 
da13 die durch Verdunstung herbeigefiihrten, nie ganz zu vermeidenden Verluste an LOsungsmittel 
wirtschaftlich sehr in Betracht kommen, und da13 im allgemeinen die ExtraktionsOle nicht den 
hohen Reinheitsgrad haben wie die gepre13ten Ole. Denn das Extraktionsmittel lOst aus dem 
Olsamen noch Farbstoffe, Harze usf. mit heraus, die mit kleinen Resten des LOsungsmitteIs 
zusammen die gewonnenen Ole verunreinigen. Handelsma13ig werden gepre13te von extrahierten 
Olen scharf unterschieden; ebenso werden die Riickstii.nde aIs Pre13riickstand (Olkuchen, Pre13-
kuchen) und Extraktionsmehl gehandelt. 

Nach Angaben in Chem.-Ztg. Rep. 1922,41 bewii.hrt sich die Extraktionsmethode besonders 
bei Raps, Sojabohnen und anderem nicht zu Speisezwecken dienendem 01; Baumwollsaatol 
wird am besten durch Pressung gewonnen, bei der Gewinnung von Leinsamenol sind beide 
Verfahren ziemlich gleichwertig. 

Die Extraktionsapparate sind irn allgemeinen so eingerichtet, da13 das LOsungsmittel 
bei schwieriger extrahierbaren Stoffen, z. B. bei Saaten, in hintereinandergeschalteten Diffusions
batterien zur Einwirkung gelangt, wahrend man Knochen am besten in gro13en Einzelapparaten 
unter Anwendung der Dii.mpfe des Losungsmittels extrahiert. t."berhaupt sind nach A. Kosel 
fiir die verschiedenen 01- oder fetthaltigen Stoffe, ebenso wie zur Entfettung von Drogen, Leder, 
Fliissigkeiten oder pharmazeutischen Priiparaten Spezialapparate notig, die besonders beirn 
Arbeiten mit explosionsfii.lligen LO>;lmgsmitteln mit allen Schutz- und Hilfsmitteln ausgestattet 
sein miissen. (Selfens.-Ztg. 41, 1319 u. 1342.) . 

Ein Fettextraktionsgefa13 aus zwei ineinanderbefindIichen Behaltern bestehend, deren Zwi
sehenraum durch die Extraktionsniissigkeit ausgefillit ist, ist z. B. in D. R. P. 206423 beschrieben. 
Siehe ferner z. B. den E xtraktionsapparat fUr 01- und fetthaltige Materialien nach D. R. P. 
266131. 

Zur Extraktion von Fetten oder Olen erhitzt man das zu entfettende Rohmaterial in dem
selben Fett oder 01 bis zur volligen Austreibung des Wassers und erzielt so vollige Entwiisserung 
des Materials ohne es zu schidigen, da hohes oder langes Erhitzen vermieden wird. Schlie13lich 
wird wie iiblich extrahiert und nach Entfernung des LOsungsmittels die Aufarbeitung wie gewohn
Iieh vollzogen. Bei der Anwendung von Knochen als Extraktionsmaterial ergibt sich bei An
wendung des Verfahrens (Entwiisserung in Knochenfett) namentlich im Hinblick auf die spatere 
Leirogewinnung der besondere Vorteil der Schonung des Materials. (D. R. P. 197726.) Nach 
dem Zusatzpatent ersetzt man das Knochenfett bei Entwiisserung der Knochen durch Talg, 
der nieht nur den Schmelzpunkt des extrahierten Materials erhoht, sondem auch aus den frischen 
Knochen, deren Talgdriisen noch nicht zerstOrt sind, noch Talg aufzunehmen vermag. (D. R. P. 
208443.) 

Verfahren lrod Vorrichtung zur 'Wiedergewinnung von fliieht.igen LCisungsmitteln aus den 
mit ihnen behandelnden Materialien (z. B .• Olkuehen) sind in D. R. P. 324142 beschrieben. 

340. Einzelverfahren der Fettextraktion. 
tl'ber die Gewinnung der fetten Ole durch Extraktion der Samen mit C ana dol, unter welchem 

Namen ein sehr f1iichtiger und Il'ichter, fliissiger Kohll'nws.sserstoff, aus dem canadischen und 
pensylvanischen Petroleum gewonnen, verstanden wurde, siehe Vohl, Dingl. lourn. 182, 319. 

Die Extraktion der Oliventrester mittels Sehwefelkohlenstoffes oder durch Tetrachlorkohlen
stoff und die Vorteile, die !lich durch Verl'inigung der Extraktions- mit Holzdestillations
~nlagen zur Aufarbeitung der erschopftl'n Olivent.rester bieten wiirden, beschreibt R. liirgensen 
In Zeitschr. r. angew. Chem. 1906, 10.16. 

tl'ber die Extraktion von Olivenschalen mit ver!lchie<ienl'n Ext.raktionsmitteln siehl' F. Can
zoneri und G. Bianchini, Ref. in Zeltsehr. r. angew. Chem. 28. 627. 

Zur Extraktion OlhaItiger SubAtanzen fiihrt man die gl'mahlenen Niisse, BohnE'n. Friichte 
O~~r Samen durch ein Lrn-ullgsmittel durch und brillgt da!l mit 01 \){'Indene Li:isungsm it tel zur 
Fiihrung eines stetigen Bl'triebes an dem Punkte sl'illE'r wo13ten Sii.ttigung kOlltimlil'rlieh in be
~ndere Absetzgefii.13e. derE'n Bau di(l !ltE'tl' \Vil'<iervt'rwt'lldung dl's LO!llmgsmittl'ls l'rmoglicht. 

s solches eignet sieh am bt-sten Schwl'felkohlt'D!ltoff. (D. R. P. 119 lS-I.) 
B tl'?er ~xtraktion von mit porOtlE'r Kohlelll.<chlncke gcmi."chten Fettl'n und Abfnllfl>ttt'n mittels 

enZlns m besonderen St.ufenextrnktion ... npparat.l'n beriehtet StoOl in Selfens.-Ztg. 1904. 832. 
01 I. ~~,:!dsohn und W. Wrage stelltt'n fest. dn13 untt'r vil'r l.<orgfiiIti~t yon .Ft'tt<liiuren befreiten 
Fen, Rubol und OlivenOl sieh in A I k 0 hoI wE'l.<entlieh wl'nigl'r lO .. tt'n Ills Cotton- und Leino\. 
F ern~~ fanden sie, da13 die LOslichkeit d£'8 Neutrnlol(18 illl Alkohol l'n<t. zunilllmt, w{'nn dns 01 an 

ettsaure stark angereichert wird; im iibrigen bceinfluUt jedoch aueh ein hoher Gellllit un freiell 



396 Fette, Ole, Wachee. 

FettsiUI'6D die Liislicbkeit der Neutralole in geringerem MaJ3e, ala man allgemein annahm. 
(Chem. Bey. II, 11.) 

Die Zerlegung von Olgemischen mitteIs hochgriidigen Al k 0 hoi s nach einem Waschverfahren. 
das auf den verschiedenen spezifischen Gewichten des vom Enrakt befreiten Olgemisches und 
der Extraktl5sung beruht, ist in D. B. P. 888 294 beschrieben. 

Zur Abscheidung der oligen Bestandteile aus Fetten und Wacbsarten behandelt man diese 
bei gewOhnlicher Temperatur mit Aceton, ziebt die die weichen Bestandteile enthaltende Aceton-
15sung von den Riicksti1nden ab, fiiJlt aus ihr durch vorsichtjgen Wasserzusatz zuerst die oligen 
Stoffe aus, trennt diese ab und rant dann durch gro.Beren Wasserzusatz auch die festen Bestand
teile. (D. B. P. 144 188.) 
. Zur Extraktion von Fetten aus ihren Gemischen mit Seifen, Salzen, Oxyden oder anderen 
anorga.nischen Stoffen verwendet man nach D. B. P.181400 und 181401 an Stelle von Aceton 
seine zwischen 67 und 170° siedenden Homologen. Je nach der Temperatur, die man bei dem 
Enraktionsverfahren anwendet, kann man die Fette allein oder auch zugleich die Seifen von 
den anor~chen Stoffen trennen, irn letzteren Falle scheidet sich dann beirn Abkiihlen die ge
samte Seife ab und es hinterbleibt eine LOsung; die alles Fett enthilt. Die LOsungsfihigkeit der 
billigen Acetonhomologen fUr Fette nimmt mit steigendem Molekulargewicht bei nur wenig 
erhohter Temperatur zu, diejenige fUr Wasser und wasserlOsliche Subst&nzen ~ ab, so daf.l 
die Enraktion mit steigendem Molekulargewicht und Siedepunkt schneller verlauft. Diese Extrak
tionsmitteI haben auBerdem den Vorteil, sich mit Seifen nicht zu emul~ und sie neigen darum 
auch nicht Bur Bildung gelatinierender Subst&nzen. Um dem Gelatmieren auch der erkalteten 
LOsung vorzubeugeJ1, setzt man den hoher siedenden Ketonen einen geringen Prozentsatz der 
niedrig siedenden Homologen zu. 

llber die technische Extraktion von Fetten und Olen mit. N a ph tha ala billigstes Extraktions
mittel siehe den Hinweis auf eine Arbeit von W. M. Booth in Zeltaehr. r. angew. Chem. 1910, 617. 

In 8elfeDl.-Ztr. 1911, 1120 wird ala LOsungsmittel fUr Bitumen, Montanwachs usw., aber auch 
ala Extraktionsmittel von Fett, das Naphthalin vorgeschlagen, da es bill~ ist, sich aus den 
LOsungen bei niederer Temperatur durch Wasserdampf entfernen IUt und wemger feuergefiihrlich 
ist ala Benzin und 8chwefelkohlenstoff. 

Nach D. B. P. 178448 behandelt man Rohstoffe, die feuch t sein konnen, mit den Dimpfen 
eines unter 100° siedenden LOsungsmittels (Benzol, 8chwefelkohlenstoff, Aceton, Alkohol, Chloro
form, Tetrach1orkohlenstoff oder Ather) und kondensiert die Dimpfe des LOsungsmitte1s mit den 
Wasserdimpfen in einer besonderen Vorlage. Au.Ber den genannten Rohmaterialien bnn man auch 
Wolle oder ganze Friichte, we z. B. frische Palmkerne, ohne vorhergehendes Trocknen extrahieren. 

Zur Gewinoung des Oles aus Olsamen behandelt man das Rohmaterial vor oder wihrend 
der Trennung des Oles evtI. unter Beniitzung von Extraktionsmitteln (z. B. 14:00 I Benzin) mit 
aliphatischen, sauers~ffhaJtigen Stoffen, die eine Methylengruppe enthalten (z. B. 51 einer 40proz. 
wisserigen Formaldehydl5sung) und erhitzt nun im gesch10ssenen Behilter auf 100-120°. 
Man erzieltso nicht nur den Vorteil schnellerer Trennung, sonderQ beeintrichtilJt auch nicht die Ver
wendbarkeit der Ruckstinde fUr Futterzwecke, da beirn "Obertreiben des Benzins der Formaldehyd 
mitgerissen wird. Statt des Formaldehyds kann man auch zahlreiche andere lLhnliche Korper, 
die in der Patentscbrift aufgezii.hlt sind, verwenden. (D. B. P. 289196.) 

Zur Entfernung der freien FettsAure behaildelt man Fette oder Ole bel Gegenwart von W as~el' 
mit solchen Uisungsmitteln, die Fett und Fettsauren schon in der Kalte 1000n (Pyridin) und ~lCh 
leicht mit Wasser mischen. Man setzt soviel Wasser zu bis aIle Neutralfette ausgeschieden smd, 
wahrend die freien Fettsii.uren noch gelOst bleiben. FUr glycerinarme Fette nimmt man aIs LOsungs
mittel Aceton. (D. B. P. 889 027.) 

Ein Verfahren der Extraktion von Fettatoffen mitteIs fliisaiger KohlenaiLure ala Extrak
tionsmittel ist in D. B. P. 183 067 beschrieben. 

Nach einer Angabe von Pla880D in Chem.-Ztg. 1922, 666 eignet sich zur se]ektiven Extrak~ion 
von Kohlen, Torf, festen und fliissigen Kohlenwasserstoffgemischen, auch zur OlraffinatIOJI 
und zur Abscheidung von Para.ffin oder Ceresin eine LOsung von Bchwefeldioxydgas in Acetoll 
oder eine Mischung von fliissiger schwefliger BiLure mit Aceton. 

Beim Extrahieren von Olhaltigem Gut zieht man das Olhaltige Uisungsmittel, z. B. Benzol. 
ab, preBt den Ruckstand unter Luftabschlua und entzieht dem zerkleinerten PreBkuchen durch 
Dampf das noch in der Masse verbliebene LOsungsmittel Eine Anlage zur Auafiihrung des Ver· 
fabrans ist in A. P. 1410822 beschrieben. 

Zur Gewinoung der Nutzstoffe der Kal m UBW urze I extrahiert man das zerkleinerte Material 
mit einem organischen LOsungsmittel, unterwirft den Auszug zweclr,ls TrennUDfJ des itherisc~en 
vom fetten 01 der Destillation und verzuckert den stiLrkereichen ExtraktionsrUckstand, urn ihe:; 
durch Vergiitung weiter auf Spiritus zu verarbeiten. Man gewinnt· etwa 30% iLtherisches u~d 5 10 

fettes 01 neben schlieBlich verbleibenden Ruckstinden, die ala Futtermittel dienen konnen. 
(D. B. P. 807 618.) 

341. Fettextraktion mit Halogenkohlenw88sentoHen. - Wiedergewinnung der Fett· 
losungsmittel. 

Die Verwend~ von Tetrachlorkohlenstoff an Stelle des 8chwefelkohlenst<?ffesd . zur 
01. oder FettextraktlOn ist schon alteren Datums. In D. B. P. 68 671 wird auf die Vorteile leser 
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Methode, besonders bei der Friichte- und Samenextraktion, hingewiesen. V gl. daa Verfahren zum 
Extrahieren von Fettstoffen mit Tetrachlorkohlenstoff in zwei miteinander kommunizieren
den Extraktionsapparaten nach D. B. P. 229626, femer D. R. P. 287 497: Verfahren und Vor
rich tung zu:tn kontinuierlichen Extrahieren von 01 aus Olfriichten mit Beniitzung von Kohlen
stofftetrachlorid nach dem Gegenstromprinzip. 

Tetrachlorkohlenstoff in w888erfreiem Zustande oder mehr noch zu gleichen Teilen 
mit W888er ~emischt wird durch Metane i.a erheblichem Malle zersetzt. So 16sen sich z. B. Schmiede
eisen, GuJ3eJSen, Kupfer, Blei und Nickel in derselbenoReihenfolge zu 2; 4; 0,5; 1,3; 0,2; 0,4 tau
sendstel Prozent alS Chloride in w888erfreiem Tetrachlorkohlenstoff, zu 0,35; 0,1; 0,31; 0,01 
unci 0,0008% in jenem wisserigen Geme~e, und noch groBer ist die Zersetzungsgeschwindigkeit 
natiirJich, wenn zerkleinertes Meta.ll vorhegt, in welchem Falle sich Kupfer sogar zu 1,5% irn 
Tetrachlorkohlenstoff lOst. Bei der Wahl der GefiiJ3e fUr Extraktions- oder Reinigungszwecke 
ist hierauf Bedacht zu nehmen. (Chem. Bev. 1907, 142.) 

AuBerdem ist daa LOsungsmittel wegen der entstehenden Verluste und weil es wesE'ntlich 
teuerer ist ala Benzin nur in groJ3eu Verhiltnissen, z. B. in Olfabriken, die bedeutende Vorrii.te an 
feuergefihrlichen Stoffen beberbergen und daher bedeutende Versicberungsprii.mien zahlen mUsspn, 
alB Benzinersa.tz-Extraktionsmittel anwendbar, weiter auch in Spezialfabriken, die feuchte Roh
stoffe zu extrahieren haben, so daB sie mit Benzin nicht arbeiten konnen. Knochenfett-Extrak
tionsanlagen mit billigern unci feuerungefihrlichem Rohmaterial, die nicht mit allzugroBen Vor
raten recbnen mUssen, kOnnen daa Tetra, wie daa Produkt gekUrzt genannt wird, nur auf Grund 
genauester Kalkulation einfiihren. (II. Stem unci O. Briieke, Chem. Bev. 1906, 286 u. 299; vgl. 
I. mrso~ 8eUeo8.-Ztg. 1906, 799.) 

Nach D. B. P. 806 768 und einer Zusatz Amn. extrahiert man die Fettstoffe z. B. aus Ab
wBSRerschlamm mit Halogenkohlenwasserstoffen erst nach trberfUhrung der Fette in Kalkseifen, 
die in Tetra usw. leicht 10slich sind. Dieses Verfahren ist besonders dann mit Vorteil anzuwellden, 
wenn die AufschlieBung des zu extrahierenden Materials mit Sii.ure erfolgt bzw., wenn daa Fett 
in Form von Fettsii.uren oder als Seife vorhanden ist. Die Einwirkung des Halogenkohlenwasser
stoffes auf daa Eisen wird, da die Fettsubstanz vor der Extraktion in Kalk- oder Magnesiaaeife 
iibergefiihrt wird, so weit berabgedriickt, daB eiseme Apparate verwendet werden konnen. 

Nach Chem.-Ztg. 1907, 1096 sind die aus Acetylen und Chlor hergestellten VerbinduDgen: 
Di-, Tri. unci Perchlorii.thylen ebenso wie daa Tetra· und Pentachlorii.than ausgezeichnete 
LOsungs- und Extraktionsmittel fUr Fette. Die Athylenverbindungen haben den VorteiJ, sich bei 
Gegenwart von W888er vollig indifferent gegen Metalle, insbesondere gagen Eisen, zu verha.lten. 
Die Athanderivate greifen hingegen bei Gegenwart von W888er Schmiedeeisen an, ebenso sind sie 
~egen Alkalien empfindlich, da sie z. B. beirn Erhitzen mit Kalkbrei unter Salzsii.ureentwicklung 
In die entsprechenden ungesattigten Verbindungen iibergehen. 

Aus Versuchen, die S. Q. Sastry iiber den EinfJoB chlorierter Kohlenwasserstoffe auf Metalle 
anstellte, geht hervor, daB Tetrachlorii.thylen und Pentachlorii.than Aluminium, besonders in 
~genwart von Feuchtigkeit, bei zehnstiindigem Erhitzen am RiickfloBkUhler vollstandig zer
storen, wihrend Di- und Trichlorii.thylen, vermutlich wegen der geringeren Abspaltung vonSalz
sii.ure, gelinder wirken. Auch alle anderen Metalle (Eisen, Stahl, Nickel, Kupfer, Blei) wurden 
besonders unter den Bedingungen, die in der Praxis bei der Extraktion von OIBamen herrschen, 
von diesen Extraktionsmitteln mehr oder weniger angegriffen. (Ref. in Zeltsehr. r. aogew. Cham. 
29, 246.) 

Von allen Halogenderivaten der aliphatiscben KohlenW888erstoffe ist das Trichlora.thylen 
C,HCl. als Extraktions- und Reinigungsmittel am besten geeignet. Es siedet ii.hnlich wie 
Benzin bei 87°, gefriert bei minus 70° und greift eiseme Apparate zum UnterBchied von 
Tetrachlorkohlenstoff bum an, doch empfiehlt es sich immerhin die mit dem Stoff in BerUhrung 
~ommeDden EisenapparatteiJe etwaa krii.ftiger zu bauen. Die narkotische Wirkung der Dii.mpfe 
1St geringer ala jene des Benzins, doch ist jede Explosions· und Feuersgefahr ausgeschl088en, da as 
auch a.1s Dampf oder irn Gemenge mit Luft nicht brennt. In steigendem MaBe werden daher auch 
Apparate zur Verwendung dieses ExtraktionsmittelB bei der AbW888erschlamm- oder OJsaat
l~tfettUng, zur Holzentsaftung, Harzgewionung usw. gebaut. (A. Voigt, Chem. Apparatur 1917, 

7 Uo 187.) 
Sui Wahrend daa durch Extraktion der OlivenpreBlinge mit Schwefelkohlenstoff erha.ltene 

furOi nur fUr untergeordnete Zwecke Verwendung finden bnn, solI man nach Kuekhorr bei 
Mwend\Ulg von Trichlorithylen als ExtraktioDsmittel ein sehr reines ~ruchJoses 01 er
la ten~ daa fUr Speisezwecke Dutzbar gemacht werden Jamn. (Selfens.-Ztg. 1821, 810.) 

Zl Dl~ Verwendung des TrichJorithylens bei Extraktion von 01saaten und Knochen beschreibt 
pser Ul 8elfeo8.-Ztg. 1920, 986. Vgl. Tern, ebd. S. 874-

Zur Gewinnung des Maisoles entkeimt man den Mais bevor er zur Spiritusfabrikation ver
;endet wird und erhilt aus den Keimlingen daa 01, daa durch einen Hydrierungsproze13 in hartes 
~tt von hester Qualitii.t iibergefiihrt werden bnn. Wenn man nun den Mais vor der Vergii.rung 

nlcht ent~imt, so bleibt daa ganze 01 in der Schlempe, neigt leicht zum Ranzigwerden und 
setzt so lhren Futterwert herab. Nach Bala Laeh empfiehlt es sich, dieses 01 aus der 

chlempe zu extt'ahieren, und zwar nicht mit Benzin, sondem mit dE"m feuerungefii.hrlichen, 
i~·'le~ler extrahierenden Trichlorithylen. Das gewonnene Maisol ist tief dunkt>lrot und ent-
1 t;J~ ~ dem Alter der Schlpmpe oder des Mai'\El8, mt'hr oder weniger freie Fettsii.uren, so daB 

as r fUliert werden moB und dann allerdings ein vorziigliches Material fUr die Fabrikation von 



398 Fette, Ole, Wachse. 

Schmierseifen Hefert. Die na.ch der Autoklavenspaltung (weniger geeignet ist die Twitchellspal
tung) erhaltenen Fettsauren lassen sich rein weil3 erhalten. (SetreD8.-Zt~. 40, 472 u. 606.) 

Ein LOsungsmittel fiir Extraktionszwecke, bestehend aus einem Gemisch von At h y 1- und 
Met h y I chi 0 ri d erhalt man nach E. P. 162 500/1919. 

Ein Verfahren zur Wiedergewinnung von Losungsmitteln bei der Extraktion fetthaltiger 
Stoffe in einem besonderen, na.ch dem Gesetz der kommunizierenden Rohren gebauten Apparat, 
ist in D. R. P. 178186 beschrieben. - Vgl. den Kondensator fiir Benzindii.mpfe bei Ex· 
traktionsanlagen fiir PalmkernOl oder dgl. nach D. R. P. 262194. 

Zur Entfernung des in festen Extraktionsriickstii.nden enthaltenen FettlOsungsmittels be
handelt man das t'xtrahierte Material zur Verdrii.ngung des ExtraktionsmitteIs mit sii.ure- oder 
alkalihaltigem 'Vasser, und bewirkt so zugleich eine konservierende Wirkung auf bestirnmte, 
z. B. leimgebende Materialien, wenn die Riickstande von Knochen, Leder oder Haut herriihren. 
(D. R. P. 166062.) Nach Abanderungen des Verfahrens behandelt man das Extraktionsgut 
vor der Extraktion mit Saure oder Alkali bzw. mit salzhaltigem Wasser aUein und verdrangt 
na.ch der Extraktion das Extraktionsmittel durch Wasser bzw. durch das Salzwasser. Man 
arbeitet mit den SalzlOsungen dann, wenn saureempfindliche GeraCe Anwendung finden und hat 
dann iiberdies den Vorteil, je nach Wahl des Salzes eine konservierende Wirkung auf das extra
hierte Material ausiiben zu konnen. (D. R. P. 167406 und 167407.) Nach dem Zusatzpatent 
versetzt man das Extraktionsgut vor der Extraktion mit einem Salz und verdrangt nach der 
Extraktion das zuriickgehaltene Extraktionsmittel durch Wasser. (D. R P. 161648.) 

342. Fettschmelze. 
Die tierischen Fette und Ole werden den Rohfettcn durch A usschmelzen entzogen. 

wobei man je nach der Arbeitsweise mit Feuer oder Dampf oder auch durch Erhitzen mit ver
diinnten Siiuren Schmelz-, Dampf- oder Sii.uretalg erhalt. Beirn Ausschmelzen bei relativ niederer 
Temperatur gewonnenes, sehr reines Rinderfett wird mit Premit'r jus bezeichnet. Das A uspressen 
animalischer Fettstoffe findet bei der Erzeugung von FischOlen Anwendung. E xtrahiert wer
den Knochenfette, wiihrend das Milchfett in bekannter Weise aus der Emulsionsform durch 
Schlagen und Stollen als Butter abgeschieden wird. .. 

Die Riickstiindeo bei der Tierfetterzeugung haben geringeren Wert £lIs die der PflanZt'nol
industrie. Als sog. Grammeln oder Griefen dienen sie als Futtermittel oder Diinger. Der Phos
phorgehalt extrahierter Knochen kommt dem Boden in Form von Knochenmehl zugute j en t· 
fettete Milch dient den Caseinfabriken als Rohprodukt. Die in Abwii.ssern gel Osten Abfallf~tte 
aus den Waschwii.ssern der WoUwii.schereien und Tuchfabriken werden entweder durch Kalkmilch 
(basisches Verfahren) oder durch Mineralssuren (I"aure.<;! Verfahren) ausgefallt. Auch Wachi;
arten werden durch Ausschmelzen des Rohproduktes gereinigt. Scl>weinefett und Talg, besonders 
Schmerschweinefett und Rindertalg erfahrE'n bei lii.ngerem Stehen die groCten Verii.nderungen 
und werden besonders in zerkleinertem rohem Zustande schon bei 30-35° stark ranzig. Koch
salz wirkt konservierend, besonders aber kann dem Verderben der Fette durch sofortiges Aus
IIchmelzen narh der Gewinnung vorgebeugt werden. 

Ober Gewinnung von Olein und Stearin durch AusschmE'lzen von Talg bei GegenwlIJ't von 
Braunstt>in und Weinstein siehe D. R. P. 67 681. 

Zur Gewinnung krystallinischen, ~eruchfreien, reinweiCen und sehr luftbestandigen T.alges 
wird der von Knochen und Verunreirugungen befreite. sorgfii.ltig ausgewaschene Rohtalg III der 
Mahl-Waschmaschine ausgewaschen, bis das Wasser volJig klar und geruchl08 ablauft und da~n 
im Vakuum von 350-400 mm im Kessel geschmolzen. Man entleE'rt dann den Kesselinhalt III 

den Klarbottich, lii.Ct das Fett langsam abkiihlen, filtriert noeh warm und l8Ct den Talg erstarren. 
(A. Nldoff, Selfenfabr. 21, 1284.) 

Zur Gewinnung der festen Bestandteile aus Fetten oder Olen unter gleichzeitiger Erhoh UI~g 
ihres Schmelzpunktes miseht man das iiber seinen Schmelzpunkt erwii.rmte AU"gangsmatf'rlai 
mit Wasser, dessen Temperatur wenig unter dem Erstarrungspunkt des Gemenges liegt, zieht das 
Wasser und das nieht erstarrte Fett ab und wiederholt dieses fraktionierte AusBchmelzungsver
fahren in f'iru>m besonderen Apparat bis das Produkt den gewiinschten Schmelzpunkt zeigt. 
(D. R. P. 226187.) . . 

Zur Gewinnung von 01 aus Niissen rostet man diese bei etwa 150-180°, entfllrnt dJe dIe 
Kerne umgeber>de Haut, zerroibt die Kemo lind befeuchtet sie in ('inem Mischbehii.lter langs~m 
mit Wasser. In dem MaCe als man Wasser zugief3t, tritt das 01 aus der dicken Masse aus und ~.telgt 
an die Oberflii.che der Fliissigkeit. Man erhalt so mit Wasser von 55° 3J% der in den NU;;sen 
enthaltenen 55% 01, wahrend man don Rest aus dor zuriickbleibenden Masse wie iiblich abscheJd;n) 
kann. Da.s abgehobene 01 ist nuch dom Durchseihen vollig rein und kIar. (D. R. P. 10923 • 

Zur Gewinnung von Fett aus Gotreide kei me n worden dies(' mit der gleichen Menge Pfannen-
stein (Riickstande der Salinonindmltrie, bestelwnd au.'! Chloriden der Alkalien und Sulfaten ~e~ 
Erdalkalien) in einem offenen Kessel mit Kiihlschlangen- uad Riihrvorrichtung 2 Stunde~ el 
100-150° C unter Einstromen von iiberhitztem Dampf und gleichzeitiger Kiihlung ger';lh~. 
Erforderlichenfalls wird dureh Einblason von Luft das Umriihren und die Verdampfung der Rrec -
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stoffe befordert. Nach Abstellung des Riihrwerkes scheidet sich oben am Kessel eine Schicht freien 
Oles, darunter eine wiisserige SalZ}osung, ab, wii.hrend die noch fetthaltigen Keirne am Boden des 
Kessels bleiben. Die Schichten werden getrennt abgezogen und die fetthaltigen Teile hydraulisch 
ausgepre/3t. Das gewonnene Fett wird durch Einbringen von Eisstiickchen schnell abgekiihlt, 
worauf man durch Filtration bei 0° die fliissigen Ole von dem starren Fett trennt und das 01 
iiber Kohle, Glas- oder Marmorpulver durch ein Asbesttuch filtriert. Es hat dann angenehmen 
Geruch und Geschmack, leicht griinliche Fiirbung und stellt ein vorziigliches, nicht ranzig wer
dendes SpeiseOi dar. (A. P. 1161 481.) 

In D. R. P. 229004 und 247322 sind Vorrichtungen zum ununterbrochenen Ausschmelzen 
von Fett beschrieben, in denen das aufwiirts befOrderte Gut langsam eine Schmelzzone passiert. 
Das Zusatzpatent enthii.lt Angaben iiber die Abii.nderung und Verbesserung des Apparates, die 
es gestatten, die Fleischteile von den auszuschmelzenden Fetteilen vor der Schmelzbehandlung 
abzusondern und sie fiir sich zu verwerten, da sie durch den Schmelzproze/3 mit in die Grieben 
iibergefiihrt und dadurch der Nutzbarmachung entzogen werden. (D. R. P. 247 322.) 

Vgl. auch: Kochkessel fiir kontinuierliche Bearbeitung von Speck oder Fleisch von Meeres
tieren, femer zur Gewinnung von 01, Fleischmehl und ii.hnlichen Produkten nach D. R. P. 260 867. 

Eine Vorrichtung zum Ausschmelzen von Fetten und Olen aus Abfallstoffen ist in D. R. P. 
199946 beschrieben. 

In D. R. P. 290 908 ist eine Heizpatrone mit schichtenweise angeordneten Heizmassen zum 
Schmelzen und Erhitzen von die Warme schlecht leitenden Stoffen, wie Schnee, Fett u. dgl., 
beschrieben. Die Mischungen der einzelnen Schichten sind so zusammengestellt, daB die Reak
tionstemperatur und die Wii.rmemengen vom Entziindungspunkt aus sich allmii.hlich steigt'rn, 
indem entweder in den einzelnen Schichten erst Schwermetalle und dann Leichtmetalle mit Oxyden, 
Sulfiden, Schwefel u. dgl. zur exothermischen Reaktion gebracht werden oder indem einem Schwer
metall schichtweise gro/3ere Mengen Leichtmetalle hinzugefiigt werden oder indem Oxyde, Sul
fide u. dgl. verwendet werden, die durch leichtere Reaktion rascher die Oxydation der genannten 
Metalle hervorrufen. 

Fettspaltung. 
343. Allgemeines iiber Fettspaltung mit Wasser und Siiuren. - Alkoholyse. 
Eine kurze, iibersichtliche Beschreibung der Ausfiihrung der fiinf Fettspaltungsverfahren 

findet sich in Techn. Ruodsch. 1908. 123. 
Die Seifenindustrie, die Stearin- und Glycerinfabrikation beruhen auf der Zerlegung der 

G!yceride in freie Fettsii.ure und Glycerin (Verseifung, Hydrolyse). Bei der "Verseifung" ge
,,:~nnt man durch Absii.ttigung der freien Fettsii.uren Seifen, bei der "Spaltung" die freien Fett
sauren selbst. 

Der ProzeB dieser Art des Molekillzerfalls ist immer eine Wasseraddition, die durch 
folgende Formel versinnbildlicht wird (R = Sii.ureradikal): 

Triglyct'rid (Fett) + Wasst'r = Gycerin + Fettsii.ure 
/OR OH 

CaRl-OR + 3 HIO = CsH,OH + 3 ROH . 
"OR OH 

. Diese Reaktion verlii.uft in drei Phasen; es erfolgt zunii.chst eine Umwandlung in Dig 1 y ce -
rIde, darauf in Monoglyceride, bis letztere in Fettsii.ure und Glycerin zerfallen. 

Wasser wirkt ohne nii.here molekulare Beriihrung nur sehr langsam hydrolysierend auf 
~~tte ein. Spuren Wasser enthaltende Fette und Ole bilden bei lii.ngerem Lagem leichter freie Fett
~aure~ als ganz trockene. Die Spaltwirkung von gesattigtem oder iiberhitztem Wasserdampf 
1St be~ normalen Drucken eine sehr geringe und selbst bei langer Dauer des Prozesses unvollkom
me~! llUmer aber wirken Wasserdii.mpfe stii.rker als Wasser. Trotz starker nberhitzung des Dampfes 
verlauft die Fettspaltung zu langsam, um technisch mit dem Arbeiten linter Druck in Wettbewerb 
t~eten zu konnen. Dagegen bewirkt hochgespannter Dampf von 10--15 Atm. irn Autoklaven 
erne vollstii.ndige Spaltung des Fettes in Glycerin und Fettsii.ure. Die Einfiihrung dieses auf Hy
drolys~ beruhenden Autoklavenverfahrens geschah erstmalig durch Berthelot (1854). 

E~e moderne Hochdruck-Fettspaltungsanlage beschreibt Bohm in Selfeos.-Ztg. 1920, 499. 
E~e weitere Beschleunigung der Fettspaltung wurde erreicht durch Zusatz saurer und 

i1k.!I'hsch reagierender oder emulsionsbildender Stoffe. Als saure, spaltungsbeschleunig<>nde 
usatze kommen Mineralsii.uren, Bisulfit, fettaromatische Suifosii.uren in Frage. Salzsii.ure yom 

spez. Gewicht 1,16 spaltet nach 24stiindigt"m Kochen 750~ des Fettes; bei gewohnlicher Tem
peratur ,,!~en in 7 Monaten e1'l:lt 65% Fett gespalten. Lebhafu'r spaltend wirkt konzentrierte 
un~ verd~te Schwefelsii.ure; die Verseifung kann auf zwei Arten vorgenommen werde~: lfett 
~elbt bel.105-1~0° C wenige Minuten mit Schwefelsii.ure in Beriihrung, wora~lf mehrstundIgt;S 

ochen die Verseifung zu Ende fillnt. Oder man behandelt das Fett mehrere IStlmden lang nut 
~~wefelSii.ure bei hoher Temperatur. Mit Bisulfit Imd schwefligcr Sii.ure tritt im Autoklayen 

el 170-2000 C und 18 Atm. Druck die Spaltung innerhalb 9 Stlmden ein. 
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Wie im vorhergebenden erwIi.hnt, bewirkt Salzsaure in inniger BerUhrung mit-Olen uncI 
Fetten nach lingerer Einwirkungsdauar die Spaltung dar Triglyceride. Ebenso hydrolysiert 
Schwefelsaure die FettkCirper, wobei die troc'knenden Ole eiDe stii.rkere Temperaturerhohung 
zeigen ala bei niehttrocknenden. Erstere werden sehr viscos unci enthalten nach dar Einwirkung 
der Schwefelsaure freie FettsiLure, Glycerin und viel unzersetztes Triglycerid; letztere, 'die nicht
trocknenden Ole, arleiden vollstiLndige Glyceridspaltung in freie Saure und Glycerin. Der sich 
abspielende Reaktionavarlauf wird verschieden beurteilt. Die riehtige Deutung des Prozesses 
riihrt von Frimy har, der bei seinen Untersuchungen fiber die Einwirk~ von Schwefelsii.ure 
auf Oliven- und MandelO! fand, daB Sehwefelsii.ure die Glyceride dar Palmitm- und Stea.rinsii.ure 
einfa.ch zerlegt. Bei dar Spaltung des OlsiLureglycerids tritt indessen neben dar einfachen Zer
setzung in Glycerin und freie OlsiLure eine Verbindung dieser beiden Stoffe zu Glycerin
schwefelsaure und Oleinschwefelsiure auf. Ferner ist die Ansicht vertreten worden, daf3 
Schwefelsi.ure sich direkt an das Olein unter Esterbildung anlagert. In neuerer Zeit sind Frllmys 
Angaben durch ausfiihrliehere Arbeiten Herblgs beatiLtigt worden. tlber da.s von dar Einwirkung 
auf Olivenol verschiedanene Verhalten der SchwefelsiLure auf Ric in u sol sei auf die Spezialliteratur 
und [394] verwiesen. 

Rohfette, die wenig Glycerin enthalten, spaltet man am beaten mit konzentrierter Schwefel
saure, weilein Teil dar ungesittigten FettsiLuren dabeiinharte stearina.rtige KCirper umgewandelt 
wird. 

tlber den Ersatz der Schwefelsaure in der Seifen- und Fettindustrie wiihrend des Krieges, 
zur Zerlegung der Zink- und Magnesiaseife von der Autoklavenspaltung, zur Entfernung des 
Aschegebaltes aus aschereichen Fetten, zur Zersetzung seifenha1tiger Abwiisser ·und Freimachung 
dar FettsiLuren aus RiickstiLnden, zur Neutralisation dar Unterlaugen und zur Reinigung ver
unreinigter Fette vor dar Spaltung und Verseifung - in manchen Fillen durch SalzsiLure, in anderen 
durch Bisulfat, da.s bei der Zersetzung von Natronsalpeter durch Schwefelsi.ure ala Abfallprodukt 
auftritt und 30-32% SchwefelsiLure enthilt, siebe 8eUeafabr. 16, 718. 

Industriell wird die Spaltung dar FettkOrper durch Schwefelsi.ure in dar Stearinindustrie, 
dar Umwandlung dar OlsiLure in festes Kerzenmaterial und bei dar Herstellung von Tiir
kischrotol vielfach verwendet. Einzelheiten finden sich in den betreffenden Kapiteln. 

Ebenso wie wiiaserige Siure die hydrolytische SpaltUDff dar Fette bewirkt, tritt unter dem 
EinfluB von Al koho I und Siure eine gleichartige Spaltung m FettsiLure est e rein, daren Bildung 
durch die Gegenwart eines Fettl&ungsmittels arleichtert wird. Man arhilt 80 besonders aus 
Ricin usol und andaren in Alkohol108lichen Fetten bei niederar Temperatur und bei Anwesen
heit nur ~inger Siuremengen leicht isoIiarbare FettsiLureester, die den natiirlichen Fetten den 
charakteristischen Geruch und Geschmack varleihen und ala aromatisierende ZusiLtze VerwendWlg 
finden kOnnen. (H. HaUer, 8eUeDl.-Ztg. 1106, 1180.) 

Zur Kenntnis dar Alkoholyse dar Fette, d. i. die Behandlung mit absolutem Athylalkoh?l 
und SchwefelsiLure ala Katalysator varoffentlichen A. GrUD ud Mltarhlter emen Beitrag III 
Chem. VlDlchao 1817, 16 u. 81. Man arhilt z. B. aus 3000 Tl. Tristearin 300 Tl. Distea.rin, 
200 Tl. Mon08tearin und mehr ala 1200 Tl. Stearinsaureathylester. 

Die Veresterung von freier FettaAure enthaltenden erhitzten Fetten odar Olen wird nach 
Nonr. P. 86 074 durch eingeleiteten Glycerindampf bewirkt. 

Zur bloBen Abscheid~ des Stearins aus·dam FettsiLuregerniach behandelte p .. toronch (Chem. 
UIDIChaO [Bey.) 1-. 1) dIe FettsiLuren mit der doppelten bis dreifachen Menge Spiritus, pre/3~~ 
nach 12 Stunden ab ODd wusch den Rfickstand mit Sprit nacho Die Ausbeute betrug S0--90'}o 
dar Theorie. Biar handelt es sich natiirlich nicht um eiDen Esterisierungavorgang, 80ndern urn 
einen einfachen LOse- und Trennungsproze8. 

344. Alkalisehe Fettspaltung. AlIgemeiDes tiber Seiten. 
1m landliLufigen Sinne Bind Seifen jane fettsauren Salze,diesich im Wasaer unter Scha?ID

bildung lasen: NatronBeife, ~ harte Seife (Kernseife, Leimseife) und Kali1eife (welch.e 
Seife, Schmierseife). Wiasenscha.ftHch umfaBt der Begriff alIe Varbindungen der FettsiureI?- mit 
Basen; also die Kalium-Natriumvarbind~en wie auch die dar Schwermetalle (Metallseifen). 
Bei dar Seifenbildung geht folgende Reaktlon vor sieh: 

/OR OH 
CalIl-OR + 3 KOH = CaH.OH + 3 KOR . 

~OR OH 
FeU = Trtl1yoerid Glycerin Selle 

In diesem Sinne verseifen: Atzalkalien. Oxyde dar alkalischen Erden, Oxyde eiDiger 
SchwermetaIle (Blei-, Zinkoxyd). 

Die alkalische Verseifung dar Fette mittels Kalilauge wurde von Chemlol und Gay·~ussall 
schon 1826 zum Patent angemeldet, die Oberwagung des Verfahrens in die Praxis scheiterte lE'd°lch 
vol1etlndig. Erst die Verseifung mit K a 1 k fiihrte zum Ziele, mit groBtem praktisohen Erfo ge 
jedoch erat nach Einfiihrung des Druckvarfahrens durch de MIll, (lS31). Waren zur Spaltung 
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in offenen Gefii.f3en 15% Kalk notig gewesen, so geniigten beim Arbeiten unter 10 Atm. Druck 
in Autoklaven 2-3%; dadurch wurde auch die entsprechende Menge der zur Zerlegung der Fett
saurekalkseifen notigen Schwefelsaure gespart, das ganze Verfahren verlief einfacher und wurde 
wirtschaftlich. Das Jahr 1831 brachte das Ende der Talgkerzenbeleuchtung. 

Theoretisch erkliirt Payen den Millyproze13 unter der Annahme mehrerer Stufen des Pro
zesses: zuerst die Bildung von basischen oder neutralen, dann von sauren Seifen. Wagner 
glaubt, daB der Kalk den ProzeB nur einleitet, seine Gegenwart aber der weiteren Reaktion 
zwischen freien Fettsauren und dem Glycerin entgegeristeht. Die Wirkung der Zusiitze scheint 
auf ihren emulsionsfOrdemden Eigenschaften zu beruhen, so daf3 der Millyprozef3 eine einfache 
Wasserhydrolyse ware, die durch Zusatze wie Kalk katalytisch beschleunigt wird. 

Die Fettspaltung durch Fer me n te (fermentative Fettspaltung) beruht ebenfalls auf Emul
sionsbildung. 

Andere alkalisch wirkende Verbindungen wie Zink- und Bleioxyde (Bleipflaster) vermochten 
den billigen Kalk natiirlich nicht zu verdrangen und auch die Anwendung von Magnesia, Schwefel
alkalien. .Ammoniak usw. behielt nur fiir Spezialzwecke oder fiir theoretische Arbeiten Interesse. 

Wagner schlug z. B. statt des Kalkes zur Verseifung des Talges oder des Palmoles die LOsung 
von Schwefelbarium vor, urn die Verseifung des Fettes zu erleichtem und zu beschleunigen. 
Dar gebildete Schwefelwasserstoff BolIta verbrannt, die schwefJige Siiure zur HerstelI~ von 
Thiosulfat verwendet werden, das Bariwnchlorid der salzsauren Spaltung des fettsauren Baryts 
hiitte als Ausgangsprodukt fiir PermanentweiB dienen konnen. (lourn. f. prakt. Chern. 70, 127.) 

Auch Schwefelalkalien spalten natiirliche Triglyceride nach 5-10 Tagen bei gewohniicher 
Temperatur. Technisch fanden diese Verfahren wegen der liistigen Schwefelwasserstoffentwick
lung keine Verwendung. Alkalicarbonate spaiten aus Neutralfetten kein Glycerin ab; Car
bOlll1tverseifung [407J kommtdaher nur fiir Fettsauren in Frage. Ammoniak verseift bei 110 bis 
120 0 im geschlossenen Rohr. Empf~hlen wurde von Stlepel diese Art der Fettverseifung unter 
Druck fiir industrielIe Zwecke. 

Zur Spaltu~ der neutralen Fette, insbesondere des Talges, kann man sich statt der Alkalien 
auch fertiger Self e n bedienen, die Fette in Gegenwart von Wasser bei 2200 volIkommen in 
Fettsii.ure und Glycerin zu zerlegen vermOgen. (Pelouze, lourn. r. prakt. Cbern. 68, 141.) 

. Der normale Verseifungsvolgang mittels Alkalien, also die Spaltung und gleichzeitige Salz
blldung, verlauft am raschesten mit 15-20griidiger Kali- oder Natronlauge, doch gilt allgemein. 
daf3 fettsaurereiche Fette sich leichter verseifen lassen als Neutralfette, do. die durch sofortige 
Yereinigung der freien Fettsaure mit der Base gebildete Seife als EmulsionsfOrderer den weiteren 
Prozef3 beschleunigt. Di~ alkalische Verseifung erfolgt ferner wn so rascher, je inniger die Be
~lIhrung zwischen 'Fettmolekill und Reail;ens ist. Das in der Seifenindustrie iibliche "Versieden" 
1St eine unbewuf3te Anwendung dieser 'tatBache, auf Grund deren Mege-Mourles schon im Jahre 
1854 sein Verfahren der BOg. Emulsionsverseifung ausarbeitete. Sie besteht darin, da13 
d.lIs Fett mit 10% einer SeifenlOsung angerUhrt vor der eigentlichen Spaltung mehrere Stunden 
SIC!l selbst iiberlassen bleibt. Auch die allgemein bekannte "kalte Verseifung" beruht auf diesem 
~rInzip. Unter kalter Verseifung versteht man die Herstellung von Seifen aus Cocosol oder cocos
olhaltigen Fettgemischen mit konzentrierter Lauge bei Zimmertemperatur. Nach 12-20 Stunden 
sn~d ~olche Fette, z. B. auch Mandelol (bei 25 0 mit 38gradiger Lauge in 24-36 Stunden) volI
~tandlg verseift. 

Bei der alkalischen Spaltung mit Natronlaugc miissen nicht notwendig solche Mengen 
dcl' Base angewandt werden, daf3 sie zur Absiittigung del' freiwerdl'nden Fl'ttsiiure vollig ausreichen; 
~chun geringere Quantitaten geniigen, wobei allerdings die DruckI' erhoht werden miissen. 

Ein Verfahren, .aus Olen lmd Fetten das feste Fett von dem fliissigen Fett zu trennen, beruhte 
a~f der Tatsache, daf3 in dem Rohmaterial mit €liner geringeren Quantitat Alkali versetzt, als zu 
s('ln~r Verseifung ausreicht, nur der fliissige Teil verseift wird, dagegen der feste Teil sich aus
Rp;hcldet. Z. B.: Zu lOoo TI. Kalkmilch aus 60 TI. Kalk werden 1000 Tl. PalmO! hinzugesetzt, 
dl? vorher auf 93-940 erhitzt worden waren; die Mischung geschieht dlirch Umriihren am beaten 
~~ltteI8 Dampfes. Es bilden sich zwei Schichtl'n, die obere aus Palmitin bestehend, die lmtere 

Ie Kalkseife entha.ltend, die mit Saizsii.ure behandelt Elain liefert. Ebenso trennt man aus 95° 
;armem Palmol mit 40-50% Natronlauge yom spez. Gewicht 1,2 das Palmitin abo (Polyt. 
,entr.-BI. 1868, 1696.) 
. In der Praxis arbeitet man jedoch, do. die Vereinigung der Alkalien mit den Fettsauren nicht 
In 19lenau stoohiometrischem Verhaltnis erfolgt, stets mit iiberschiissigem Alkali. urn haltbare, 
Vo kommen verseifte Handelsware zu erzielen. Der nberschuf3 an Alkali wird durch ,;A ussalzen" 
L~tfernt. Fiigt man ~amlic~ verdiin:nter SeifenlOsung oder eingedampfte~ hoc~kon~entr~~rtel' 
S :-lUng, dem BOg. "Selfenlel m .... gemigende Mengen Kochsalz zu, so SCheldl'n slCh die gelosten 

elfen wegen ihrer UnlOslichkeit in kochsalzhaltigen Fliissigkeiten aus; dabei werden Kaliseifen 
~U.lll. Teil in Natronseifen verwandelt. Dieses allgemein in der Seifensiederei ausgeiibte "Aussalzen" 
elnl~t. nicht nur die Seife von iiberschiissigem Alkali, sondern bringt zugleich aile sonstigen Ver
~lel!llgungen in die "Unterlauge". Die einzelnen Fette verhalten sich iibrigens gegeniiber der 
kal~chen Verseifung, wohl wegen der lmterschiedlichen Mischung einzelner Fetts8uren und den 

vone~nder nicht unerheblich differierenden Eigenschaften der einzelnen fett<:!auren Sa)ze sehr 
V:rch~eden .. Die Mehrzahl der Natronseifen wird schon durch wenig ~lz aus den LOs~en k alhlt , weruge, besonders Cokos- und Pa)mkElmO!, brlluchen zllr AlIsscheldllng hochkonzentnerte 

oc salzlosungen. 

1.ftnR~. Ch~m .• techn. Vonchrlften. :\. Allfi. III. Rd. :.!(I 
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Ahnlich wie Kochsalz wirkt das auch technisch verwendete Glaubersalz: Ober andere Metho
den zur Bindung bzw. Entfernung des freien Alkalis (Ammoniaksalze, Borsiure) siehe J40o). 

Die Alkalisalze der Fettsiuren sind wasserloslich, die der niederen leichter, die der 
hoheren nur in heiJ3em WaBBer. Neutrale Alkaliseifen sind leicht 100lich in Alkohol, schwerer in 
Ather und Petrolither, ganz unlOslich in Benzin, Benzol. Saure Seifen verhalten sich abweichend. 
Lithiumsalze der Fettsauren sind alkohol- und waBBerschwerlOslich, Ammoniakseifen verlieren 
beirn Erwirmen Ammoniak; auch Schwefelsaure entzieht ihnen unter einer Glasglocke die HiiJfte 
der Base. 

Von den Erdalkaliseifen und Schwermetallseifen, die durch Umsetzung w&B8eriger 
AlkaIiseifenlOsungen mit den Acetaten oder anderen Metallsalzen hergestellt werden, sind wenige 
in WaBBer und AlkohollOslich. Nur die der niederen Fettsauren l&en sich in WaBBer, fallen aber 
beim Kochen als basische Salze aus. (Siehe [471), neutrale und medizinische Seifen.) 

346. Autoklavenspaltung, Anwendung iiberhitzten Dampfes. 

Das Autoklavenverfahren beruht irn Prinzip auf der Spaltung der natiirlichen Fette mittels 
verschiedener Metalloxyde in Dampfwirme unter Druck. Man wendet heute fast ausschliel31ich 
das Zi n ko x yd an, wihrend man von den anderen Mitteln (Bisulfit, Ammoniak, Natriumaluminat, 
Kalk, Magnesia usw.) nur noch zum Teil Gebrauch macht. Nach den Angaben des urspriing
lichen Patentee arbeitete man mit 0,2-0,6% Zinkoxyd oder Zinkstaub und 25% Wasser 
wihrend 3-4 Stunden unter einem Druck von 8-9 Atm. (D. R. P. 28218.) 

Es wurde auch vorgeschlagen, die Fettspaltung mittels Bleiglatte unter Verwendung von 
direktem Dampf zu bewirken. Die entstandene Bleiseife wird etwa 1/. Stunde mit Schwefel
saure gekocht und man erhilt nach Abstellen des Dampfes eine oberste Fettschicht, am Boden 
Bleisulfat und in der Mitte Glycerin. Das Bleisulfat kann leicht wieder in Bleiglatte und 
Schwefelsaure iibergefiihrt werden. (W. Scbrautb, SeHens.-Ztg. 1008,441.) Oder man behandelte 
die Fette unter einem bis zu 18 Atm. steigendem Oberdruck wihrend etwa 9 Stunden zwischen 
170-2000 irn Riihrautoklaven mit einer 2,5-3proz. LOsung von schwefliger Siure oder 
Bisulfit und trennte die Glycerinunterlaugen wie iiblich von den.Fettsauren. (D. R. P. 61829.) 

Nach einem Referat in Chem.-Ztg. Rep. 1922, 147 eignen sich zur Autoklavenspaltung mit 
Magnesia der Reihe nach am beaten die Talgarten, WaJrat-, Palmkern-, Palm- und LeinsamenOl; 
mit Kal k wurden beirn PalmO! die besten Resultate erzielt. 

Bei der Autoklavenspaltung entstehen zunachst unter intermediii.rer Bildung von Mono
und Diglyceriden (I. Marcusson, Mlttellg. v. Materlalpriifungsamt 82,502; vgl. Zeltsebr. f. angew. 
Chem. 26, I, 178 und I. Kellner, Chem.-Ztg. 1909, 408 fl.) in WaBBer unlOsliche Seifen, die sich 
unter Emulsionsbildung irn unverseiften Fett auflosen. Diese Emu Is ion s b i 1 dun g wird durch 
den Zusatz geringer Mengen basischen Oxydes (CaO,ZnO,~O) begiinstigt, w&hrend das Wasser 
a.llein die spaltende Wirkung ausiibt und z. B. das Zinkoxya nur den Zweck hat, mit dem Fett 
Metallseifen zu bilden, die in der nunmehr mit dem WaBBer sich bildenden Emulsion durch den 
Dampf leichter angegriffen werden. Wendet man jedoch Atzalkalien an, so entstehen losliche 
Seifen, die hyclrolytisch gespalten werden, wobei das freiwerdende Alkali fortlaufend neue Fett
mengen verseift. Durch Erwirmung wird in beiden Fallen die Reaktion begiinstigt, besonders 
dann, wenn die Fettzerlegung sich in dem Ma.l3e zu verlangsamen beginnt, als freie Fettsauren ent
!<tehen. (c. SUe'peI, Selfenfabr. 22, 281.) 

Uber ein Fettspaltungsverfahren mit WaBBer unter Zusatz geringer Mengen von Calciwn
oder Magnesiumcarbonat, Talkum oder Tonerde siehe D. R. P. 28 464 unci 28 460. In den 
Schriften ist au.l3er der Appa.ratur auch die Trennung der Produkte (Glycerin, Stearin und 
Olein) unter Zusatz von 0,001 % Oxalsaure beschrieben. 

Nach E. P. 7678/1886 spaltet man die Fette mit 50% W8BBer und 1% Magnes ia unter 
einem Druck von 8 Atm. . 

Zur Gewinnung von Fettsauren und Glycerin empfiehlt B. Laeh, Selfens.-Ztg. 1002, un~er 
12 Atm. Druck zu arbeiten und 0,5-1% Magnesi umoxyd zuzufiigen. Die Verseifung wrrd 
wahrend 4-5 Stunden durch Einblasen von Dampf in den Autoklaven bewirkt, worauf man 
das GlycerinwaBBer von den Fettsiuren trennt. Letztere werden durch Kochen mit offenem 
Dampf und verdiinnter Schwefelsaure von der Magnesia befreit. Das G1ycerinwaBBer (5-60 Be) 
wird kochend mit Kalkmilch versetzt, urn die gel Osten Fettsiuren zu entfemen, dann wird ge
klii.rt und in Vakuumapparaten auf 28 gr&digen Saponifikat-Rohglycerin verarbeitet [80S). 
Durch Entfii.rbung und weitere Destillation wird es weiter gereinigt. 

Wenn auch die Autoklavenfettspaltung zu dunklen Fettsiuren fiihrt, die iibrigens d~cb 
Zusatz von Floridin bei der Bleichung leicht in helle Produkte iiberl5efiihrt werden konnen (slehe 
unten), bietet das Verfahren doch wegen seiner sicheren Arbeitswe18e und besonders wegen der 
ausgezeichneten Beschaffenheit des l5ewonnenen Glycerins viele Vorteile, so da13 die Methode 
fiir den einzelnen Fall ausgearbeitet, slch in jeder Hinsicht bewihrt. Will man iibrigens auch nach 
diesem Verfahren hell e Fettsiuren gewinnen, so mu.13 man das Ausgangsmaterial durch Aufk,o~hen 
mit verdiinnter Schwefelsii.ure oder unter Zusatz von Alaun oder Kochsalz griindlich remJg~n 
und beniitzt dann zur Spaltung statt der selten eisenfreien Magnesia Zinkoxyd. dem man 1 Yo 
des genannten Aluminium-Magnesium-Hydr08ilicates (Floridin) zusetzt. Wihrend des Spaltungs
vorganges soil man den Druck von 6-7 Atm. nicht iiberschreiten und vor dem Schhel3en des 
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Autoklaven dafiir sorgen, daJ3 s8mtliche Luft aus dem Apparat verdrii.ngt ist. 1st dann auJ3er
dem noch eine Fettsii.uredestiIlationsanlage vorhanden, so kann man auch aus dem billigsten Mate
rial (Benzinknochenfett, SulfurOl, Cottonoireinigungsriickstande, Fisch- oder Abfallfett) sehr helle 
Fettsiuren gewinnen. (B. Lach, Selfens.-Ztg. 1907, 681, 802 u. 843.) 

Na.ch Keutgen, Sefrens.-Ztg. 1912, 061, braucht man z. B. zur Ausfiihrung der Autoklaven
spaltung von 1000 ~ NeutralOl 0,5 kg Zinkstaub und 0,8-0,9 kg 66grii.diger Schwefelsii.ure, 
die man, wenn die Fettsii.uren direkt auf Seife versotten werden sollen, vorher mit Wasser auf 
10-15° Be, bei Tranen und Fischfetten auf 8-10° Be verdiinnt. SolI die Fettsii.ure jedoch destiI
liart werden, so verdiinnt man die Schwefelsii.ure nur auf 20-25° Be, bzw. man behandelt zweimal 
mit verdiinnterer Sii.ure, urn die Zinkseife vollstandig zu spalten. Das zweite Saurewasser kann 
dann zurn nii.chsten Ansatz mitverwendet werden. 

Zur Zerlegung von Fettkorpern in Glycerin und Fettsii.uren erhitzt man nach D. R. P. 171200 
das Fett im Autoklaven mit 10% Wasser, 5% Fettsii.uren, die bei einer vorangegangenen Operation 
imAutoklaven verblieben waren und 1 % eines Reduktionsmittels (Alkali, Metalloxyd oder Metall). 
Man arbeitet 5-6 Stunden mit Dampf auf 5-6 Atm. Druck. Vgl. D. R. P. 170663: Gewinnung 
niederer Fettsii.uren aus Kern- und Cocosol. 

Die Anwendung iiberhitzten Wasserdampfes allein, ohne Zusatz die Spaltung befOrdernder 
Metalloxyde, ist ii.lteren Datums. So ist z. B. in dem D. R. P. 27 321 yom Jahre 1883 betont, 
daJ3 die 'Oberhitzungstemperatur des Wasserdampfes genau zwischen 310 und 3150 gehalten 
werden solI, do. sich bei hoherer Temperatur das Glycerin zersetzt und bei niederer die Zerlegung 
des Fettes zu langsam vor sich geht. Die zugehorige Apparatur ist in der Schrift beschrieben. 

Zur Spaltung von Fetten, Olen, Wachsarten u. dgl. mittels Dampfes zerstii.ubt man die Neu
tralfette und fiihrt sie in Nebelform dem unter 8-10 Atm. Druck eintretenden Dampf entgegen. 
Ein geeigneter Apparat ist in der Schrift beschrieben. (D. R. P. 160 111.) 

Zur Fettspaltung mittels Wassers in der Ritze unter Druck bringt man je 5000 kg 01 
und Wasser in ein Druckgefii.J3, das vollig gefiillt werden mul3, so daJ3 keine DampfbiIdung statt
finden kann und im Innern eine mit Wasser von 2000 gefillite Reizrohre trii.gt, die eine Erwii.rmung 
des Gefii.l3inhaltes auf 220-240° entsprechend 25-35 Atm. Druck bewirkt, wii.hrend gleichzeitig 
ein Riihrer die Mischung in konstanter Bewegung erhiilt. Nach 1-3 Stunden ist die Fettspaltung 
beendet und ergibt eine Ausbeute von 95% an hellen Fettsii.uren, die fiir aIle industriellen Zwecke 
geeignet sind. Das Glycerinwasser wird so lange weiterbeniitzt, bis es geniigend angereichert 
ist, sodann abgezogen, wie iiblich gereinigt und aufgearbeitet. (D. R. P. 292496.) 

Uber die Verwendung des iiberhitzten Dampfes von 200-500° Ritze im Heizmann
iiberhitzer siehe E. Schmitz, Chem.-Ztg. 38, 1163. 

In Selfans.-Ztg. 47, 499 beschreibt E. Biihm eine besondere Form einer Rochdruckfettspal
tungsanlage aus Kupfer. 

Die Prozesse der Ammoniak- und Carbonatfettspaltun~ werden als Ver
seifungsvorgiinge zugleich mit speziellen Methoden ahnhcher Art im all
gemeinen Teil des Abschnittes "Seife" abgehandelt werden. 

346. Spaltung mit SuUofettsiiuren (Twitcbellproze8). 
Na.ch dem grundlegenden Verfahren von Twitchell setzt man dem Fett-\Vassergemisch zur 

Zerlegung von Fetten oder Olen in Glycerin und Fettsii.uren eine aromatische Sulfofettsii.ure 
zu und bewirkt die Fettspaltung durch Erhitzen der Mischung in offenen Gefii.J3en. 

Zur Geschichte des TwitchelIrea.ktivs siehe die Abhandlung in Selfens.-Ztg. 1917, 481, 608 
u. 630. 

DieWirkungsweisedes Twi tchellreakti vs, einer Naphthalin-Sulfofettsiure, die als schwarz
b~aune, dickfHissige Masse in den Handel kommt, beruht auf der Kombination von Emulsions
,,!ll'kung und katalytischer Beschleunigung der Esterspaltung durch freie Sauren. Es bildet 
slch zunii.chst Sulfoolsiure und Naphthalinsulfosiiure, von denen die erstere sich unter Bildung 
von Oxystearinsiure zersetzt, die mit der Naphthalinsulfosiure Oxystearinsii.ure-Naphthalin
sulfosii.ureester liefert. Dieser Ester ist der in Salzwasser unl6sliche AnteiI des Reaktivs, dar 
an sich die Spaltung nicht beschleunigt, wohl aber die Emulsion fOrdert.· (F. Goldschmidt, Safrens.
Ztg. 89, 840; vgl. L. Grlmlund, Zeltschr. I. angew. Chem. 26, 1326.) 

Nach Untersuchungen von Hoyer spaltet die aromatische Sulfofetbliiure das Fett nicht, 
~ondern der Twitchellspalter emulgiert das Fett nur und die in iIlm vorhandene Sch wefelsii.ure 
~~ das eigentIiche spaltende Agens. Die Beziehungen zwischen Spaltungsgrad, Fiirbung der Fett
s.~uren, SChwefelsiuremengen und Bpaltungsschnelligkeit bespricht der Verfasser in Zeltschr. r. 
01- u. Fettlnd. 1921, 118. . 

Zur Herstellung dieses TwitchelIrea.ktivs verfii.hrt man in der Weise, daJ3 man Olsii.ure in 
molekularen Mengen zusammen mit Benzol, Phenol oder Naphthalin mit Schwefelsii.ure behandelt, 
nach Beendigung der Rea.ktion den SiureiiberschuJ3 auswischt und so nach der Gleichung 

CeR. + C18R .. OI + RIBO. = C.R.(BOaH)· ClaH.OI + RIO 
ein klares, an der Oberflii.che a~geschiedenes 01 gewinnt, das eine chemische Verbindung dar
I!tallt und in der Menge von 1% befihigt ist, jenes wiisserige Fettgemisch lmter Vermittlung 

26· 
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eingeleiteten Dampfes in 12-20 Stunden vollig zu spalten. Mit 5% des Fettspalters dauert der 
KochprozeLl 5-12 Stunden. Man zieht dann Glycerin und Wasser vom Boden des GefiLl3es abo 
Wenn das Ausgangsmaterial keine freie Fettsaure enthii.It, muLl man ihr eine solche zusetzen. 
urn die LOslichkeit des Spalters in dem zu zerlegenden Fett zu erhOhen. (D. R. P. 114491.) 

Das sog. Twitchell- Doppelreaktiv enthii.It keine freien Fettsauren mehr und leistet 
darum, weil die Emulsionswirkung ebenso wie die Spaltung nur eine Wirkung der an den aroma
tischen Kern gebundenen Sulfofettsii.ure ist, doppelt so viel aIs das alte Praparat, liefert hellert' 
Fettsauren und darum auch helle Seifen und man gewinnt ein Glycerinwasser bzw. Glycerin. 
das nach Entfernung der geringeren Schwefelsaurespuren weniger aIs 0,5% Asche enthalt. 
(0. Steiner, SelfeD8.-Ztg. 84, 206.) . 

Die Anwendung des Reaktivs erfolgt in mit Blei ausgeschlagenen Holzbottichen, die mtig
lichst gutschliel3ende Deckel haben, um die Luft fernzuhalten, dii bei Luftzutritt die helle Farbe 
der Fettsauren dunkIer wird. Man bringt das mit SchwefeIsaure gelauterte und gewaschene 
Fett mit etwa 5% destilliertem Wasser in den Bottich, bedeckt ibn sorgfiltig, erhitzt die Masse 
durch EinIeiten von Dampf zum Sieden, setzt 1/.-1% des mit Wasser verdfumten PriparateH 
zu und hii.It nun 12-24 Stunden durch EinIeiten von Dampf nabe am Siedepunkt. Nach dieser 
Zeit sind 85-90% freie Fettsaure nachzuweisen, man liLlt das 15proz. Glycerinwasser ablaufen, 
erhitzt abermals 12-24 Stunden tmd bewirkt so die Spaltung auch des letzten Restes von Neutral
fett. SchlieLllich setzt man zur Neutralisation der von dem Reaktiv herriihrenden Schwefelsiure 
0,05% Bariumcarbonat zu und erhilt so in quantitativer Trennung sehr reine Glycerinw8sser 
und bei strengster Abhaltung der Luft auch schwac~efirbte Fettsaure. 

Vorbedingung ffir richtigen und schnellen Verlauf oer TwitchelIspaltung ist gen~nde Rein
heit des zu spaltenden Fettes, so daLl dem eigentIichen ProzeLl eine Raffination des FettstoffeH 
mit 60griidiger Schwefelsiure vorangehen soIl. Bei reinen Fetten mit hoohstens 60% Wassergehalt 
solI 1 % des Reaktivs zur Emulsionierung genijgen, wiLhrend ffir weniger reine Produkte 2% 
notig sind. 

tJber die Twitchell-Fettspaltung im offenen Kessel siehe Selfen8.-Ztg. 1903, 216. 
Nach den Angaben des urspriingIichen A. P. 918 612 erhii.It man bei der Scheidung des ge

schmolzenen Fettsauregemenges mit 1 % einer Naphthalinsulfosii.ure oder ihres Natriumsalze~ 
nach dem Erkalten einen Stea.rinsiurekuchen, der die Oleinsiure in mit Wasser emulgierbarem 
Zustande enthilt. Wischt man nun den gemahlenen Kuchen mit Wasser, so liLlt sich die Olein
siureemulsion entfernen. Man kann auch den gemahlenlill Kuehen mit einer wisserigen Losung 
des Reaktivs wasehen, der man 1% SchwefeIsiure oder Kochsalz zugibt, um die LOslichkeit der 
Oleinsiure ohne Beeintrii.chtigung der Emulsionsbildung und Auswasehbarkeit herabzusetzen. 

Nach F. P. 4G6966 vermischt man zur Abtrennung von Fettsiuren und Glycerin aus 
Fetten das siedende Gemenge von 4530 kg Fett und 22651 Wasser mit 11-22 kg SchwefeIsiure 
und 22,5 kg des Bari umsalzes der fettaromatischen Naphthalinsulfosii.ure. 

Gegeniiber dem A u to kla ve n verfahren besitzt das Twltebellsche Fettspaltungsverfahren 
die Vorteile der bill"igeren Apparatur, der groLleren Leistungsfihigkeit durch die MogIichkeit der 
Verwendung bedeutend groJ3erer Apparate, und des geringeren Dampf- und Bedienungsv~r
brauches. Aul3erdem Hefem die TwitchelIschen Fettsiuren zwar weniger ansehnliche, aber vlel 
bessere Verseifungsprodukte als die Autoklavenfettsiuren. Die Glycerin8usbeute ist bei beiden 
Methoden die gleiche, doch ist das Twitehellverfahren allgemeiner anwendbar. (Selfenfabr. 1909, 
886.) VgI. C. Hajek, ebd. 1910, 1067. 

Auch in kleineren Betrieben, die ffir die Anschaffung eines Dampfkessels nicht rentabel 
f'ind, kann die Twitchell-Fettspaltung in einem besonderen, von I. Lelmdiirfer in Selfen8.-Ztg. 
1911, 626 nii.Iler beschriebenen Spaltkessel auf einfache Weise ausgefiihrt werden. Diese Spaltung 
liefert nach 28stiindiger Dauer 90% helle Fettsii.uren,.die im eigenen Betriebe direkt verseift wer
den konnen, und Glycerinwasser, in guter Ausbeute, das bei der folgenden Operation auf 15-18° Be 
~ingedampft werden kann. Die Kosten der Spaltung beliefen sich vor dem Kriege auf etwa 2 M. 
fiir 100 kg Fett. 

1m allgemeinen braucht man zur Spaltung von 50 Zentnern Fett bis zur Erzeugung von 
28griidigem Glycerin nach dem Twitchellverfahren 1260 kg Steinkohle. (Setre 1917, Nr •. 82.) 

Zur Herstellung von Fettsiuren bzw. Seifen und Kerzen verseift man die Fette fraktiolllert 
dureh kochende Sulfosauren, Z. B. mit dem Twitchelschen Reagens, entfernt nach jeder Verseifung 
die miflfarbigen Fettsiuren und leitet nur den wii.sserigen Teil fUr die nii.chste Kochung in den 
Verseifungskessel zuriick. Die aus den 80 erhaltenen, viel weiJ3eren Fflttsiuren hergestellten 
Seifen und Kerzen verfirben sich nicht an der Luft und im SonnenIicht. (E. P. 9898 und 989411915.) 

tJber die Verwendung der Fettspalter (Twitcht'll-, Kontaktspalter usw.) aIs em.ul
g i ere n de Zusitze bei der Herstellung von Far b s t 0 ff pas ten, -lOsungen und -kiipen, slehe 
D. R. P. 808 121. 

347. Pfeilring-, Kontakt- und andere Fettspalter. 
Zur Zerlegung des aus Fetten und fetten Olen gewonnenen Fettsauregemisches in Ol~iure 

und feste Fettsiure behandelt man daR Gemisch nach D. R. P. 191 288 mit derselben Gewlc~ts
mange einer Uisung, die man aus mit Igriidiger Schwefelsiiure angesiuertem Wasser und I~%.emer 
wiisserigen Suifosiurelosung herstellt. Di611e selbst wird gewonnen aus 100 kg fdtrlerter 
Oltliure und 50 kg 66griidiger Schwcfelsiure und Verdiinnen der bestindig geriihrten und ge-
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kiihlten. Fliissigkeit mit 40001 reinen Wassers. Man riihrt Fettsauregemisch und SulfosaUI'e
lasung etwa 1/. Stunde, laJ3t dann stehen, trennt die obenauf schwimmende Olsaureschicht durch 
Dekantieren ab und scheidet aus dem Riickstand die festen Fettsauren, die man zunii.chst mit 
angesauertem und datm mit reinem Wasser wiiBcht. 

Fernerreignet sich als Fett-, 01- und Wachsspalter sulfiertes Wollfett, das in groJ3tenteils 
wasserloslicher, sonst emulgierbarer Form aus rohem oder gereinigtem Wollfett durch Sulfierung 
mit Schwefelsaure oder mit wem Anhydrid bei Gegenwart von Metalloxyden oder mit Bisulfaten 
erhalten wird. Nach 24stiindiger Spaltung im Dampf erhiilt man mit diesem Spalter 95% freie 
Fettsaure. (D. R. P. Anm. V. 8627, Kl. 28 d.) 

Der sog. Pfeilring - Fettspalter ist ein Produkt, das man aus hydriertem RicinusOi 
erh81t, wenn man es unter Zusatz eines aromatischen K&pers sulfoniert. Die nahere Beschrei
bung des Verfahrens ist in E. P. 749/1912 zu finden: Man sulfiert 100 Tl. des nach dem Paalschen 
Verfahren (F. P. 426729) hydrierten Ricinusoles im Gemenge mit 100 Tl. Naphthalin bei hooh
stens 20° mit 400 Tl. 66gradiger Schwefelsii.ure, gieJ3t die innig verriihrte homogene LOsung in 
800 Tl. Wasser, hebt die Olschicht ab, filtriert das 01 und verwendet dieses Praparat in der Menge 
von 0,2% zur Spaltung z. B. von 1000 Tl. KernOl, das man mit 300 Tl. Wasser vermischt, worauf 
6-8 Stunden trockner Dampf durch die Masse geleitet wird. Dann trennt man wie iiblich die 
Fettsaure vom Glycerinwasser. Der Spalter wirkt schnell und man erhalt auch bei Anwendung 
groJ3er Mengen des Spaltmateriales wesentIich hellere Fette, als wenn man Spalter aus unbehan
delten Fetten oder Fettsauren verwendet. (~. R. P. 298 778.) Vgl. Sellens.-Zlg. 1912, Nr. 1 u. 
S.189; ferner ebd. 1918, 660; schlieBlich auch die "Vergleichenden Versuche iiber die Wirkungs
fahigkeit des Kontakt- und Pfeilringfettspalters" von G. Konig, Seifens.-Ztg. 42, 98. 

Bei der Ausfiihrung vergleichender Fettspaltungsversuche mit Naphthalinsulfosauren, der 
Sulfosauren der Olsaure, des lticinusOles, seines geharteten Abkommlings und der Fettsauren der 
beiden letzteren stellten L. Ubbelohde und W. Roederer fest, daB hinsichtlich des erreichten Spal
tungsgrades und der Spaltungsgeschwindigkeit keine besonderen, wohl aber erhebliche Unterschiede 
auftreten, was die Far bun g der Fettsauren und des Glycerinwassers betrifft. Die Farbung wird bei 
Verwendung der Olsaurespalter und der Spalter aus ungehartetem 01 oder Fettsauren wesentlich 
vertieft und daraus erkl&rt sich der Erfolg des aus geharteter Ricinusfettsaure hergestellten 
Pfeilri ngspalters gegeniiber dem aus Olsaure gewonnenen Twi tche Ilrea kti vS. (Sellen
labr. 1918, 426, 449 u. 476.) 

Dar unter dem Namen Kontakt in RuBland auf den Markt gebrachte Fettspalter wird 
nach dem Verfahren von Petroff wie folgt bereitet: Man verarbeitet als Ausgangsmaterial 
die mit Schwefelsaure behandelten Leuchtolkohlenwasserstoffe, die einen Teil der gebil
deten Sulfos8uren gelOst enthalten, wii.hrend ein anderer Teil dieser Sauren in der Ablauge 
verbleibt. Aus der KohlenwasserstoffiOsung scheidet man diese Sulfosauren durch Waschen 
mit k1einen Mengen Spiritus, Holzgeist oder Aceton, aus den Siureabgangen durch Waschen mit 
MineralOlen und folgendes F811en mit Spiritus abo Oder man versetzt die sulfurierten Kohlen
w~erstoffe mit sehr wenig Wasser, befreit die erhaltene Sulfosii.urelOsung mit Benzin von 
germgen Mengen beigemischter Kohlenwasserstoffe und erh81t so je nach den Arbeitsbedingungen 
und dem Ausgangsmaterial harte, dickfliissige, gel be, harzihnliche Massen, die ein Gemenge von 
Sulfosauren der cyclischen Reihe darsteIlen; ein Molekulargewicht von mehr als 250 haben und die 
Fiihigkeit besitzen, Fette, also Ester der organischen Sauren, in Sauren und Alkohole zu spalten. 
Es geniigt schon 1 % der in den Handel kommenden 40 proz. wiisserig-alkoholischen LOsung des 
Fettspalters, urn in 12-15 Stunden Fette bis auf 90%, also in dreimal so groBer Menge zu spalten 
als Pfeilring- und Twitehellreaktiv es tun. Auch sonst ist das Praparat wegen der grolJen Wasch
und ~mulgierfii.higkeit seiner wiisserigen Losungen in verschiedenen teehnischen Gebieten ver
wendbar. (SelleDs.-Ztg. 41, 1087 u. 1108.) Die Farbe der fertigen Fettsiiuren ist gut, das Glycerin
wasser vollig k1ar. (M. MargoUs, SeUenlabr. 84, 487.) . 

Das Verfahren war unter D. R. P. 264786 geschiitzt. :\Ian arbeitet Z. B. mit der BakuOl
frakt~on vom spec. Gew. 0.880 u. Monohydrat, folgend mit Oleum, seheidet das Goudron ab und 
V~rmlsc~t das Destillat mit 30% wiiflrigem Alkohol. Aus 1000 Tl. Leuchtol resultieren so 80 Tl. 
emer dicken, durchsichtigen Li:ieung, die 40 Tl organische Sulfosiiuren ent,hiUt. 

Zur Fettspaltung kann man sich aueh dE'r aus Erdol oder seinen Destillaten mit Schwefelsallro 
erhaltenen isolierten Sulfosii.uren bedienen, von denen 0,5--1 % zur Spaltung geniigen, besonders 
wenn wii.hrend des PrOZe8Ses k1eine Mengen Mineralsauren vorhanden sind und bei hoherer Tem
peratur gearbeitet wird. Zur Reinigung der erhaltenen Sulfosauren zieht man sie von der abge
Betzten sauren Goudronschicht ab, lOst sie in wa.sseriger Lauge, entfernt die mitgerissenen Kohlen
wasserstoffreste mittels eines LOsungsmittels tmd zerlegt die BaIze mit iiberschiissiger konzentrierter 
~hwefelsaure. Chemisch rein gewinnt man die dann in dicker Sehicht abgeschiedenen, etwas 

asser und Schwefelsaure enthaltenden Slllfosii.uren dureh Extraktion mit Ather oder Benzol 
als harzihnliche, hygroskopische, feste oder halbfeste ProduktE', diE' in dem Mafle sdmE'ller fett
spaltend wirken, als ihr Molekulargewieht steigt. (D. R. P. 810 466.) 
. Als Fettspaltungsagens eignen sich nach Norw. P. 82966 auch die bei (l('gellWl1rt "on 01 
In. Wasser leieht 100lichen Sauren, die man behn Sulfonieren von Minero.lolsehlnmm ge
Wlnnt. 
F ~~ B 1 e i c hen der durch die Spaltung dE'r Fette mittels ErdOlsulfosiitu"en erhaltenen 

ettsauren blii.st man durch letztere naeh Entfernung des SpaItmit.tels lind de;; GiycE'rinwassers 
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so lanae Luft, bis das Material nach anfinglich stirkerer Verdunkelung hellfarbig geworden ist. 
Es ent1iillt so die Vorreinigung des zu spaltenden Fettes mit starker Bchwefelsiure und die Spal
tung unter LuftabschluJ3. (D. B. P. 810887.) 

348. .Allgemeines tiber enzymatische Fettspaltong. 

Die grundlegenden Arbeiten von W. Connsteln, E. Hoyer und H. War&enberg fiber die fermen
tative Fettspaltung finden sich in Ber. 86, 8988. 

"Ober die Ausfiihrung der fermentativen Fettspaltung siehe femer 8eUens.-Ztg. 1908, 18 If. 
Einzelheiten tiber die Fettspaltung, den EinfluJ3 des Spaltmittels auf ihren Verlauf und die 

Abspaltung stark ungesii.ttigter Fettsii.uren bei der Spaltung der Trane, femer fiber die Arbeiten 
von Connsteln, Hoyer und Wartenberg, von C. Stlepel einerseits und von A. Thum andererseits 
veroffentlicht W. Fahrlon in 8eUens.-Ztg. 89, 186 u. 168. 

"Ober Fettspaltung mit Pan k rea s prii.paraten siehe E. Baur, Zeltsebr. f. angew. Chern. 
1909, 97. 

"Ober Ric i n us Ii pas e und die mit ihr ausgefiihrte Fettspaltung siehe auch K. Boornot, 
8eUenfabr. 40, 4. 

Pelouze hat als erster die Beobachtung gemacht (Ioorn. L pratt. Chem. 86, 800), daB aus 01-
haltigen Samen gepreBtes 01 nach kurzer Zeit spontan teilweise in Fettsii.ure und Glycerin ge
spalten wird, ii.hnIich wie bei dE"r Einwirkung von Alkalien (ProzeB der Seifenbildung) auf die 
fetten Ole. P. hat die Versuehe angestellt mit zerstoBenem Leim-, Raps-, Senf-, Mohnsamen. 
Haselniissen, Mandeln usw. und gefunden, daB diese Zersetzung aueh bei AussehluJ3 der Luft 
stattfindE"t. Diese damals noch nicht a1s enzymatisehe Wirkung erkannte Tatsache wurde mit der 
Beobachtung in Einklang gebraeht, daO sieh die fetten Ole und Fette bei hoher Dampfspannung 
spontan in Glycerin und Fettsii.uren zersetzen, ebenfalls ii.hnIieh wie bei dem Verseifungsproze13 
mit basischen Substanzen. 

Aueh in zahlreiehen Samen, z. B. im schwarzen Pfeffer, im Hafer, Mais, in der MuscatnuB und 
den eBbaren Kastanien, besonders aber in der Kolan uB finden sieh fettspaltende Enzyme, Li
pasen, die diese Wirkung auf die versehiedenartigsten Ole ausfiben. Olivenol wird z. B. in einer 
der Kolamenge proportionalenMenge gespalten, doch ist die Wirkung um so schwii.cher, je saurer 
das 01 war, sie steigt bis 50° betrii.chtlieh, wird dureh zweistiindiges Erhitzen auf 104° vollig ver
nichtet, durch Calciumchlorid, Kaliumcyanid, Sublimat, verdiinnte Sii.uren, Alkohol, Wasser 
oder aIka1ische LOsungen gehemmt, dureh Kaliumbichromat, Balicylsiure, Ather und Petrolii.ther 
dagegen begiinstigt. (H. Mastbaum, Chem. Rev. 1907, 44.) 

Grundbedingung ffir die fermentative Fettspaltung ist Reinheit und.NeutralitlU der Fette. 
Die AnsatztE"mperatur betrii.gt ffir Ole 23°, ffir feste Fette Hegt sie 1-2 fiber dem Erstarrungs
punkt, aber nie tiber 42°. Man erzeugt diese Temperatur durch einmaliges Zugeben von warmem 
Wasser, spii.ter bewirkt die Reaktionswirme die Temperaturerhaltung. Der Zusatz von Mangan
sulfat als Aktivator begiinstigt die Reaktion. Die Menge des zugesetzten Fermentes muB urn so 
groBer sein, je hoher die Anfangstemperatur war. Nach 24-48 Stunden erwirmt man das Spal
tungsgemenge auf 80-85°, stellt mIt verdiinnter Schwefelsii.ure sauer und fiberlii.Bt das Ganze 
zur Bcheidung der Fettsii.uren der Rube. (E. Hoyer, Sellens.-Ztg. 1906, 609, 680, 646.) 

Das Verfahren, das sich bei der praktischen Ausfiihrung fast aussehlieBJieh des RieinuH
fermentes bedient, vermochte sich, trotzdem es sehr helle Produkte Jiefert. wegen der dem 
Twitehellverfahren gegenfiber wesentlich teueren Anlage erst einzufiihren, naehdem es gelu~en 
war, dureh Zusatz des Fermentes als Fermentmilch die Eigensehaften des gewonnenen Glycer~n8 
zu verbe8sern und eine leichtere Trennung der gebildeten Sehiehten von Fettsii.ure, GlycerIn
wasser und Mittelschicht (bestehend aus Fett, Glycerinwasser und Fermentsubstanz) zu bewir~en. 

Zur Herstellung des F~entes werden R i e in u s sam e n zerkleinert, mit RieinusOi angeriih~t, 
dureh immer feinere Siebe gerieben und schlieBlieh zentrifu~iert. Man erhii.lt eine untere wel13~ 
Hehe Schieht von AleuronkorJlj:lrn und darfiber eine graue Sehlcht, die aus 80% RieinusOi und 20% 
Samenauszug besteht. Sie wirkt wesentlich stirker fettspaltend a1s der Same, so daB 10 kg der 
Masse in 24 Stunden bei gewohnIieher Temperatur 1000 kg 01 spalten, wozu etwa 70 kg Samen 
notig wiren. Das fettspaltende Enzym, das von S. Fokln Li pase ~enannt wurde, wirkt auf feato 
Fette, besonders wenn sie ranzig sind, nur schwierig ein, woraus sleh ein Nachteil der fermenta
tiven gegenfiber der Autoklavenzerle~ung ergibt. (D. B. P. 188611.) Nach einer Abiinder.ung 
verreibt man die zerkleinerten und mlt 01 versetzten Rieinussamen zur mBglichst vollstiind~gel 
Gewinnung des Cytoplasmas vor dem Filtrieren mit Benzol oder einem anderen LOsungsmltte 
ffir das 01. (D. R. P. 197444.) Vgl. N. Nlcloux, Selfenfabr. 1904, 1024; Chem. Rev. 1904, 11 fl. 
und 8elfeDs.-Ztg. 1906, 609. 

In 8elfenfabr. 82, 681 wird tiber die Erfahrungen bei der fermentativen PalmOispaltung be
richtet. 

349. Ausftihrung der enzymatischen Fettspaltung. 
Zur Bpaltung von Fettsii.ureestern, Olen und Waehsarten in Fettsiuren und Alkohole behan

dolt man das Material in Gegenwart von Sii.ure mit fettspaltenden PflanzenfermeIl;ten, be
sonders der Rieinusarten, und erreieht bei einer Temperatur zwischen 10-40° dureh dIe Gegen-
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wart der Siure quantitative Spaltung, wenn die zu zerlegenden Fette in emulgiertem Zustande 
zur Anwendung gelangen und die Siure hoohstens 1/10 n.-Konzentration besitzt. (D. B. P.l46 418.) 
Na.ch dem Zusatzpatent UWt man die Fermente in Gegenwart saurer Sa.lze wie Natri umbisulfat 
auf die Fettsiureester einwirken und erhiiJt auch so wie mit Siuren vollige Spaltung in Fettsiuren 
und Alkohole. (D. B. P. 147 767.) Na.ch einer Verbesserung des Verfahrens setzt man den Fer
menten bei Anwesenheit von Siure zur Beschleunigung der Wirkung Mangan., Aluminium-, 
Eisen- oder Zinksalze zu und verindert so in kurzer Zeit das Gemenge von Ricinussamen und 
Wasser in dem Sinne, daB sich erhebliche Mengen von Aminosiuren bilden, die die fermentative 
Spaltung der Fette und Ole bewirken. In der Schrift sind Beispiele angefiihrt, aus denen die 
~iinstige Wirkung, besonders des Mangansulfates, z. B. bei der Spaltung des LeinOles u. dgl. in 
Fettsiuren und Alkohole hervorgeht. (D. R. P. 188429.) 

Zur Verseifung von Olen und Fetten mittels Rieinnssamen oder mittels des ihnen entzogenen 
Cytoplasmas setzt man statt wie nach D. B. P. 140418 mit Siure zu arbeiten, besser Calci urn· 
und Magnesiumsulfat in veranderlichen Mengen zu. (D. R. P. 191113.) 

Nach Angaben, die D. Conuteln auf dem 6. Kongr. I. angew. Chem. 1908 machte, lnahlt man 
50 kg Ricinussamen zu einem groben Pulver, riihrt dieses mit einem Teil der Fettmenge (500 kg) 
an, wobei die Sa.menhuIsen abgeschieden werden, vermischt diesen Ansatz mit dem Rest des Fettes 
und 300-5001 1/Io-1/.0-Normalessigsaure und emulgiert diese Masse unter Einblasen von Luft 
bei gewohnlicher Temperatur. Nach 24: Stunden ist die Fettspaltung zu 90-98% beandet, lnan 
wiiormt auf 70-800 an, fiigt Schwefelsaure hinzu und erhiiJt a.ls unterste Schicht 95% des Gesa.mt
fettes an klaren Fettsiuren, eine mittlere emulgierte Schicht, di& Samenteile, 5% Fettsauren und 
20% Glycerin enthilt, und zu oberst das Glycerinwasser mit 80% Glycerin. Aus der mittleren 
Sehicht wiischt man zuerst mit Wasser das Glycerin aus und verwendet die Glycerinlaugen fUr 
weitere Ansitze, wwend die in ihr enthaltenen Fettsiuren direkt auf Seife verarbeitet werden 

FUr 100 kg Fett 1Palm-, Cotton-, LeinOl, Talg) benotigt man zur AusfUhrung der fermen
tativen Fettspaltung 4:0 kg Wasser und 8 bzw. 7 bzw. 6 bzw. 8,9 kg Ferment und in jedem FaIle 
0,2 ~ Mangansulfat aIs die Reaktion stark beschleunigendE'n Katalysator. Sehr wesentlich ist 
die 't'emperatur, bei der man die Spaltung vornimmt, und zwar arbeitet lnan mit gebleichtem 
oder rohem Pal mol, das ebenso wie das Cottonol leichter erstarrt aIs PalmkemOl bei 300 , wihrend 
Talg, der beirn Spalten noch leichter fest wird, bei 4:4: 0 behandelt werden muLl. Da jede Spaltung 
60 Stunden dauert, wihlt man den Spaltkessel dreimal so groB aIs zur Verseifung der tagIichen 
Menge notig wire, und zwar unter Berucksichtigung der Raumverhaltnisse, da fUr je 1000 kg 
Fett etwa 1,6-1,7 cbm Raum notig sind. Zur Apparatur gehort ferner ein mit Dampfschlange 
versehenes eisemes Bassin fUr Wasser und drei Holzbottiche fUr Glycerinwasser, MitteIschicht 
und Fettsiure; lnan lil.Bt den Arbeitsvorgang am besten von oben nach unten verlaufen. (Sellenl.
Ztg. 1907, 778.) 

Da die lipasereichen Pfianzensamen, z. B. Ricinussamen und die aus ihnen erhaltbaren 
fermenthaltigen Emulsionen nur in fett- oder fettsaurehaltigem Zustande haltbar, nach dem Ent
fetten jedoch gagen Feuchtigkeit sehr empfindlich sind und dann schnell unwirksam werden, 
bindet man die Lipasen aus ihren Emulsionen oder Suspensionen durch Zusatz von K i e s e 1 g u r , 
Kaolin, Talk, Barimnsulfat, Kohle oder an andere Korper mit groBer Oberfliche, und erhalt so 
Trockenpriparate, deren Enzymgehalt das 10-20fache der natUrlichen Konzentration betrigt. 
(D. R. P. 816604.) Nach dem Zusatzpatent entzieht man den Lipaseemulsionen oder -suspen
Slonen bei Herstellung von Lipasepraparaten das wirksame Ferment durch grobkornige, Biros
stein-, Holzkohle-, Koks- oder Diatomitkorner, die etwa die Form pflanzlicher Sa.men besitzen, 
nnd erhilt dadureh mit Ferment beladene Kontaktkorper, bei deren Benutzung die Trennung 
der wiisserigen GlyceriIl.'!ehicht nnd der Fettsii.uresehieht am Ende der \"t>r;;t>ifung besonders glatt 
verliuft. (D. R. P. 817 608.) 

360. Fettspaltungsprodukte: Stearin ( -s8ure )gewinnung und -behandlung • 

. Marazza, E., Die Stearinindustrie. Deut;;ch von C. Mangold .. \Veimar 1897. - Lach, B., 
DIe Stearinfabrikation. Halle 1909. 

V In Selfens.-Ztg. 47, 106 teilt F. Knorr prakti8ehe Erfahrungen au.s der Stearinindustrie mit. 
gl. ebd. 1920, 449ft. 

.. Die Rohprodukte der Fettspaltllng sind S tea r in, ein Gemisch von Stearin- und Palmitinraure, Olein und Glycerin. Letzteres wird als Glyeerinwasser abgetrennt., die Fettsauren ge
angen nach ihrer Vorbehandlung mit Schwefelsiure, Auskochen mit \Vasser und Trocknen zur 
Deati~lation, die man mit uberhitztem Wasserdampf 8usfiihrt. Aus dem Destillat entfernt 
~an dIe fltissige OIsiure durch Pressung und entzieht ihr die gel6sten Reate der festen Fett
saw:en durch starke AbkUhlung; sie werden mit der Hauptmenge der PreBkllchen dllreh aber
rnahge.Warmpressung und Auskochen mit verdiinnter Schwefelaiure in marktfihige Form gebracht. 

h .Elne Vorrichtung zur Ablcheidung von Stearin 8US Olein i8t in D. R.P. 278617 bo
se rleben. 

Nach D. B. P. 80898 soIl man die KUhlung des Oleins, um eine gute krystallisierte Masse 
zu .erhalten, allmihlich und nach Bedarf in lingerer oder kUrzerer Zeit bewirken. Man ver
rneldet so, daB sich die festen Fettsii.uren, wie es beim plotzliehen AbkUhlen der Masse geschieht, 
nur 8chwierig ab.'!cheiden. AllCh beim Abpressen dt'r fliis ... ~igen "on dt>n feflttm Fettsiuren ist 
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es schwierig, eine scharfe TrerulUng zu erzielen, da die ablaufende Olsaure feste Bestandteile 
lOst und die Stea.rinsaure Olsiure einschlief3t. 

Eine Verbesserung in der Fabrikation der Stearinsiure beetand in der Anwendung von 
Schwefelkohlenstoff zur Erhohung der Fliissigkeit der Olsaure, wodurch s:ch die Warm. 
preseung der rohen Stearinsi.i.ure umgehen lief3. Der Zusatz von Schwefelkohlenstoff geschah vor 
oder nach dem Kaltpreseen der Siure in der Hohe von 20%; nach dem Erkalten erhielt man 
durch bloOe Kaltpreseung ein olsi.i.urefreies Produkt. (Ber. 1878, 1062.) Statt des seiner Fliich· 
tigkeit wegen gefihrlichen Schwefelkohlenstoffes schlug Heeren die Verwendung von Pet r 0 I -
ather vor. (Zentr.-Bl. 1874, 488.) 

Zur Erzielung einer beaseren Stearinausbeute bei der Trennung von Stearin- und Olsaure 
bedient man sich 66-70proz. Al k 0 hoi s, der in der Menge von 2,6-3 n. mit 1 n. Fettsli.ure 
gemischt sein gleiches Volumen Olsaure, dagegen kaum Stea.rinsi.i.ure lOst, so daf3 man die letztere 
in 80-95% der theoretischen AllSbeute gewinnt, wenn das Stearin noch mit Kaolin entfli.rbt 
wurde. Dem Extraktionsriickstand kann man die Farbstoffe durch Benzin entziehen, das nur 
0,4% Stea.rinsiure lOst. (K. W. Cbarltsehkolf, Cbem. Rev. 1906, 106.) Bei Verringerung d<>r 
unvermeidlichen Alkoholverluste wire das Verfahren nach P. Pastrovteb technisch beachtenswert 
(Chem. Bev. 1904, I), doch werden diese, sowie die Methoden, die teils auf der verschiedenen 
LOslichkeit der Fettsiure-Bleiseifen in Benzin oder Alkohol, teils auf der tJberfiihrung der 01-
siure in S u If 0 s tea r ins i u r e beruhen, stets viel zu umstindlich und teuer sein. Die 
Centrifugierverfahren zur Trennung der festen von den fliichtigen Fettsiuren habm 
ebenfalls versagt. VgI. B. Laebf8elfen8.-Ztg. 42, 498. 

Um dagegen auf einfachem, billigem Wege bei der Preseung zu verhindern, daf3 die kalt 
abgepref3te Olsii.ure betrachtIiche Mengen, all~rdings durch vorsichtiges AbkUhlen wiedergewinn
barer fester Siuren einschlief3t, kiihlt man die Fettkuchen vor dem Kaltpressen nach Angaben 
von H. Dubovttl auf etwa 7° ab und erhiiJt dann, wenn man auch bei dieser Temperatur pre/3t. 
sofort eine recht reine Olsii.ure. (8elfenl.-Ztg. 809, 816.) 

Die der Abniitzung seitens der Fettsiuren leicht unterliegenden Kupferblechmintel der 
hydraulischen Stea.rinwarmpresse werden am beeten durch Al u mi ni u mschutzbleche ersetzt, 
die billiger und widerstandsfii.h~er sind als die Kupferbleche. (P. Pastrovteb, Cbem. Rev. 9,278.) 

'Ober Versuche zur Stearlnerzeugung ohne Pre13arbeit nach dem Schwitzverfahren 
der Paraffinfabrikation, berichtet B. Laeb in 8ellen8.-Ztg. 42, 498. 

Zur Verarbeitung dunkIer Fettsiuregemische auf helles Olein und Stearin werden die 
rohen Fettsii.uren entgegen der bis dahin iiblichen Weise erst gepref3t und dann desti1liert, und ge
Kebenenfalls nach der Destillation noch einmal warm gepref3t. Man erhiiJt so helles Olein, da die 
Fettsiuren nicht wie nach dem bisher iiblichen Verfahren, andauernd mit Eisen in Beriihrung 
kommen. (D. R. P. Anm. D. 21888, KI. 28 d.) .. 

Zur Stearingewinnung verriihrt man die bei 110° getrockneten Fettsiuren mit 2% 
66grldiger Schwefelsii.ure, wischt das dunkle Produkt zweimal mit kochendem Wasser aus, trocknet 
abermals, destilliert nun nach der durch die Siure bewirkten ZersetZllllg des Neutralfettes, del' 
Zerstorung der anorganischen Verunreinigungen und der teilweisen Umwandlung der Olsil~e 
in die feste IsoOlsii.ure wie iiblich und erhilt neben dem reinen Kerzenmaterial abgepre13tes OleIn, 
das fast frei ist von unverseifbaren Stoffen. Zur weiteren Reinigung des Stea.rins, das von den 
Warmpreseen kommt, kocht man es mit 8griidiger Schwefelsiure, beeprengt das klare Produkt 
mit 30griidiger Schwefelsii.ure, kocht abermals mit Dampf auf, zieht das Sauerwasser ab, kocht 
das abgezogene fliissige Stearin zur Spaltung des durch das Kalkgehalt des Waschwassers gP
bildeten fettsauren Kalkes mit Oxalsiure und beseitigt den gelbroten oder griingelben Stich des 
Ste8l'ins durch Zusatz geringer Mangen eines saurebeet.indigen komplementiren Teerfarbstoff!,s. 
(M. Stellan, 8ellenl.-Ztg. 1901, 779 u. 884.) 

Zur Gewinn~ reiner Fettsii.uren behandelt man ihre Kalkseifen unter Ausschluf3 von 
Dampf bei 30-40 mit Schwefeldioxydgas bis in etwa I-PI. Stunden der gese.nite ~reie 
und gebundene Kalk in CalcilUDSulfit iibergegangen ist, fiigt nun ein FettsiurelOsungsmlttel 
hinzu, filtriert vom CalcilUDSulfit und zapft nach einigem Stehen der geklirten LOsung vom Bo~en 
des Gefif3es konzentriertes, etwa 60-70proz. Glycerin abo Die Temperatur von 40° darf mcht 
iiberschritten werden, da die sich bildenden Fettsii.uren nicht schmelzen dUrfen. Man erhalt ;;0 

BUS dunklem Fischstearin, Knochenfetten oder PalmO! sehr weif3e, zur Kerzenfabrikation geeign~~te 
Fette, und aus dem LOsungsmittel (z. B. Schwefelkohlenstoff) ein 01, das sich zur FabrikatiOn 
weiOer Seifen eignet. (D. R. P. 211 969.) 

Ein eigenartiges kombiniertes Verfahren der Stearin- und Alkohol-gewinnung von ~ramer, 
ist in Bafer. KUD8t- u. GewerbebJ. 1867, 8. 76 beschrieben: Man verzuckert Holzmehl mit kon
zentrierter Schwefelsiure in mit Blei ausgelegten Holzgefif3en im Wasserdampfstrom, wodurch 
Rich Traubenzucker bildet. Mit dieser zuckerhaltigen verdiinnten Schwefell-iure wird die ~lk
!leife eines Fettes zersetzt, wodurch Gips entsteht und die Fettsiuren (Stearin) sich abschelden. 
Die zuckerhaltige Fliissigkeit wird vollig neutralisiert, eingedampft, mit Bierhefe versetzt, vcr
goren una der Destillation unterworfen, wodurch Weingeist gewonnen wird. 

Zur Behandlung von Fetten llnd Olen verschmilzt man z. B. 1 Tl. Stearin odeI' ein anderl.'~ 
Hartfett mit 3-6 TI. Baumwollsamen- oder SojaOl, kiihlt schnell bis dicht iiber den Schmel~
punkt des Stearins auf 41-46° ab, setzt dann zur Einleitung der Reaktion etwas {estes Stearin 
zu und kiihlt nun zur GewilUlUng einer dickfliiHsigen gleichmif3igen Masse langsam bit! fnst ZUlll 

ErstarruDgKpunkt des Stear ins Iluf 32° (lb. (E. P. 168176/1920.) 
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301. OIeln-(Olsiiure-)gewinnung und -verwendung. 

"Ober Herstellung und Untersuchung der technischen 0 lsa ure siehe O. Rosauer, WleD, 
Cbem. ReT. 1811, 28. 

Olsiure wird in den Stearinfabriken neben Stearinsaure und Glycerin bei der Verseifung der 
tierischen Fette (Talg) oder neuerdings vornehmlich des PalmOles, gewonnen und nicht mehr in 
rohem, sondera meistens in gereinigtem Zustande in den Handel gebracht. Wenn bei der Destil
lation des Fettsauregemisches mit uberhitztem Wasserdampf darauf geachtet wird, daO die Tem
peratur 2500 C nicht iibersteigt, ist die gewonnene destillierte Olsaure ebenso I:ein wie die bei 
der Autoklavenspaltung erhaltene saponifizierte. Paraffinartige, also unverseifbare schOO
liche Stoffe sind der destillierten OIsaure nur dann beigemischt, wenn ein Teil dieser bei Nicht
beachtung der angegebenen VorsichtsmaOregeln zersetzt wird. 

Man untarscheidet demnach im Handel als Abarten der technischen OIsaure Saponificat
und Destillat- und femer weiOes Olein. Die Oleinfabrikation erfordert, was Reinigung der 
Rohmaterialien, Spaitung, Destillation und andere Vorrichtungen betrifft, groOe Sorgfalt bis zum 
SchluO, da auch bei der schlieOlichen Krystallisation der Fettsauren und ihrem Abpressen noch 
Fehlprodukte erhalten werden, wenn nicht sorgfii.1tig verfabren wird. Man sammelt das von den 
Kaltpressen abDieOende Olein in zementierten, mit Platten ausgelegten Cisternen, kUhlt das 
Material zur Abscheidung der festen Bestandteile mit gutwirkenden Kiihlvorrichtungen, die 
auf <las Oleingewioht berechnet etwa 12% Eis erfordern, geniigend ab, filtriert und verarbeitet 
nun die SaponifioatpreOlinge, da sie viel Neutralfett-- enthalten, im Autoklaven bzw. setzt die 
aus Destillatfettsauren gewonnenen PreOlinge den zu vergieOenden Fettsauren zu. In ein
facher Weise gewinnt man aus den FilterpreOlingen Exportstearin, das wieder aIs Ausgangs
material ffir reine IsoolsiLure dient. Die Trennung von der beigemengten Palmitin-, 
Stearin- undgeringen Menge OIsaure erfolgt durch systematisches Umkrystallisieren aus 
verdiinntem Alkohol. (H. Dubo""'cz, SelleDs.-Ztg. 1810, 1068 u. 1116.) Vgl. L. O. Rosauer, 
Chem. ReT. 1811, 28. 

"Ober die Destillation der Fette und Fettsauren mit iiberhitztem Wasserdampf finden sich 
die ersten Angaben in Dlngl. loom. 118, 126; v~l. 117, 866 u. 122, S02. 

Die Anforderungen, die an tiine gute Fettdestillationsan1age zu stellen sind, schildert B. Lach 
in DI- u. Fettlnd. 1, 188, 227 u. 206. 

Ober Zusammensetzung und Untersuchung der Fettdestillationsriickstinde berichtet I. Mar
eusson in Zeltsehr. f. angew. Chem. 1811, 1287. 

Einzelheiten iiber Einriohtung der Fettsauredestillationsanlagen ffir Zwecke der 
Seifenfabrikation bringt O. Rosauer in Dsterr. Chem.-Zig. 1808. 47. Das Rohmaterial soil zur 
Erzielung sicherer Arbeit und guter Produkte hOchstens 5% Neutralfett und 0,2% Asche ent
halten und frei von Wasser sain. Man wiischt das Material zu diesem Zweck mit verdiinnter 
Schwefe1saure und behandelt die Fettsii.uren nach der Spaltung mit konzentrierter Schwefel
saure. Gearbeitet wird am besten in kupfernen Apparaten ~ zwei Phasen der Destillation bei 
230-230 0 Destillationstemperatur. Zum SchluO bringt Verfasser eine Rentabilitatsberechnung 
und empfiehlt die Errichtung einer derartigen Anlage jedenl groCeren Seifenbetrieb. 
. Zur Gewinnung niederer Fettsiuren aus Keraol und Cocosol werden die Ole nicht, wie as 

blSher iiblich war, vollstii.ndig versaift, sondem unvollstand~ gespalten (Autoklavenspaltung) 
und dann ohne Nachspaltung des unverseiften Fettes der fraktlonierten Destillation unterworfen. 
Man erhii.1t so nach Ablassen des Glycerinwassers z. B. ein Gemenge von 90% freien Fettsauren 
und 10% Neutralfett, die man un Vakuum auf 200° erhitzt, wobei man wahrend der mm vor sich 
gehenden Vakuumdampfdestillation Sorge trigt, daO die abgehenden Dii.nlpfe moglichst stark 
abgekiihlt werden, um zu verhindern, daO die niedrigsiedenden Fettsauren in die Pumpe gesaugt 
werden. Die niederen Fettsauren erhalt man dann bei einer Temperatur von 220-221 0 im Vakuum 
Von 50--100 mm mit1280-300° heiOem Dampf. Die zweite Fraktion bei 2400 unter sonst glei
chen Bedin~ungen enthii.1t die Fettsauren hoheren Molekulargewichtes. Die erste Fraktion Hefert 
50% und dIe zweite Fraktion 40% Ausbellte, als Blasenriickstand bleiben 10% Neutralfett und 
teerlge. Bestandteile. (D. R. P. 170668.) 
. I?le Olsii.ure (bzw. dll8 Olein) ist nicht nur ffir die Seifen- llnd Seifenpulverfabrikation 

eSln w~chti~es Ausgangsmaterial geworden, sondern sie wird Buch in steigenden Mengen von der 
chmlermlttel_, Leder- und be'\Onders VOIl der Textilindustrie vt'rarbeitet uod dicnt dann als 

~?llol, Wollspikol, JuteOi und WollschmelzOl zum Einfetten d~ W(lll- und Jutcfasern vor dt'm 
p1Dn~n und Weben. Ferner wird das Olein als Appreturol (besonders als Wollfettolein) und aIs 

\ederol beniitzt. Bei Herstellung der wasserl6slichen Ml'tslllschneidefettt', der Seilfette \wd Bohrole 
e enso wie der PutzpriLparate wurde as schon seit langer Zpit verarbeitet, neu ist seint! Yerarbeitung 
auf gehirtete Fette, die pich durch groOe Transparenz, 8l'lullierfahigkeit und hohen Schmelz
punkt auszeichnen. (Sellenl.-Ztg. 88, 1097.) 

~ach neueren Methoden gewinnt man remes 0 h·i n (Elllin. Olsiiuretriglycelid) cntwooer durch 
tusfrlerungdes Stear ins aus dem von der Kaltpresse abflieBenden Roholl'in, dllS mun dllrch fort
;ufend starker gekiihlte Filterpressen leitet oder durch Hydrierung in der Weise, dll/3mHn hydritll"te 
oittsii.uren yom Titer 40-46 m gewohnlicher Weise zu Stearin und Elain aufurbt'itet oder billige 
S e vop hoher Jodzahl so weit hydriert, daO eine Jodzahl von 80-90 erreicht wird, wonach die 

paltung erfolgt. Man gE'!winnt f;0 ein dem Snponificatolein iihnlidles Produkt, das nur einige 
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Zehntel Prozent Unverseifbares und einige Prozent Neutralfett aufweist, wobei die fIiiasigen 
Fettaauren allerdings trots der niedrigen Jodzahl stark ungesittigte Komponenten enthalten. 
(B. DuhoTits, SeUenlabr. 86, 187, 167.) 

362. Glycerin, Literatur, Allgemeines; G1yeerinpeeh. 

Deutstlhl. Rohglyoorln 1/1 1914 E.: 21727; A.: 10296 dl. 
Deutstlhl. Relnglyoorln 1/.1914 E.: 6190; A.: 10160 dl. 
Deutschl. SeUenanterlauge l/a 1914 E.: 40 820; A.: 1000 dz. 
Koppe, S. W., Das Glycerin, seine Da.rstellung, Anwendung und Ermittlung. Wien und 

Leipzig 1912. - Lach, B., Die Gewinnung und Vararbeitung des Glyc~rins. Halle 1917. 
Einen Beitrag zur Geschichte der G1ycerinfabrikation veroffentlicht Delte in Zeltaehr. r. 01-

u. Fettind. 1920, 707. 
Uber Glyceringewinnung und ihre Wirtschaftlichkeit in der Praxis der Seifenindustrie 

siehe B. Bens, Selfenlabr. 82, 709. 
Ausfiihrliche Beitrage zur G1ycerinfabrikation finden sich in Sellens.-Ztg. 1921, 10811. 
Uber die Qualitat des Glycerins aus Wal 01 und die Varwendung des Produktes zur Dynamit

erzeugung siehe die Referate in Zeltaehr. f. angew. Chem. 1918, 400. Die besten Arten von 
WalfischOl liefem ein Glycerin, das direkt zur Dynamitberstellung dienen kann, das Glycerin 
mittlarer Walfischolsorten ist ebenfalls trotz seines Gehaltes an stickstoffhaltigen Stoffen und 
Trimethylenglycol fiir wertvolle Zwecke verwendbar. und nur die mindeeten Walfischolqualitaten 
kommen ale Glycerinquellen nicht in Betracht. 

Uber die Gewinnung des Glycerins aus glycerinannen Fettansiitzen siehe Selfenlabr. 84, 
1296. Vgl. auch ebtl. H, 69 die Gewinnung von Rohglycerin durch Eindampfen von Glycerin
W&IJ8el' in kleineren und mittleren Betrieben. Bei einer ~ fiir eh~ jihrliche Verarbt'i
tung von 100 000 kg 01 erbrachte die Weitervllrarbeitung des Glycermwassers nach der Berechnung 
von O. Steiner in eigeoer, billig harzustellender An1age gegeniiber dem direkten Varkanf vor dem 
Kriege einen Mehrgewinn von 2666 Mark. 

Die Anlage einer Glycerinfabrik mit den notigen Apparaturen und daren praktische Anordnung 
beschreibt B. Samsone in ReY. de chlm. Ind. 1918, 117 u. 288. 

tiber die Verwendung des Glycerins und seiner Ersatzmittel siehe die Aufsatzfolge von Delte 
in Zeltsehr. r. 01- n •. Fettlnd. 1921, 278 H. 

Die Glycerinweltproduktion war 1913 40000 t; davon stammten aus dar Stearin
und Seifenindustrie Frankreichs 6000 und 3500 t, EnglandA 5500 und 5500 t, AmarikaA 3000 und 
3000 t, Deutachlands 3000 und 2000 t, der Rest verteilte sich auf Holland, RuOland und Oster
reich. Die deutsche Glycerinindustrie umfaOte 7 DestiIlationsanlagen mit einer Jahresproduktion 
von 8000-10000 t. 1914 vararbeiteten 119 G1ycerin- und Stearinfabriken Amerikas 7300 t 
Rohglycerin irn Werte von 3,2 Mill. Dollar; eingefiihrt wurd(\n 16600 t Glycerin, wahrend 1918 
9600 t Glycerin nach Europa ausgefiihrt werden konnten. 

Wie bei Besprechung der Autoklave118paltung erwahnt wurde, treten wahrend dieses Pro
zesaes vorwiegend Mono- und Diglyceride auf. TItre Bildung ist hei dar hydrolytischen Spaltung 
mittels Salzsaure geringer, sie nimmt weiter ab beirn TwitchellprozeO und hei der Fermentspaltung 
und schlieOlich ist bei der Verseifung nach dem Krebitzverfahren (407) die Spaltung vollkommen 
tetramolekular ohne Bildung von Mono- und Diglyceriden. Die Glycerinverluste sind demnach 
heim Autoklavenvarfahren am groOten und sinken beirn Krebitzverfahren auf den geringstt'n 
Wert harab. (1.Kellner, Chem.-Ztg. 1909, 468, 661 u. 998.) 

Nach O. Steiner bnn man bei guten, reinen Olen durch gleichzeitige Vermehrung des Spalt
mittels und VarliLngerung dar Kochdauer die Spaltung mit Leichtigkeit auf 96-97% steigern 
und dadurch die Glycerinausbeute wesentlich erhohen. (Selfenfabr. 86, 698.) 

Das js nach der Herkunft aschenarme reine BaJ>onificat- und nas salzreiche. stark ver 
unreinigte Unterlaugenglycerin wird nur iiber Knochenkohle filtriert bzw. mit Blutkohle 
oder anderen Entfirbungsmitteln in der Ritze behandelt und gelangt dann zur Destillation. An
fiLnglich war diese, da sie unter gewohnlichem Luftdruck ausgefiihrt wurde, mit groOen Verlustef 
verkniipft und darum bedeutete die Einfiihrung der Destillation mit iiberhitztem Waaserdamp 
durch Wilton und Paque (1866) eine Umwalzung auf dem Gebiet der Glyceringewinnung. . 

Die Glyceringewinoung durch Konzentration des wiisserigen Glycerill8 unter Druc~ .bel 
niederer Temperatur in bestimmter Apparatur ist mit dieser in D. B. P. 92808, Destdher
apparate sind femer in D. R. P. 61 647 und 169489 beschrieben, Vorrichtungen zur Vak';lum
destillation unter Ausnutzung der bei der Konde118ation der Destillatdimpfe freiwerdenden Wil.rme 
in D. B. P. 217689; vgl. D. R. P. 288449. Eine Glycerindestillationsapparatur, bei der der eX' 
pandierte Dampf durch indirekte Beheizung mit gesilttigtem Dampf bestimmter Tempera~ 
wieder erhitzt wird, war in D. R. P. 86829 geschiitzt. 0Der K0118truktion und vorteilhafte -
wendung der Multipeleffektapparate zur Glycerindestillation siehe F. I. Wood und A. C. LaJr 
muir, Ref. in Zeltlehr. I. angew. Chem. 1910, 617. Siehe auch die Mitteilungen iiber die Dest ad 
tion d. Glycerins nach dem Sys~m nn Ruymbeke von P. Verheek in SeUeDs •• Ztg. 46, 6~9 un 
.7, Ito u. 1M. 
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Ein Verfahren der Glycerindestillation beruht auf der Tatsache, daB Glycerin im Luft
strom schon bei 120° zu destillieren beginnt und bei 170-180° voUig iibergeht, .ohne daB 
chemische Anderungen des Stoffes . eintreten, vorausgesetzt, daB die Temperatur stets unter 
jener bleibt, bei der daB Glycerin in Dampffonn ebenfalls zersetzt werden wiirde. (D. R. P. 
71 000.) 

Man destiIIiert heute mit iiberhitztem Wasserdampf entweder bei direkter oder in
direkter Beheizung oder mit Vorexpansion im Vakuum oder destilliert schIie13Iich iiberhaupt im 
Vakuum und heizt mit indirektem Dampf. Dber daB Eindampfen des Glycerins im Vakuurn. 
wodurch bf-i geringen Verlusten ein sehr reines Produkt resultiert und iiber die zugehorigen Appa
rate siehe C. H. Keutgen, Selfentabr. 86, 409, 428 u. 442. Die erstere iilteste Methode erfordert 
wegen der direkten Feuer~ viel Aufmerksamkeit und wird wohl kaum mehr ausgefiihrt, nach 
dem zweiten Verfahren arbeltet man aile Rohglycerine auf, die viel Salz und Verunreinigungen 
E'nthalten, und daB dritte Verfahren ist schlie13lich als das billigste allenthalben durchgefiihrt. 
da eine einrnalige DestiIlation und die nachfolgende Behandlung mit Blutkohle und Filtration 
geniigt, urn ein gutes Produkt zu erhalten. (G. Hauser, Sellens.-Ztg. 1910, 101)9 u. 1114.) 

Zur Gewinnung reinsten Glycerins ist es notig die Rohglycerine vor der Destillation pein
lichst gensu, nsmentIich von Spuren vorhandenen Arsens zu reinigen und im weit.eren d!lfiir zu 
sorgen, daB bei der eraten Destillation die einzelnen verschieden gefarbten Fraktionen nicht 
vereioigt werden. Reinste G1y('erinkonzentrate konnen nur in kupfemen ApparatE'n durch DestiIIa· 
tion mit iiberhitztem Dampf gewonnen werden. Nach O. Heller eignet sich am besten daB "fan Ruym
bekesche DestiIIationsverfahren. (SeUenfabr. 81, 81)2 u. 891).) 

Der nsch Abdestillieren des Glycerine im Kessel verbleibende Riickstand, der be<>onders 
bei der Verarbeitung des Laugenglycerins wegen des Gehaltes an anorganischen SRlzen sehr hoch 
ist, wii.brend der Saponificatglycerinriickstand wenig Salze, dagegen viel organische Stoffe ent
halt, wird in 'Vasser gelast und mit reduzierenden Agenzien behand6lt, worauf man das Eisen 
und f'vtl. auch Kalk und ~esia ausfii.llt und die filtrierte braungefarbte F1iissigkeit konzen
triert. Die erhaltenen Produkte werden neuerdings vielfachen Verwendungszwecken zugefiibrt 
(siehe Reg. unter G I Y c e r i n p e c h), doch ist es auf jeden Fall vorteilhafter, die De.,tillation des 
Glycerins bei so niedriger Temperatur zu leiten, da13 mogIichst wenig Riickstalld entsteht. 
(0. Heller Selfent.br. UHO, 918.) 

363. Spaltungsglyeerin. 
In Selfent.br. 8., "7 beschreibt S. Zlpser die Reioigung der GlycerinwiiBser von verschie

dener Herkunft aIs Produkt der Autoklaven-, Krebitz-, Twitchell- und Fermentspaltung. 
Wii.hrend des Krieges hestand die Verpflichtung. die Fette RO weitgehend wie m~lich zu spalten. 

urn den hohen Glycerinbedarf der Dynamitwerke wenigstens annii.hemd zu decken. Zu nonnalen 
Zeiten Bind iibrigens die Fettspaltungsindustrien hinsichtlich der Glycerinlieferwlgen ebenfalls 
1m Vorteil. da ihre Produkte von Haus aus reiner sind. Die Konkurrenz des aIten Glycerinbe
triebes. also der direkten Verseifung der Fette mit Arbeiten auf Unterlauge mit den Fettapal
tungBverfahren ist daher nur dann einigenna13en moglich, wenn aIle Betriebsvorteile ausge
niitzt werden, wenn man also unter Vermeidung mechanischer Verluste zweckentsprechende 
Auswahl der geeigneten Ole und Fette trifft, den GlyceringE'halt in der Scife und im Salz genau 
feRtsteUt und die Unterlaugen unter Anwendung gPeigneter Chemikalien und Ausiibung genauer 
chemischer Kontrolle grtindlich reinigt. (G. Hallser, Selfens.-Ztg. 1910, 279 u. 827.) 

Zur Reinigung der Glycerinwiisscr und glycerinhaltigen Laugen vor der Eindampfung 
entfernt man ganz allgemein zuerst die anorganischen und organischen Verunreinigungen. deren 
Menge durch die Menge der im 'V88$er gelOsten Korper, das bf-im Spalten verwelldet wurde. 
sowie durch die Verunreinigungen der Ole, Fette und des Spaltmittels bedingt ist. Um daher gute 
(o:lycerinwiisser zu erhalten muLl man von vornherein mit Kondenswasser arbeiten und auf mag
hChst reine Fette hochprozentige Spaltmittel einwirken lassen . 

. Zur Vorreinigung von Zinkglycerinwasser Rii.uert man mit Schwefelsiiure an, setzt daB 
Zmksulfat mit Kalk in Zinkhydroxyd und Calciumsulfat um, filtriert, dampft auf 25° Be ('in und 
8~urnpft mit SchwefelBiiure bis zur schwach alkalischen Reaktion ab 'Yenn man die mit Schwefel
s~~e gewaBchenen Fettmassen durch Erhitzen auf 1300 gut \'ortrocknet, mit iiberhitztem, sorg
faltlg entwiissertem Dampf arbeitet und nur das zur Retlktion notige 'Vasser zusetzt, so erhiilt 
man direkt G1ycermlaugen von 10-15° Be. Das G1ycerinwasser \'on der Autoklawnsptlltung mit 
Mag n e a i a wird ebenfalla mit Schwefelsii.ure angessuert. worauf man die Fettsii.uren Rorgfiiltig 
abschopft. die Schwefelsii.ure mit Knlk ausfsllt, nsch dem Eindampfen auf 15° B~ den tiber
schiissigen Kalk mit Schwefelssure entfernt und die organischen Verunreinig~en mittels schwefel
sa~er Tonerde ausfiillt. Der in dem Glycerinwasser gelOst bleibende schwefelsaure Kalk kann 
nut aufgeschlii.mmtem kohlensauren Baryt oder besser noch mit Bariumoxalat entfernt werden. 
Das Reaultat der Vorreinigungsmethoden hiingt naturgems13 von dem Grade der Vorreiniglmg 
des Fettes, von der Spaltmethode und von der Reinheit des zur Spaltullg \'erwendeten Wa:ssers 
abo DaB reinste Rohglycerin liefert die Zinkspaltung, ein gutes Produkt erhii.lt m~n be~ der 
~paltung reiner Fette nach dem Twitchellverfahren und das schlechteste Rohglycerm bel der 

chwefelsii.urespaltung. (Selfflnl.-Ztg. 41, 1189.) .,. 
Zur Aufarbeitung des Sii.urewaseerB, daB durch Zt>rlt"gung dt"r bel der lictt"paltWig nut 

Metallen oder mit Metalloxyden ent.st~henden Seifen mittel" Siiurcll erhaltcn wird, fsllt man aus 
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dam Abw8l!8el" mit Alkalien oder Soda zunichst die Metalle aus und dampft daa neutra.lisierte FiI
trat zur Abscheidung der in ibm gelasten Sa.lze ab, wn so nicht nur die Metalle, die direkt wieder 
als Spaltmittel verwendbar sind, sondern auch die grollen Glycer~nmengen wiederzugewinnen, 
die BOnet mit dem Abwasser verloren gingen. (D. R. P.108 808.) 

Zur quantitativen Gewinnung des Glycerins aus wasserunlaslichen Seifen riihrt man das 
Kalkseifenpulver mit Wasser oder mit schwachem GlycerinW8l!8el" einer vorhergehenden Aus
waachung zu einem Brei an, filtriert durch eine Filterpresse mit grollen Eingingen und Kammerll 
oder Rahmen, laugt mit Waaser unter Druck aus und verarbeitet daa so gewonnene, immer kon
r.entrierter werdende Glycerinwasser wie ublich. (D. R. P. 188 848.) 

Zur Gewinnung von wasserfreie m Glycerin neben Acidylderivaten aromatischer &sen 
erhitzt man nach D. R.P.186274 beispielsweise 6Ug rohes Rubol mit 21 g Anilin im Auto
ldaven etwa 20 Stunden auf 210°. Oder man verwendet statt des Anilins Baaen der Naphthalin
reihe, Diamine oder Benzidin u. dgI., bewirkt so den Eintritt der Siurereste der Fette in das 
Baaenmolekill und gewinnt zugleich, weil wiihrend der ganzen Operation kein Wasser zugegen 
ist, vollig wasserfreies Glycerin. 

Zur Vorreinigung von Rohglycerin, daa, wenn es aus stark zersetzten Fetten gewinnen wurde, 
meist wegen der Anwesenheit groOer EiweiBmengen nicht direkt destillierbar ist, verestert 
man es in Abwesenheit von Wasser mit einer organischen Siure, deren Glycerinester im~Waaspr 
unlaslich ist, reinigt den erha.ltenen Ester, spa.ltet ibn und konzentriert daa so gewonnene Glycerin
W88l!er wie ublich. (D. R. P. 802826.) 

Zur Gewinnung technisch und chemisch reinE-'l Glycerins versaift man die Ester oder Btick
stoffverbindungen des Rohglycerins vor dem Destillieren 'oder der glycerinha.ltigen Wisser vor 
der Konzentration quantitativ mit Hydraten der Alkalien oder alkalischen Erden in der Ritze. 
Auf diese Weise werden die Schwefelverbindungen des 'Protols (Giirungsrohglycerin (867)) 
und die Verunreinigungen, die im gE'wohnlichen Rohglyceria aus iiber"-angenen Seifenresten 
stammen, bei 100-120° im t)berschuO des Alkalis vollstindig entfemt. (D. R. P. 810806.) 

304. Unterlaugenglyeerin. 
Eine ausfiihrliche Beschreibung der Glyceringewinnung aus St>ifenunterlaugen veroffentlicht 

Q. Davia in 8elJeDl.-Zq. IS, 286 fl. 
Die Gewiunung und Reinigung von Seifenla1englycerin nach dem GarrigueaprozeO be-

8cbreibt Q. A. Moon in loum. Ind. Eng. Chem. ,188. 
Die rationelle Gewinnung von glycerinhaltigen Unterlaugen ist in Selfenfabr. 1920, 196 ba

achrieben. 
Die Unterlaugen der Seifenfabrikation entha.lten als wertvollsten Bestandteil dUll 

bei dPr Fettspaltung ert altene Glycerin, daneben jedoch siLmtliche Verun.reinigungen, daa iiber
achiissige Kochsa.lz UJld ebenso die iiberschiissigen Alkalien und nicht abgeschiede..le Seife. Diese 
Laugen, die friihE'r einfat'h wegOossen, da ihre Aufarbeitung damals sehr schwierjg war, werden 
heute konzentriert und in diPser Form (ala Wa.lkextralrt) hiufig von.anderen Betrieben auf die 
wertvollen Bestandteile verarbeitet. 

Die Gewinnuog des Glycerins aus der Seifenunterlauge mittels iiberhftzten Waaser
dampfes (in England patentlert am 10. Juni 1858) ist in Pl)lrt. Zentrh. 1869, 689 beschrieben. 

Nach einem friiher in Amerika aUBBchlieBlich ausgeiibten Glycer.ingewinn~verfahren 
neutralisierte man die nicht mehr als 1% Atznatron E'nthaltenden Seifenunterlaugen mit Schwefel
dure, trennte die GlycE'.riruwbicht ab, filtrierte sie, konzentrierte daa Filtrat im Vakuwn biB 28° Be, 
destillierte mit gespanntem Waaserdampf und saugle das Glycerin von dem wiederverwertbaren 
Kochsa.lz a~. Jedenfalls war daa so erhaltene einf'iiche Destillatglycerin nicht rein genug undo es 
ist iiberdies zllE'ifelhaft, oJ:) die BalzaUBBCheidung aus 28griidigem Glycerin eine vollstii.ridige Il't. 

(0. Nqel und O. Beller, Selfenf.br. 20, 467.) 
In D. B. P. 18214 wird empfohlen, zur Spa.ltung von 3000 kg Fett spezieU Z ur Glyceri n

gewinn ung etwa 1500 kg 38griidige Natronlauge zu verwenden, mit der man etwa 1 Stun?o 
kocbt. worauf man so lange mit kocllender 5proz. Natronlauge versatzt, bis ein klarer Seifenlelm 
entsteht, den man mit 150-200 kg ebenfalls 38griidiger Lauge aUBBeift. Die erhltene Unter
lauge wird eingedampft und in der Menge von etwa 2000 kg noch einmaJ statt gewohnlicher Lauge 
mm AussaJzen von etwa 400 kg stearinreichem Fett (Talg) verwendet. Es gen~f'n, wenn man 
10 verfihrt, bei einer Konzentration bis auf ein Gesamtgewicht von 1200 kg einIge Kilogram!n 
echwefelsauren Alkalis zum AUIJ8a.lzen ·der Seife. Die so gewonnene Unterlauge, die daa Glyc~rlll 
beider Fettmengen enthii.lt, ist frei von Atznatron und ihres geringen Sa.lzgehaltes wegen lelcht 
auf reinea Glycerin verarbeitbar. Vgl. auch D. R. P. 20276. 

Zur Glycer~winnung aus Unterlaugen befreit man sie in einem ersten ProzeO durch Beh~nd
lung mit 0,6% EJBt'DBulfat oder Kalkmilch, folgende Neutralisation mit Balzs&ure und Alkahsch-
8telIung auf'einen GeI-a.lt von 0,01 % freien Alkalis von den eiweiB-, seifenartigen und harzigen Btoffcn, 
acheidet die Baize durch EindampCen der gE'reinigten Laugen im Vakuum ab, destilliert daa R~h
aiyceri n mit iiberhitztem Dam~f und konzentriert daa DestiIlat durch Eindampfen. Das rolD" 
lfandelt&produkt soli bei 16% eln HpeZ. Gewicht von 1,262 besitzen, hoohstenR 0.008% KoCh;!.Il~ 
0,01 % Aache, keine hoheren und hochstens 0,6% niedere Fettsiuren enthalten und neutra 
reagieren. (I. P. BlUJer, SelfeDl.-Zig. 1908, 69.) 
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Es wurde auch versucht, da.s Glycerin der Seifenunterlaugen an Fe t t s a u r e n zu bin den, 
die Sa.l~ BUS diesen kiinstlich gebildeten Fettmassen auszuwa.schen und das Glycerin dann wieder 
in reiner Form abzuspalten. (lahr •• Ber. I. chem. Techn. 1881, 941.) - S. a. D. R. P. 802826. 

Zur Aufarbeitung der je I?it wachsendem Gehalt an Kali oder gelatinOsen Substanzen immer 
niedriger bewerteten Seifenunterlaugen verfahrt man nach B. Lach heute in der Weise, daB man 
die in der Lauge enthaltenen Alkalien mittels der entsprechenden Menge Fettsaure bindet und 
nurunehr die eigentliche Neutralisation bis zu ganz schwacher alkalischer Reaktion mit Schwefel
oder Sa.lMiure hewirItt. Man kann aber auch die evtl. aufgekochte Lange znerst von den mecha
nischen Verunreinigungen befreien und da.s indirekt gekochte klare Filtrat so lange mit Schwefel
saure versetzen, bis es nur noch schwach alkalisch reagiert. Man fallt nun mit Alnminiumsulfat, 
zuweiIen auch mit EisenpeIsulfat die FettsRuren als unlos1iche Metallsalze zugleich mit Harzen, 
Eiweil3arten, Leim- und Schleimstoffen aus, filtriert, neutralisiert das Filtrat zuerst mit Soda, 
dann mit Natronlauge und filtriert von der ausgeschiedenen Tonerde. Evtl. noch vorhandene Ver
unreinigungen leimiger oder harziger Art werden mit Kalkmilch oder Filtron u. dgl. entfemt, 
worauf man filtriert und das Filtrat der f'lrsten Filtration einer zweiten, der sog Rei n f i I t rat ion, 
unterwirft. Zur Gewinnung der in dif' Unterlaugen ubergegangenen fluchtigen Fettsauren scpeidet 
man diese nach Garrigues BUS der E'ingedickten Lauge mit SchwE'felsaure ab und desti1li~rt sie mit 
\Vasserdampf iiber, wobei eJlerdings f'line teilweise Esterifizierung der Fettsaurt' nicht zu ver
meiden ist. Wenn schlieBlich die Temperatur im Verdampfer auf 120--1230 gestiegen ist, unter
hricht man da.s Eindampfen und schleudert da.s ausgeschiedene, in Kiihlanlagen oder als Streu
salz verwendbare Salz von dem sehr dunklen, noch stark verunreinigten Glycerin, da.s nun bis 
zum erforderlichen Reinheitsgrad ein oder mehrere Male destilliert wird, ab. Dieses Glycerin ent
halt nun noch Pflanzenleime, die sich durch Ferrichlorid beseitigen lassen, wahrend die Pflanzen
gummen im Rohglycerin verbleiben und erst bei dessen Raffination abgeschieden werden konnen. Der 
Gesamtverlust wahrend der Operation belauft sich auf 5-10%, und die Herstelhmgsk08ten be
trugen fUr da.s ganze Reinigungsverfahren vor dem Kriege fUr 100 kg Dynamitware 18-24 Mark. 
(Selfens.·Ztg. 40, 198, 229 u. 261; vgl. H. Keutgen, ebd. 41, 898, 920. 

In 8ellenlabr. 40, 290 finden sich Angaben iiber die Leitung des Sudes zwecks Gewinnung 
(·iller konzentrierten, d ire k t auf Glycerin verarbeitbaren Unterlauge. 

3DD. Glyceringewinnung aU8 Unterlaugen, Spezialverfahren. 

Ein ii.lteres Glyceringewinnungsverfahren ist dadurch gekennzeichnet, daB man die Seifen
ll11terlaugen mit Kochsalz versetzt, filtriert, da.s Filtrat zur Abscheidung der fetten sauren mineral
~auer stellt und sic dann durch Albumin oder ein Metallsalz niederschlagt. (D. R. P. 21086.) 
\'gl. E. P. 17~/1882. 

o Ein Verfahren der Glyceringewinnung aus Unterlauge beruht ferner auf illrer Behandlung 
lIut Salzilaure oder, wenn sie viel Soda enthilt, mit Kohlensaure. (D. R. P. 16666.) 

o Ein Verfahren der Aufarbeitung stark salzhaltigen Rohglycerins oder der kochsalzreichen 
SPlfenunterlaugen mittels absoluten A I k 0 hoi s ist in D. R. P. 26 994 beschrieben. 

Nach D. R. P. 20276 benutzt man die eingedampfte Unterlauge wiederholt zum Aussalzen, 
d.ampft sie dann bis zum Auskrystallisieren des Kochsalzes ein Ilnd fraktioniert das Filtrat im 
\ akuum mit iiberhitztam Wasserdampf 0 (S. 00) 

Besonders viel Salz enthaltende Glycerinrohlaugen werden mit 3-5% Magnesiumoxychlorid, 
das auf 40 Tl. Magnesia 95 Tl. Magnesiumchlorid enthalt, zusammen verarbeiteto Man mischt 
d!1nn die notige Sandmenge zu und erhalt so eine porose troekene Masse. die man in Stucken in 
emeRetorte bringt up.d durch Oberleiten von iiberhitztem Wasserdampf zerlf'lgt. (D. R. P. 34809.) 

Die dialytische Reinigung bzw. Gewinnung des Glycerins aus den Seifensiederunterlaugen 
durch Pergamentpapiermembranen wurde das erste Mal in D. R. P. 13953 besehrieben. 

Zur osmotischen ~bscheidung des Glycerins aus Seifensiederunterlauge wird in D. R. P. 
1} ~47 an Stelle des Pergamentpapieres Guttaperchapapier vorgeschlagen, das fUr Glycerin 
'k?lhg undurchlissig isto Man solI auf diese Weise das Eindampfen der Osmose wisser ersparen 

onnen. 
EO ~m die Seifensiederlaugen zur Gewinnung des Glycerin." von den Begleitstoffen (Salze, Seife, 
'}weil3-.. und Farbkorper, Thiosulfate, Sulfide usw.) zu reinigen, behandelt man die Laugen mit 

Falk, ftigt dann Harz zu, kocht auf, neutralisiert die Fliissigkeit mittels einer Mineralsaure und 
ugt solange noch ein Niederschlag entsteht, Eisenchlorid hinzuo Man filtriert dann den ab
~e~etzten Fett-Berlinerblauschlamm, erhitzt die Lauge mit Salzsaure, blast zur Zersetzung dar I e lwefe~verbindungen Luft durch die Fliissigkeit bzw. setzt, bis freies Chlor im UberfluB vor
l!1nden 1St, Chlorkalk ZU, filtriert yom Schwefel uod dampft die Lauge nach der Neutralisation 
l'~ Ihr Gehalt an Slllfocyaniden ist so gering, daB auf den im Patent angegebenen umstand
Ie en weiteren ReinigungsprQze/3 verzichtet worden kanno (E. P. 8001/1886.) 

o Zur Verarbeitung von Seifenunterlal1ge versetzt man sie mit 0,3-0,25~~ Kalk lInd weiter E!t der zur Neutralisation der durch Analyse festgestellten freien Alkalien ausreichenden Menge 
~shnsulfat, -chlorid oder -acetat. filtriert, nnd zwar ~ewohnlich kalt oder, wenn die Lauge sehr 

~eICd an Glycerin ist, in heil3em Zustande, urn das gebtldete Eisenhydrat und dif' Eisenseife, die 
In er .Kii.lte tei weise gelOst bleiben, in Losung zu bringen. Wiirde man direkt konzentrieren, 
so erhlelte man durch die 811spendiertEln unloslichen Stoffe sowie durch das Eisenhydrat und 
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basische EiseJl8('etat, die durch die Zersetzung des Eisenacetats und anderer zersetzbarer Eisen
salze ausgefiUlt sind. verunreinigtes Kochsalz. Man kocht dAher auf und setzt zur volligen Aus
fiIJ~ des Eisens eine eben ausreichende Menge Atznatron zu, filtriert dann, dampft ein und 
destilbert wie ublich. (D. R. P. 86668.) 

Nach B. Laeb kann man die Unterlaugen statt mit dem sonst verwendeten Aluminium
sulfat mit einem unter dem Namen Persulfat im Handel befindlichen Eisensalz reinigen. 
Dieses Priparat schliigt Verunreinigungen kolloidaler Natur besser nieder als Tonerdesalze, 
bindet das in den Unterlaugen evtl. vorhandene Arsen in Form einer unlaslichen Eisenverbindung 
unci liefert Unterlaugenglycerine, die, obwohl dunkler gefii.rbt als die mit Tonerde gereinigten, 
bei der DestiIlation doch helle und reine Destillate geben. (Sellan8.-Zig. 42, 266.) 

Weitere Verfahren der Glyceringewinnung aus Unterlauge sind ferner in D. R. P. 17469, 
18012, 17 299 und in den E. P. 8188 und 2462 von 1881 beschrieben. 

Zur Gewinnung von Glycerin aus Seifenunterlaugen behandelt man diese zwecks Oxydation 
und Unschidlichmachung der Schwefelverbindungen und zur 'Oberfiibrung und leichten Abscheid
barkeit der schleimigen und schlammigen Fettstoffe vor oder nach der Ansiuerung mit Ozon. 
(D. R. P. 810040.) 

Zur Gewinnung konzentrierter GlycerinIasungen aus Seifenunterlaugen versetzt man sie mit 
Alkohol, Methylalkohol, Aceton, Furfurol, Amylalkohol oder Athylchlorhydrin oder einem anderen 
GlycerinIasungsmittel in der Menge von H~-20 Vol.-% der LOsung und liOt langsam ausfrieren. 
Es bilden sich Eiskrystalle und unter ihnen die alkoholische starke RohglycerinIasung, wihrend 
auf dem Boden des Gefii3es die Verunreinigungen zur Abscheidung gelangen. (D. R. P. 814 446.) 

366. Glycerin reinigen, bleichen. 
Ein Verfahren zur Reinigung von gebrauchtem Glycerin, z. B. aus Gasuhren, mit GuO e is e 11 

sp&nen, die im Laufe mehrerer Wochen aUe Verunreinigungen niederschlagen, beschreibt E. Kunath 
im Polyt. Zenv.-BI. 1869, 972. 

tJber Abscheidung, Entfii.rbung und Reinigung des Glycerins mit 0,1% Zinkcarbonat 
unter hohem Druck bzw. mit metallischem Aluminium siehe E. P. 0888/1886 und A. P. 846 174. 

Die auf den Gehalt von Eisenverbinduqgen zuriickfiibrbare Dunkelfii.rbung von Glycerin, 
Fetten oder Olen liOt sich durch gelindes Erwii.rmen mit Magnesia, Magnesiumcarbonat, Calcium
chlorid, Tonerde oder Silicaten beseitigen. Auch durch Behandlung der etwa 80proz., 7-9% 
organische Verunreinigungen enthaltenden GlycerinIaugen mit Aluminiumoxydhydrat konnte man 
die verunreinigenden Stoffe bis auf etwa 3% entfernen. (0. Heller, SeHenfabr. 20, 886.) 

Zum Bleichen von Glycerin behandelt man es in rohem oder vorgereinigtem Zustande 
oder schon die der Fettspaltung zu unterwerfenden Fette und Ole mit Hydrosulfiten oder Form
aldehydsulfoxylaten, und zwar mit moglichst schwerlasIichen Salzen, um den Asehengehalt des 
Glycerins nur unwesentIich zu erhohen. Beim Zusatz des Bleichmittels schon vor sier Fettspaltung 
findet auch eine Aufhellung der Fettsiuren statt. (D. R. P. 224894.) 

Zur Gewinnung von reinem Glycerin behandelt man die glycerinhaltigen Fliissigkeiten mit 
Bleioxyd oder Bleihydroxyd und zerlegt das ausgefallene, unlasliche Glycerinblei mit Schwefel
wasserstoff oder sauren, nach der Zusatzanmeldung unter Druck, unci erhiUt so direkt 16 proz. 
GlycerinIasung unci Bleioxyd, das wieder verwendet wird. Man verriibrt z. B. 200 Tl. 63 proz: 
Rohglycerin mit 600 Tl. Wasser verdiinnt, nach Zusatz von 350 Tl. Bleiglitte 6 Stunden bel 
60-70° und digeriert den abgesaugten, ausgewaschenen weiBen Brei bei 70-800kongoschwefel
sauer bis zur Zet-Iegung der Bleiverbindung, saugt abermals ab, neutralisiert das Filtrat mit Barium
carbonat, filtriert, dampft ein und erhilt nach DestiIlation im Vakuum 110 Tl. Ausbeute Man 
kann auch 676 Tl. deli! Glycerinbleies mit 600 Tl. Wasser wihrend 2 Stunden im Riibrautoklaven 
bei 160° spalten, aus der 16proz. klaren GlycerinIasung durch Kohlensaure das Bleioxyd aus
fiIJen und'destillieren (D. R. P. 808 806 unci 806 174.) Nach einer Abinderung des Verfahrens 
scheidet man mit Bleiglatte unci Natronlauge au. .. einer wisserigen 10proz GlycerinIlisung durch 
Mischen der Bestandteile in einer Kugelmiihle 90% des vorhandenen Glycerins als dicke, gelblich
weii3e BleiverbindUll}$ ab, wihrend in der Lasung nur noch 1 % Glycerin bleibt. (D. R. P. 806 170.) 

Angaben iiber die Ausfallung der Verunreinigungen des Rohglycerins durch Bleihydroxyd 
bringt FrIcke in Zeltscbr. f. 01- o. Fettlnd. 1921, 660. 

Zur Gewinnung von reinem Glycerin flockt man die Verunreinigungen des Rohglyceri~~ 
zweckmiOig unter Erwii.rmung mit Wasserglaslasung ganz oder teilweise aus, dampft dann bL~ 
zur Bildung einar Krystallhaut ein und laOt schlieOlich evt. eine Reinigung mit Kalkmilch oder 
Baryt folgen. (D. R. P. 828666.) 

Die Herstellung von reinem, farblosem Glycerin fiir ph arm a z e uti s c h e Zweck.e, besondcr~ 
die Entliiftung des Rohproduktes und seine Entfii.rbung mit 0,3-0,5% Entfii.rbungskohle bel 
80°, beschreibt Verbeek m Selfen8.-Ztg. 1920, 689. 

357. Sog. Girungsglycerin. 
tJber die Gewinnung von Glycerin bei der alkoholisohen Vergirung von Kohlen

hydraten durch Hefe und die Beeinflussung der Ausbeute durch die Art der NiLhrlasung und H.efe
rasse, die Temperatur, Stickstoffverbindungen, Zuckergehalt, Zuckerart und Liiftung Blehe 
A. KOilowles, Olten. Cbtm.-Ztg. 19, 160. 
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Daa bei der alkoholischen Girung besonders in ihren el"l'ten Stadien am reichlichsten gebildete 
Glycerin ist kein Girprodukt, Bondem ein Stoffwechselprodukt der Hefe und inder Aus
beute von ihrer Lebensenergie und Eigenart abhingig. Dementsprechend steigem Zucker und 
andere die Hefetii.tigkeit erhohende Stoffe auch die Glycerinausbeute. (We Seifert und R. Rellch~ 
Zentralbl. r. Bakt. 1904, 674.) . 

Zur Gewinnung von Glyceri n aus den Trestern der Spiritus- oder Wtlinfabrikation dampft 
man die Trestermaase nach der Destillation Boweit als mogIich ein, filtriert von der Pottasche 
und bei Anwendung von Weintrestern yom auskrystallisierten weinsauren Salz, vermischt den 
Sirup mit pulverformigem ungebranntem Kalk und laugt daa granulierte Gemenge erschopfend 
mit denaturiertem Sprit aus. Nach Abdestillierung des vollstindig wiedergewinnbaren Alkohols 
hinterbleibt daa Girungsglycerin, als Produkt, daa etwaa sill3er schmeckt als daa Fettspaltungs
glycerin. (E. Barbet, 6. Internat. Kongr. r. angew. Chem. Rom 1906.) 

Zur Glyceringewinnung aus den Destillationsriickstinden der alkoholischen Girung erhitzt 
man diese bis zum volligen Entweichen der sich bildenden Gaae und Dimpfe auf 2000 , entfemt 
so die spiter daa Schiumen hervorrufenden Stoffe und kann dann die Destillation des Glycerins 
im Vakuum beginnen. (D. R. P. 114492.) 

Ein Glycerin- und Anunoniakgewinnungsverfahren aus DestillationsriickstAnden vergorener 
Massen (Schlempen) in kontinuierIichem Betrieb im Vakuumapparat zur Verhiitung des Schiumens 
ist in D. R. P. 126788 u. 147668 (Vorrichtung) beschrieben. Nach einer Abii.nderung des Ver
fahrens breitet man die konzentrierten, evtl. mit Kalk versetzten Destillationsriickstinde auf 
festen Platten aus, ,von denen in besonderer Vorrichtung die getrockneten Riickstinde durch 
Abstreifen aus dem Apparat entfemt werden. (D. R. P. 129678.) 

Ein Verfahren zur Gewinnung von Glycerin aus Destillationsriickstinden vergorener Maasen. 
wie Schlempe, beruht auf der Erkenntnis. da.1.3 man bei der Destillation der Schlempe im Vakuum 
unter 300° nach dem tJbergehen des Glycerins und des Wassers einen bei dieser Temperatur 
fliissigen und daher abflie.l.3enden Riickstsnd erhilt. Der zugehorige Apparat ist in D. R. P. 
141 708 beschrieben. 

Zur gleichzeitigen Gewinnung des in Schlempen je nach ihrer Herkunft enthaltenen 
GlycerinsundderFettstoffeoclerdes Glycerins und des Betains trocknet man die Schlempe 
vorerst ginzlich ein und wischt daa Trockenprodukt mit einem Gemenge von absolutem Alkohol 
und Aceton oder Kohlellstofftetrachlorid. Zur Gewinnung und Isolierung der gleichzeitig vor
handenen Bernsteinsiure fillt man diese vor der Einengung der Schlempe in Gegenwart einer 
ErdalkaIibaae mit einem Ferrisalz aus. Die anderen noch vorhandenen Siuren (Apfel-. Wein- und 
Zitronensiure) bleiben unter den Versuchsbedingungen als Erdalkalisalze gelOst. Nach dem 
Filtrieren des bernsteinsauren Eisens engt man dann bis zur Fii.llung der Erdalkalisalze der 
anderen Sii.uren ein. Aus dem alkoholischen Extrakt gewinnt man durch Verdampfung des 
Losungsmittels daa Glycerin in der Weise. da.1.3 man aus dem Trockenriickstand mit Kohlenstoff
tetrachlorid daa Betain herauslOst. (D. R. P. 268678.) 

Nach einem anderen Verfahren fillt man aus der Melasseschlempe mit einp.r kleinen 
Menge Gerbextrakt die Eiwei.l.3- und Peptonstoffe, sanunelt den Niederschlag und trocknet 
ihn. 1m Filtrat fillt man mit Ferrisalz (Eisenchlorid), folgendes Alkalischstellen mit Kalk. 
Neutralisation des Kalkiiberschusses mit Kohlensiure oder etwas Soda die organischen 
Sauren (Bernsteinsiure), filt,riert und dampft das Filtrat z. B. in der in F. P. 427 408 beschrie
benen Vorrichtung zur Trockne. Dem trockenen Riickstand entzieht man mit Aceton die 
Apfelsiure als Kaliummalat, das auf Apfelsiure und Kaliumsalze verarbeitet wird. Dem Aceton
riickstand entzieht man mit hei.l.3em oder kaltem Athylacetat methodisch die unvergorenen q I u
COsen (Raffinose) und daa Betain, die durch frakHonierte Krystallisation getrennt werden 
konnen. Aus dem Athylacetat-Waachriickstand gewinnt man mit hei.l.3em Amylalkohol das 
G I Y c er in und erhilt nach dem Abkiihlen zwei Schichten, von denen die eine aus reinem Glycerin 
und die andere aus mit Glycerinkalk gesitt.igtem Amylalkohol besteht, der in den Proze.1.3 zuriick
geht. (D. R. P. 268 864.) 

Bei der Destillation der Schlempe setzt man ihr ein hoheres Metallhydroxyd zu, daa ein
racha und hohere Hydroxyde bildet, mit fliichtigen Fettsiuren ein un10sliches baaisches Salz gibt 
und durch fortwihrende Oxydation in seiner hoheren Form erhalten bleibt. Man sauert dann die 
Fliissigkeit an und scheidet daa Glycerin abo (A. P. 1867 188.) 

Die wihrend des Krieges zu hoher Vollkommenheit ausgebildete HerfteUung des Girungs
glycerins wird am besten mit S. Ellipsoideus (var. Steinberg oder Kalifornische Weinhefe), insbe
sondere mit der ersteren Hefeart. vollzogen. Man arbeitet in alkalischer (s. u.) LOsung, Z. B. unter 
Zugabe von fester Soda in der Menge yon hoohstens 5% der GirlOsung, die man in moglichst 
gro.l.3en Portionen, deren GroBe sich nach der Natur der Maische richtet. zusetzt und wartet vor 
Z~gabe einer neuen Menge ab, bis sich ein Niederschlag gebildet hat, und die Girung bzw. Gaaent
Wlcklung zeitweise aufhort. Die beste Temperatur liegt zwischen 30 und 32°, die beste Zucker
~onzentration zwischen 17,5 und 20%. Man kann so unter Zusatz von etwas giillstig wirkeondem 

almiak und einer Anstellhefe, die 10% des Volumens der endgiiltigen Maische betrigt und 
5-10% Hefe enthalt, 20-25% des Zuckers in Glycerin von hohem Reinheitsgrad, der Dichte 
1,26 und mit einem Aschegehalt von nur 0,009%. umwandelten. Als zuckerhaltige Fliissigkeiten 
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werdEln ungenieBbare Me1assen verwendet. (Zentr.-Bl. 1919, IV, 481 unci I. R. Eoll und Mit
arbeiter leo, 0, 706 und IV, 608.) 

Ala N:ebenprodukte gewinnt man Alkohol und Kohlensaure. Zur Isolie~ des Glycerins nell
tralisiert man die :Maische in Eisenbottichen mit Schwefe1sil.ure, fligt EisenVltriol hinzu, erhitzt 
nahe zum Sieden, setzt Kalkmilch bei, filtriert, behandelt die PreBkuchen mit DNnpf, die Lo
sung aberma1s mit Eisenvitriol unci Kalk und so fort, urn schlieBlich die Fliissigkeit im Vakuum 
einzudampfen unci den Sirup, der 30-35% Glycerin enthilt, zu destilliere.1. 

Nach Venucben von W. (Jonnsteln unci K. Liideeke bewirkt auch der Zusatz von ph 0 s -
phorsaurem Natron in der Menge von 70% (bezogen auf Zucker) die Erhb'hung del' Glycerin
ausbeute, wobei allerdings zugleich ausgezeichnete NihrbOden fiir Milchsiurebakterien ge
schaffen werden, die Zucker verzehren unci das Glycerin stark verunreinigen. Man verwendet 
daber a1s alkaliscben Zusatz am besten 200% des Zuckergewicbtes N a tri u ms ulfi t J schaltet 
zeitweise eine Erholungszwischengiru~ ohne SuIfitzusatz ein unci erhilt so, da das SuIfit die 
Milcbsiurebakterien abtOtet, einen befrledigenden Verlauf der Operation. Die Ausbeute steigt 
von 23% Glycerin bei 4:0% NatriumsuIfitzusatz auf 36,7% wenn man 200% Sulfit beigibt. 
Ala Nebenprodukt entstehen 10% Acetaldehyd, unci zwar ala Folgt" der Umsetzung des SuIfits 
mit del' entstehenden Kohlensaure zu Bica.rbonat unci BisuIfit, von derum das letztere den AIde
hyd vor den Angriffen der Hefe 8chiitzt. Nach dem Verfahren. das in Ber. 61, 1186 niher be
schrieben ist, unci das bis zurn Jahre 1919 gehei~ten wurde, wurden wihrend des Krieges 
monatlich m hr a1s 1 Mill. kg Glycerin hergestellt. Es gelang schlieBlich im GroBbetriebe aus 
100 IQ( Melasse regelmiBjg 20-251Q( reines Girungsglycerin zu gewinnen. 

ZOr Erze~ von Glycerin auf dem Girungswege arbeitet man in alkali scher Reaktion, 
die man zweckmiiBtg mit Hilfe von SuIfiten erzeugt, bei Gegenwart von Katalysatoren und Neutral
salzen des Magnesiums. Die Hefe kann, wenn sie bei Beend~ jeder GirUng einer Reinigungs
~ unterworfen wird, mehrere Male beniitzt werden. (D. R. P. 198 698-696.) 

Siebe aucb A. P. 1418 888: Gewinnung von Glycerin durcb Hefegirung einer mit Natrium
sulfit und -bisulfit versetzten LOeung eines vergArbaren Zuckers. 

Nach E. P. 188110/1910 vergirt man eine LOsung von 1 Tl. Zucker, 0,5 Tl. wasserfreiem 
NatriumsuIfit unci 0,25 Tl. MagnesiumsuIfat in 5 Tl. Wasser bei 32° mit 0,1 Tl. Hefe und soli so 
auf das Zuckergewicht bezogen neben 15% Alkohol 33% Glycerin enthalten. 

Gute ResuItate erzielte K. Schweizer auch in m6glichst n e u t r a I e r LOaung mit 4:0 g Saccharose, 
-2 g AmmoniUmbiphOSPhat,.IMiikaliUmPhOSPhat. 10 g PreBhefe unci 4:00 ~ Wasser im Apparat 
von HaJduek. Gleich nach . der Gil'ung wurden 30 g NatriUlDllulflt zugesetzt und man 
erhielt dann bei m6glichstem uftabschluB aus 100 g Zucker durchschnittlich 21,3 g Glycerin. 
(Zentr.-BL 1919, n, 768.) 

Nach A. P. 1888 018 setzt mad den zuckerhaltigen auf Glycerin zu vergirenden LOsungen 
nicht alkalisch re8gierende 100liche Baize in g r 0 l3 ere r Menge zu, al8 zur Ernihrung der Hef!' 
notig ist. 

Zur Gewinnung von Girungsglycerin vergirt man hochkonzentrierte, z. B. 4:0 proz. Zucker-
100ungen durch groBe Hefemengen und destiIIiert zeitweise unter evtl. Anwendung des Vakuums 
einen Teil des Alkohols abo (D. R. P. 881 894.) 

Nach D. R. P. 888 784 soll man den mittels Hefe in Girung versetzten, etwa 40 proz. Zucker-
100ungen wihrend der Girung aIlmihlich Wasser zusetzen, um den gebildeten, die Glycerinent
stehung hemmenden Alkohol zu verdiinnen. 

Zur Gewinnung des Glycerins aus den Riickstinden der Glyceringirungsmassen behand!'lt 
man letztere mit Kochsalz oder anderen in AIkohol und Ather unlOslichen Balzen, zerstaubt 
die Massen zur Trocknung gegen einen Luftstrom und extrahiert das Pulver mit' AIkohol odeI' 
Ather. Auf diesem Wege lassen sich allgemein Fliissigkeiten oder breiige Massen in trock~n('. gut 
extrahierbare Form iiberiiihren. (D. B P. 818 728.) 

368. G1ycerinenatz. 
Die vor dem Kriege im Handel iiblichen Glycerineraatzprodukte bestanden haupt

I1ichlich aos lrIisch~ von Chlormagnesium, seltener von Chlorcalcium mit Sirup oder Trauben
zucker. HiLufig enthlelten die Produkte auch noch Pflanzenschleime und GummilOsungen und 
zur Verhinderung der Girung geringe Zusitze von Formaldehyd, Kresol, Fluornatrium u. dgl. 
Man verwandte diese ProdUKte besonders in Gummifabriken, weil sie in bestirnmter Zusammen-
setz~ den Gurnmiwarendenselben Glanz verleihen wie Glycerin. (W'elwar&, 8ellenl.-Ztg.1911, 728.) 

Em Glycerinersatz, beRtehend aus }fagnesiumchlorid, Stirkezucker und Dextrin Wurde schon 
von B. GeIS).r in Phann. Zentralh. 1881, M8 beschrieben. So verriihrt man Z. B. zur Herstel
lungeines Glycerinersatzes fiir Textilzwecke nach und nach in eine ChIorcalcium1Os~ ~on 
9 0 m so viel weiBen Kartoffelsirup, dal3 die Fliissigkeit beim Messen 30° Be zeigt, unci faltrlert 
dann durch Leinwand. . 

Einen vollkommenen Glycerinersatz ~ibt es nicht und bnn es auch in dieser allgemelnen 
Form unci im Hinblick auf die Vielseitigkelt des Glycerins niemals geben, besonders wenn. m.an 
die chernillchen Verwendungsmoglichkeiten, also z. B. die Herstellung des Nitroglycerins ml~ills 
A",e faBt. Immerhin fehlte es wiLhrend des Krieges, als die Heeresverwaltungen das gesamt:e Y
carm beschlagnahmt hatten, fiir die einselnen Verbrauchszweige nicht an Ersatzatoffen, die den 
Anforderungen der verschiedenen VerwenduDgllzwecke angepaBt waren 
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Die wiihrend des Krieges entstandenen Glycerinersatzmittellassen sich nach ihre't Be
schaffenheit in fiinf Gruppen einteilen, una zwar in Schleim- und Leimlasungen, Zuckerlasungen, 
Olhaltige Ersatzmittel, Balzlasungen und schlieBIich Mischungen der verschiedenen Gruppen. 
So besteht z. B. das besonders fUr kosmetische Zwecke hergestellte Glycerinorapriparat semen 
Hauptbestandteilen nach aus Calciumchlorid, milchsaurem Calcium und Pflanzenschleim. Die 
Zusammensetzung verschiedener dieser Glycerinersatzstoffe ist in Pharm. Ztg. 1917,81,99 u. 106 
angegeben. Man erhiIt aber auch bei Verwendung von Stirkezucker, Melasse, Erythrit und Pen
tosen oder aus Glycerin, Wasser und Pflanzenschleimen fUr Spezialzwecke mehr oder weniger 
gut verwendbare Produkte. (K. LOID, SeUens.-Ztg. 48, 672.) 

Ala bloB Wasser anziehender Glycerinersatz eignet sich eine Zuckf'r- oder Erythritlasung, 
wenn das Glycerin als Reduktionsmittel wirken oder wenn die AusfiIlung des J{upferoxydes 
durch NatronIauge verhindert werden soll, mu/3 es durch eine LOsung von Stirkezucker ersetzt 
werden. (H. Pomeranz, Zeltschr. I. TextlUnd. 23, 169.) 

Der Glycerinersatz Mollphorus ist eine hochprozentige, besonders priparierte fliissige 
Rsffinade, die Rohr- und Invertzucker in einem bestimmten MengenverhiItnisse enthiIt und das 
Glycerin fUr pharmazeutischEl Zwecke, z. B. zur Bereitung von Zinkleim und Trockenpinselprii.
pa.ra.ten voU zu 'ersetzen vermag. (Melrowsky, Pharm. Ztg. 81, 786.) 

Das Glycerinersatzmittel Le m pe IIi n besteht aus einer mit Bomure haltbar gemachten 
diinnen Auflasung einer schleimliefernden Substanz, wii.hrend ein anderes Produkt "Glycerin
ersatz" (technisch und k08metisch) aus mehr oder weniger invertiertem Zuckersirup bestebt, 
der kein Glycerin enthilt. (C. ManDIch und F. Schirmer, Apoth.-Ztg. 30, 713.) 

Der Glycerinersatz Novoglycerin besteht nach .Jnng hauptsichlich aus Leim mit 80% 
Wasser und vielleicht etwas Glycerin. (Apoth.-Ztg. 28, 131.) 

Zur Herstellung eines Glycerinersatzes mischt man 300 Tl. einer 33,3proz. GelatinelOsung 
mit einer LOsung von 100 Tl. Rhodan kali um in 50 Tl. Wasser. Auch mit Leim oder Zucker
lasungen statt der Gelatine erhiIt man so eine mhe Fliissigkeit, die zur Herstellung von Walzen
massen, zur Bebandlung des Leders und zur Bereitung von Kitt, Schubcreme und Zahnpasten 
genau so wie Glycerin verwendet werden kann. (D. K. P. 299 228.) 

Auch das Glycinal ist ein sehr verwendbarer Glycerinersatz deshalb, weil es geruchlos, 
bum gefirbt, auch unter -200 noch fliissig, mit Wasser, Alkohol. und Glycerin in jedem Ver
hiltnis miscbbar, in organischen LOsungsmitteln 1000ich ist, neutral re8giert und selbst als L~unga
mittel fiir zahlreiche Salze dienen kann. (G. Blunck, Chem.-teehn. Ind. 1919, Heft '-) 

Nach D. R. P. 826"7 [Zusatz zu D. R. P. 3SS 880: Herstellung eines Klebstoffes aus Di
cyandiamid und Forma.ldehyd (Bd. II, [611]) liBt man die Komponenten ohne Kondensations
mittel aufeinander einwirken und setzt nur zur Beschleunigung der Reaktion Siuren, wasser
entziehende Salze oder saure BaIze zu. Man erhilt dann, ehe aus dem Formaldehyd und dem 
Dicyandiamid der Klebstoff entsteht, ein Oliges, als Glyceri nersatzgeeignetes Produkt. (D. K. P. 
826847.) 

Ein Glycerinersatz besteht nach D. K. P. 328680 aus 465 Tl. Betain, geltist in 350 Tl. 
Wasser, unter Zusatz von 180 Tl. wasserfreiem Calciumchlorid, das die Viscositit der LOsung 
vergroBern und das Auskrystallisieren des Betains bei ihrem Eindunsten verhindem soIl. 

369. Speziell: Tego- nnd Perkaglycerin, Salze organischer Sinren. - Thio- und Poly-
glycerin. . 

. Vber das wii.hrend des Krieges als fast vollwertiger Glycerinersatz viel verwendete Glykol, 
selDe Eigenschaften und Verwendung, in vorliegendem Fall speziell fUr medizinische Zwecke, siehe 
Cf.• Bachem, Miinch. med. Wochenschr. 83, 1476. Weitere Angaben iiber dieses Tegoglykol 
tnden sich in Selfe 1917, 8; vgl. F. Mendel, Theraple d. Gegenwart 1917, Huli 2. 

tlber die Herstellung und die Eigenschaften des Glykols siehe H. Wotn, Sellenlabr. 40, 246 • 
. Auch die neuerdings aus Erdol durch einen Cra.ckprozeB bei 650°, folgende Chlorierung und 

weltere Umsf'tzung der Chlorprodukte mit Alkalicarbonaten erhaltbaren Glykole bilden als 
Gemenge, wie man sie erhalt, einen volligen Glycerinersatz und eignen sieb auch zur Herstellung 
Von Sprengstoffen mit neuen Eigenschaften insofern, als diese nicht gefrierenden Nitrokorper 
arch 1m Gemenge mit Nitrocellulose die Geschiitzrohre in weitaus geringerem MaJ3e angreifen 
It 8 Nitroglycerin. (H. Hibbert, Zentr.-BI. 1919, IV, 689.) 
A trber die aus glykONoCcharinsaurem Kali bestehenden Glycerinersatr.priparate siehe A. Lanrer, 
poth.~Ztg. 81, 814. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der aus milchsauren Alka'lien hergestellten Glycerin
ersatzprodukte (Per- und Perkaglycerin) Hegt darin, da.B die Darstellung dieser Produkte, 
~uch wenn man yom Zucker ausgeht, den Grundstoff wesentlich besser verwertet, als wenn man t: auf Gii.r~glycerin verarbeitet. Neben den milchsauren Alkalien kommen iibrigens auch die 
." ctate orgaruscher Basen, z. B. milchsaures Anilin und Pyridin, als brauchbare Farbstoff-
o~uAgsmittel in Betracht. (C. Neuberg und E. Relnlurth, Ber. 63, 1783.) Vgl. P. PanDwiti 

un • Beyt~en, Phar". Zentrh. 1918, 867. . . . 
K Ober die Verwendung des Perkaglycerllls in der Pharma.kopoe und K08mehk slehe 

• I,ewlnsohn bzw. E. Saalleld in Pharro. Zentrh. 81, 89-1 bz\\,. Miin~h. rod. Wochenschr. 83, 810. 
Lan Ie, Chem.·techn. Vonchrlften. 3. Aufl. Ill. Bd. 2i 
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Die aus milchsauren Alkalien bestehenden Glycerinersatzprodukte eignen sich, da nach An
gaOOn des D. B. P. 308 991 80proz. LOsungen von NatriumIactat OOi gewohnlicher Temperatur 
kein Wasser abgeOOn, OOi 126° sieden und in 50proz. L&ungen auch OOi -60° nicht gefrieren, 
da dies,e LOsungen ferner unvere.nderlich, schwerfIiichtig und hochviscos sind, zur Fiillung von 
Rohrriicklaufgeschiitzen, aIs Schmiermittel fiir Dampf- und Eismaschinen, zur Fiillung von Gas
messern, zur Kiihlung von Motoren, zum Geschmeidigmachen von Leder, zur HersteUung 
von Bucdruckwalzen usw., kurz zu allen Zwecken, fiir die SOll8t Glycerin verwendet wurde. 
Nach dem Zusatzpatent besteht ein Glycerinersatzprodukt aus Gemischen von A I ka I il act ate n 
mit den milchsauren Salzen zwei- und dreiwertiger Metalle. (D. B. P. 882187.) 

Jedeofalls ist das Perkaglycerin nach ~aben von A. Stephan dem .Glycerin an antisep
tischer und giinmgswidr~er Eigenschaft, dem Tegoglykol an Viscositat weit iiberlegen. Dagegen 
diirfen Saloon, die mit dlesem Glycerinersatzstoff angesetzt werden, nicht mit Wasserstoffsuper
oxyd oder anderen Oxydationsmitteln zusammen Verwendung finden, da das Perkaglycerin als 
Katalysator wirkt. (Zentr.-BI. 1919, Sli.) 

Weiter kamen noch Bariumlactat und das Kaliunlsalz der .Athylidenmilchssure als Glycerin
ersatzpriparate in den Handel. Dber diese und die Anwendbarkeit des Perkaglycerins fiir 
medizinische und bakteriologische Zwecke siehe A. Langer, Dinkier und Scbaomann, ferner P. Som
merfeld in Apotb.-Ztg. 81, 842; bzw. Pbarm. Ztg. 81, 008; bzw. Discb. med. Wocbenschr. 42, 1075. 
Siehe auch A. Langer, Apoth.-Ztg. 31, 314. 

Einen Eisen nicht angreifenden Glycerinersatz erhilt man durch LOsen von molekularen 
Mengen Zinkacetat und Alkaliacetat in Wasser bzw. durch Zusammenreiben oder Stehen
lassen des Salzgemenges. (D. R. P. 318138.) 

Auch Magnesiumbutyrat aHein oder gemischt mit wenig Glycerin, Alkohol oder anderen 
Glycerinersatzmitwln, besonders mit Magnesiumchlorid, eignet sich wegea seiner ViscositBt, 
Neutralitat und Kiltebestindigkeit a1s Glycerinersatzmittel. (D. R. P. 311874.) 

Ferner ~bt Ph thalss ure, in der ein Carboxylwass(ll'l;ltoff durch Natrium ersetzt, das andere 
mit einem ematomigen AlkohoJ verestert ist, in verhiltnismii3ig geringer Konzentration ebenfalls 
einen brauchbaren Glycerinersatz. (D. R. P. 318069.) 

Nach D. R. P. 2M 782 verwendet man OOi HersteHung von Appretnren, Schlichten, Anstrichen, 
Klebstoffen, elastischen und plastischen Massen iiberall, wo man bisher Glycerin, Zucker. 
Ole und Fette oder Seifen zusetzte, schwefelhaltige Abkommlinge organischer Korper, be
ronders Merkaptane von Kohlenwasserstoffen, und erhilt 80 z. B. aus 50 Tl. Leim, 6().-100 Tl. 
Wasser, 40 Tl. Stiirkesirup und 10-30 Tl. eines Thioglycerins tJherzugsmassen, die zur Hartung 
des Leimes nach Imprignierung der Fasern, GeweOO oder Papiere entweder mit Formaldehyd 
behandelt oder zur Bildung eines festen Umwandlungaproduktes nachtriiglich erhitzt werden. 

Zur HersteUung von Polyglycerinen erhitzt man 1 kg Glycerin unter Riickflui3 mit Zu
satz von 5 g .Atznatron btli gleichzeitiger Konzentration etwa 30 Minuten auf 276-280°, bis 
etwa 7()'-80% des Glycerins 30 Tl. Polyglycerin enthalten. Das Priparat findet Verwendung 
zur Herstellung schwer gefrierbarer Sprengstoffe, plastischer oder Appreturmassen. (D. R. P. 
198768.) 

Kerzenfabrikation. 
360. Literatur, Geschichte, Kerzenmaterial. 

Deo&scbl. Stearin (Palml&ln) IIi 1914 E.: 3714; A.: 0401 dz. 
Deohcbl. Kerzen (Fackeln) lIt 1914 E.: 840; A.: 4818 dz. 

Lach, B., Die Stearinfabrikation. Halle a. S. - En ge lhard t, A., Handbuch der prak
tisehen Kerzenfabrikation. Sammlung GOschen. - Derselbe, Die Fette und Ole und die Seifen
und Kerzenfabrikation. GOschen. 

Vber die Kerzenfabrikation in ihrer historisehen Entwicklung schreibt DeUe in Zeltschr. r. 
01- u. FeUind. 1922, 266 fl. 

Dber die Verwendung der Fette als Beleuehtungsmittel siehe dR.'! kurze Referat tiber eille 
Arbeit von Wohlsoze in Zelt8cbr. r. angew. Chern. 26, 1602. 

Vgl.: Die Chemie im Diell8te der Stearin- lind Kerzenfabrikation. G. Sellert, Selfens.-Zt.g. 
42, 401, 478, 496, 612, 630 u. 604. 

Eine anscMuliche Schilderung der Kerzenfabrikation mit gesehichtlichen ~aOOn tiber die 
Entwicklung dieser Industrie bringt L. Weinstein in Zeltschr. f. angew. Chem. 1"S96, 381. 

tJher Stearin- und Kc.rzenfabrikation siehe die Arbeit von R.Ockel in Selfens.-Ztg. 42, 
782 u. 782. 

Eine Bescbreibung der modernen Kerzenfabrikation bringt B. Lach in Selle 6, 218. 
tJber Kerzenmaterialien wie Talg, Wachsarten, Chinatalg, Walrat, Montanwachs, CeresiJ;. 

Paraffin, Stearin und Oxystearill8sure, die Hartungs- und Triibungsmittel fiir Paraffin und dlC 
Verauche, Spiritus und fliissige Mineralole in feste Form iiberzufiihren, siehe M. Bottler, Konst-
s&olle 1918, '7 u. 18. . 

Das Vorbild der Kerze scheint der K i ens pan gewesen Zll sein, der zum Teil heute noeh 111 
den BauerllBtuOOn Finnlands, Kurlands und des Schwarzwalds gebrannt wird. Kerzenartige 
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Beleuchtungsmittel die aus wachsgetrii.nkten Flach88chniiren, Binsen, Papiergras hergestellt waren, 
beschreiben die romischen Geschichtsschreiber L i vi us (30 v. Chr.) und P lin ius. Beirn heiligen 
Lampenfest zu Sais, dem Totenfest des Osiris, sollen Kerzen ohne Zahl gebrannt baben. Zu 
Zeiten des Kaisers C a Ii g u I a (37-41 n. Chr.) wurden bei nii.chtlichen Spielen ganze Stiidte illu
miniertund A pulej us (120n. Chr.) unterscheidet schon Talgkerzen von Wachskerzen. Nach 
Berichtendes Bischofs Eus e bi us Iiel3 C onstan ti n der Gro 13 e (323-337 n. Chr.) am Christ
festabend seine Hauptstadt mit unzii.hligen Lichtem und Lampen beleuchten. Eine von Alfred 
dem Grol3en von England (87I-901) eingefiihrteVerwendung derKerzen alsZeitmesser durch 
genaue Regelung ihrer Brenndauer verdient Erwii.hnung. Die Kostbarkeit dee Bienenwachses, 
das bis ins 15. Jahrhundert das einzige Kerzenmaterial war, stand seiner allgemeinen Verwen
dung entgegen; nur zu kirchlichen Zwecken und an Fiirstenhi:ifen fand es reichlicheren Absatz. 
Die Herstellung der Wachskerzen besorgtE' eine eigene Zunft der Lebzelter. Die im Preise billigen 
Talgkerzen kamen erst im 15. Jahrhundert in Gebrauch. Sie wurden gezogen odeI' getunkt, erst 
spii.ter gol3 man sie in Blech- odeI' Glasformen. Diese Herstellungsart lag bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts in den Hii.nden des Kleingewerbes. Die primitiven Talgkerzen hatten Zusii.tze 
von Fichtenharz, wodurch sie billiger wurden, aber rul3ender brannten. Auf der Pariser Welt
aUBBtelIung 1839 traten die ausgestellten Paraffinkerzen mit den Talgkerzen in Wettbewerb, 
Beit das im Nebenbetrieb der Brennkohlenverwertung gewonnene Paraffin geniigend rein raffiniert 
wurde. Das vorzeitige Erweichen und Umfallen der Kerze infolge nicht geniigend harten Materials 
brachte Bie jedoch bald in Mil3kredit. Aus Stearin und Paraffin wurden dann spateI' Kompo
sitionskerzen ohne vorgenannten Nachteil hergesteIlt; die heutigen Kerzen bestehen aus 
Stearin allein oder im Gemenge mit Paraffin und Ceresin. In Galizien, in del' Moldau und am 
Schwarzen Mear waren seit langer Zeit Kerzen aus Erd wachs (Ceresin) im Gebrauch; industriell 
wird Ceresin erst seit 1868 gewonnen und verwertet. 

Weitere Kerzenmaterialien: Gehartete Olsii.ure, Ceresin, Naphthensauren (D. R. P. 179664), 
Hartspiritus usw., ihre Gewinnung und Reinigung sind in den betreffenden Kapiteln beschrieben. 

tJber die- frUber verwendeten Naphthalichte, die aus Ammoniakseife, Stearinsaure und 
ErdOl bestanden und die neben vielen Vorteilen den Nachteil hatten, ziemlich schnell das Erdi:il 
durch Verdunstung zu verlieren, siehe Rudnltzky in Dingl. lourn. 276, 663. 

Ful3end auf den grundlegenden Arbeiten Chevreuls wagte 1825 Cambaleres die Griindung der 
ersten Stearinkerzenfabrik, die nach fruchtIosen Versuchen einige Monate spateI' einging. 
Mehr Gliick hatten Motard und de Milly, die 1831 Kerzen aus Stearinsaure herstellten. Aus diesen 
Anfii.ngen entwickelte sich unter Verbesserung der maschinellen Einrichtungen, der mechanischen 
Bearbeitung der Karzen, VervoIlkommnung der Dichte (Cambaieres) analog del' Seifenindustrie 
del' Grol3betrieb der modemen Kerzenindustrie. 

361. Gehiirtete ParaHinkerzen, Triibungszusatze. 
A1s Kerzenmaterial dienen, wie erwahnt, Bienenwachs und Pflanzenwachsarten, zahlreiche 

tierische Fette (Talg, Walrat) und vor allem Steari n, das fiir die Kerzenfabrikation wichtigste 
Fattspaltungsprodukt, neben Paraffi n, das billiger ist als Stearin und seine Leuchtkraft iibertrifft. 
Da die aus Paraffin hergestellten Kerzen trans pare n t sind und haufig geringe Stabilitat besitzen, 
wi!d dieser Mineralkohlenwasserstoff nicht allein, sondem zur Herstellung der Kompositionskerzen 
mIt Stearin zusammen verarbeitet. Man erhalt so durch Zusatz von Hartungs- bzw. Triib~
mitteln Kerzen, die zum Teil besser leuchten und in der \Vii.rme haltbarer sind als reine Stearm
kerzen bzw. Produkte, die dem Kaufer eine stearinreiche Kerze vortauschen sollen. Das wichtigste 
Paraffinhii.rtungsmittel ist Stearin, das man dem zu verarbeitenden Paraffin in del' Menge 
von 5--15% zusetzt. , 

Je nach dem Scbmelzpunkt von 53-56° um je 1 steigend unterscheidet man fiinf verschie
dene Kerzenarten, und zwar die Paraffin- odeI' Adlerkerzen mit dem niedrigsten, weiter Brillant-, 
Kronen- oder Salon- und Baumkerzen bzw. Kompositionskerzen mit dem hi:ichsten Schmelzpunkt. 
Letztere stellen schon ein Gemisch von 33 % Stearin lmd 66 % Paraffin dar und sind ein Konkurrenz
produkt fiir Tertiastearinkerzen. 
. Nach I. Colemann, Ber. d. d. chem. Ges. 1871, 812 soli man Paraffinkerzen zur Erhi:ihung 
1hrer Bestii.ndigkeit gegen Sonnenwarme 0,5--5% Kautsch uk zusetzen. 

.. Nach D. R. P. 48 802 wird das aus Harz bzw. aus dem HarzOl gewonnene RetE'n als Paraffin! 
ha.rtungsmittel verwendet. 

Nach D. R. P. 174471 dienen als Hartungsmittel fiir 75--85% Paraffin 25-15°~ 0 x y
s.te!,rinsii.ure, die man jedoch zur Vermeid~ schichtenweiser Ablagerung del' KE'rzenmate
na.hen vorher lOst. Als LOsungsmittel eignet slOh Stea.rinsaure, die man durch Cerotin- odE'r 
Palmitinsii.ure oder auch durch rohen Talg in 4 bzw. 10% der Gesamtmasse ersetzen kann. 1m 
allgemeinen genii~en zur Herstellung homogener, gleichmaLHg geharteter Kerzen auf 3 Tl. Oxy
stea.rinsaure 1-11/. Tl. LOsungsmittel. 

In D. R. P. 186917 wird vorgeschlagen, dem bei 40--41 0 schmelzenden Paraffin (Stearin) 
Zl~ Heraufsetzung des Schmelzpunkt.es auf 68° 10% StE'arinsaureanilid zuzusetzen. 
E!m Zusatz von 30% Stearinsii.ure-m-phenylendiamid erhi:iht den Schmelzpunkt auf 104°, wii.hrend 
elD~ Komposition aus 80% Paraffin und 20% i:ilsaurem Benzidin bci 1800 tlchmilzt. In ahnlicher 
WeIse erhi:iht auch der Zusatz von 5-10% Monta.nwachs den Schmelzpunkt des Paraffins 
erheblich, doch ru!3en die so gewonnenen Kerzen wiihrend des BrE'nnens ~tark. 

27* 
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Zur Herstellung fester Kerzenmaterialien verwendet man die Ammoniakverbindungen 
der hoheren Fettsiuren, die zwar beim Trocknen und Lagem zunichst Ammoniak abspalten, 
schlieBlich jedoch, ohne daB volliger Zerfall eintritt, feate Verbindungen bilden, die nur weniger 
Ammoniak enthalten als dem neutralen Salz entspricht. Da sie hoher sohmelzen als die betreffend8 
Biure, kann man sie direkt oder auch in Mischung mit anderen Substanzen verarbeiten. (D. B. P. 
204 708.) . 

Die transparenten Kompositionskerzen bestanden aus Mischungen von 1 Tl. weiBem Wachs, 
20 Tl. Walrat, 1 Tl. Stearin; 3 Tl. Wachs und 2 Tl. Stearin usw. (Bafer. Kunst- o. Gew.-BI. 
1861, 801.) 

Oder man verarbeitet z. B. 70% Paraffin und je 15% Stearin und Paraffinol oder dieselben 
Stoffe im Verhiltnis 90: 5: 5 und hebt mit diesen Zusitzen die Transparenz der Kerzen auf, 
ohne die Masse zu weich zu machen. (D. B. P. 167 402.) 

Als Triibungsmittel dient femer nach D. B. P. 186 803 2% 2 - Naphthol. das man 
in die 80-900 warme Paraffinmasse einriihrt. Das milchweiBe. nicht graue Produkt wird dann 
beliebig gefi.rbt. 

Nach einem Referat in Cbem.-Ztg. Bep. Un8, 481 ist der 2 - Naphthylester der Benzoe
slure wobl geeignet stark transparentes Kerzenmaterial undurchsichtig zu machen. doch steht 
der Verwendung dieses auch in der Heilkunde gebrauchten Priparates noch der hohe Preis im Wege. 

Vor allem aber liBt sich die Transparenz der Paraffinkerzen durch Alkoholzusatz be
seitigen. Ober die Methoden zurHerstellungundurchsichtiger sog. AlkoholkerzensiehedieAb
bandlung von Gnefe in SeUens.-Ztg. UfOS, 47. Vgl. auch F. P. 481490: Anwendung von 1-6% 
90-95proz. Athyl- oder Methylalkohol, urn Kerzen. die iiber 98% Paraffin enthalten. undurch
sichtig zu machen. 

Nach SeUens.-Ztg. 1911, 1482 werden alkoholhaltige Kompositionskerzen erhalten, wenn 
man in 100 kg einer auf 70-750 abgekiihlten SchmeIze von 90-95% Paraffin und 5-10% 
Stearin, 4-5 kg Alkohol eintrigt. Das Paraffin verliert wohl seine Transparenz, sie kehrt jedoch 
in dem MaBe wieder ala der Alkohol sich verfliichtigt und die Kerzen zeigen dann ~n unsohones 
Aussehen. Dies gilt auch ffir die ZusatzmitteI von Art der Ketone, des Butylalkohols, des 2-Naph
thols oder der schweren Paraffinole. 

362. Spezialkerzen, besondere Vorkehrungen. 

Nach D. R. P. 102288 solI man den zur Kerzenfabrikation bestimmten Fetten etwa 5-15% 
einer 10proz. alkoholischen Campherlosung zusetzen, urn das Leuchtverm6gen der Kerze zu 
erhohen und zugleich die Fettmasse zu hi.rten. 

Zur Herstellung schwach leuchtender Kerzen, die zu Heizzwecken dienen sollen, ver
wendet man nach D. B. P. 284840 in erster Linie aliphatische Oxaminsiure- und Carbamin
siureester vom Schmelzpunkt 50-1300 und Siedepunkt 200-3000 und setzt der Kerzenmasse 
sauerstoffreiche, feste Substanzen zu, die ohne Riickstand und ohne RuB verbrennen, z. B. Ammo
niumnitrat oder Nitrokorper. 

Zur Herstellung einer billigen, leicht transportablen Heizkerze, die nicht flieBt und auch 
bei starkem Winde im Freien nicht verlOscht, bettet man in ein breites kurzes Formstiick aus Wachs 
oder einem anderen Kerzenmaterial saugfihige Holzspine oder Holzwolle ein, sorgt durch An
bringung lotrechter Luftzufuhrkanile ffir die Entleuchtung der Flamme und umhillit den Reiz
korper schlieBlich mit Papier. (D. B. P. 298 180.) 

Zur Herstellung farbig brennender Kerzen werden Stoffe, die mit schwach leuchtender 
Flamme brennen (Ester und Amide der ein- und rnehrbasischen niederen aliphatischen Carbon
siuren oder die entsprechenden Oxysiuren) mit Verbind~en gemischt, die sich in der Ritze 
der Flamme leicht zersetzen und sie fi.rben (Ammoniumrutrat, Nitrokorper, Nitrate, Nitrit~, 
Metallsalze ). Zweckmii.Big werden nicht nur die Dochte imprii.gniert, 80ndem man schaltet in d~e 
Kerze parallel zum Dochte ein feines, z. B. mit Lithiumchlorid gefillites Glasrohrchen aus alkah
freiem Glasa ein. Man gieBt z. B. Kerzen aus einem Gemenge von 12 Tl. Oxaminsii.ureith~~
ester, 5 Tl. Carbaminsii.ureii.thylester und 3 Tl. Ammoniumnitrat und imprigniert die Dochte fUr 
J;Pte Flammfirbung mit Lithiurn-, Strontium- oder Calciumsalz, ffir Griin mit Barium- oder 
Thalliumsalzen usw. Das iibliche Kerzenmaterial kann nicht verwendet werden, da es eine leuch-
tcnde Flamme gibt, die jene der Zusatzstoffe verdecken wiirde. (D. B. P. 218888.) . 

Eine als Christbaumschmuck oder zu Illuminationszwecken verwendbare Kerze wad 
hergestellt durcb Einlagem von Leucht- oder Feuerwerksii.tzen in Kornerform in die Kerzen
masse, so daB in dem MaBe als die Kerze abbrennt in Zwischenrii.umen Blitzlicht- u. dgl. -effekte 
erzeugt werden. (D. B. P. 198 086.) 

Zur Herstellung wohlriechender Kerzen imprigniert man die Dochte nach Selfens.-Ztg .. 
1906, 617 mit hitzebestind~en Riechstoff~n. . . 

Kerzen, die unter EntwJCklung von frmem B ro m oder C'hlor verbrennen. sog. Deslnfektlons
kerzen, erhilt man nach A. Weinberg, Ross. P. 96 v. 26. Muz 1897, durch Beimengen von Penta
chlor- bzw. Pentabromphenol zum Kerzenmaterial. Auch eine Beimischung von Chlorjod Her. 
d. d. ebem. Ges. 1874, 748) wurde zu demselben Zwtlck empfohlen. (669.1 

Ein Ver£ahren zurn GieBen von Kerzen illt durch Verwelldung von }Jorzella.nfo.~~en 
gekennzeichnet, deren glatte innere I"lii.che die leichte AblOsung der fertigen Kerze ermoghoht 



lind ubt->niit'tl tla" Pulj,'rt'll tlt'r \\'arc IIllniitilZ IlIlIdlt. d" tlit' alldl !.M'i nidll 7.11 knlt"1Il KuhlwllAA"r 
"lilt' "ollill Illattt' Olx-rfliU'he Zt-ijlt. (It. R. P. 19;; i02.) 

t°bt'r difo Hl'fIItellunlZ rinrr ni('ht t ropf.-nd(ln Krrzr durdl Anhri~lInlZ i,h.'rt'irumd.-r-
11f"~:t'nd"r, ,,('hrijl nach lIntt'u '·I'rlaufl·ml.-r. IUll'h IIlIllt-n vel'tl.·hl(»<lolt·n('r Kllnwc l-i('lw D. R. P. 
:!"'&~ rill Zll vt>rhind.'nl. dail \\'('ihnl\"htMhllllmk"rzl'n durdl d"n Hllltt·r "t,rhind.'rt ",erut'll • 
.:.'rlul., Zli "t('hrn. \'M'!<il'ht llI"n lIit' am unh'rl'n Ende mit ('inl'r ku~llZelt-nkft.l'tigen Rundu~. 140-
dall man !'it' jf'dt>rz"it unahhingill von dl'r Stellung dl'!! Halt.oJ'!j gerlld(' zu IItcllen v('rmug. (D. K. I'. 

tlll~)He ...... tt>lIUllg "011 Schutzkl'rZl'n luit untt.'rbrot'iIt'Jl(·r Brcnnfii.higkt>it. den'n llochtl' mall 
\'01' d"1Il (:uO mit Brenn-Hindt>rni..'IIIt .. II,·n. z. n. ongeprellt(,11 }lctallhiils('n. \,l'rsieht. ist in D. R. I' • 
• " 86-1 bfoschrieht>n. 

Die HOl'lltellullg ein!'r K('rze mit lI11'hr('r('n Dol'ilteu h • .,.c1ar('irn-n Rottkamp und Fa.'1sbeDder 
III Sellens.·Zt«. 1901. 9;;". 

363. .'irben und Oberflichennrzierung. 
XIIi'll R. BOttprp Dln,l. lourD. 200, 491 kann man Kcrzen dur('h Di!(t. ... tion d .. :> gtlschmol

It'nrn PlII'affiDII mit Zf'rstoilenen Anacardiumnussf'n (190) danerhaft. und intl'nsiv schwarz 
{arbt-n. F..M genii¢. nach D. In •• ·Zt«. 1868, 498 dftS zu df'r Kerzenhen<tellung ~timmte Paraffin 
lIlit t-ini~en Anacal'(iiulDllchalen einfach Rufzukochen. lim zn d .. r dunkelhraunfln. nach dem Ab
kuhlen tiefschwarzen Firbung des Paraffins bzw. del' fertigen Kerzen zu gelangen. 

e~r daR Schwarzfirbe .. von Kerzenmaterial (Parllffin. Ceresin, VlIoIIelin. Wah at. Stearin. 
\\'schll) durch Erhitzen mit 20-25% seines Gewichtes f .. in zerschnittf'ner, orientalischer Ana
('judien auf 100-220° siehe femer Chem •• Ztr. 1884, 468. Das farbende Prinzip der Anacardium
nrten iIIt t"in 01, dftS sich in del' dunkelbraunen Mittelschicht des hartt'n Fruchtgehiuses befindet 
lind auller zu vorgenanntem Zweck auch zur Herstellung unvt"rl&lchbarer Tinte (190) und al~ 
Sfohutzmittt'l gt'lgen weiOe Ameisen dient. 

Mint"ralfarb('n llet·zen die Brennbarkeit der Kerzen herunter. Man farbt daher au,,
.dllieJ3Ii.'h mit den Teerfarbstoffen gefarbt. die nach (aiS) au('h zum Farben von Olen. Fettt>ll. 
IIllrzen us",'. dienen. Vgl. 8eUe ... ·Ztr. 1891, 710. 

Ein Verfahren zur Herstellung von plasti~ch in Jnl'hr('rf'n Farben \'erzit"rtt'n Kerzen ist in 
D. R. P. 89 00i hesclu'ieben. 

Die Herstelhmg einel' Kerze mit farbigem Kern zur Kennzeichnung d('r Herkunft oder des 
Besitztuma der Kerse ist in D. R. P. 167 _ beschrieben. 

Zum Lackiert'n von Lultuskerzen verwendet lnan ent",ooer einen t'ntsprechend ge
filrhtl'n Zaponlack z. B. aU8 1 n. ('elJuloidabfall. je 5 Tl. Amylacetat lmd Aceton und dem ent
'prf'Chenden Farbetoff oder man arbeitet die Kerzrn in weiOer Masse. taueht sie dann in 
~tark gpfarbteK Wacha. und iiherzieht sie nach dem Trocknen mit t'inem Lack. (SelfeDll •• Ztr. 
1912, In.) 

Zur \'erzierung \'on \\" a c h s - oder Par a f fin kerzen mit Bildern verwendet Illan ein mit einer 
(.;~IIli.:schicht ii~nes. sehr sch"'llmmigEls. wenig geleimtes Papier, das mittels \'t'rschieden('r 
Stelnl' mit farbigeo Litbographif>n in fetter Farbe bedruckt und an den Bildstellt'n mit unechten 
(:.oldplittchen bedeckt wird, wn daa apiitere Verwischen der Farben bt>i del' rbt>rtragung zu Ver
~lJndem WId gleichseitig einen paaaenden Grund zu gelleD, durch den die Farben gehoben werden . 

. )Ie dann einseln a~tenen Zeichn~ beatreicht man auf der Goldfliche mit cineI' 
~tarken Dammarlacldaaung. driickt sie mit dJell8l' 8eite auf die Paraffinlichte auf und liWt sie 
t{ocl{en. Kit emem feuehten Tuche liBt sich dann daa Papier leicht entfernen. oder roan taucht 
~': h erzen unmittelbar in W ..... in dem sich dann daa Papier von selbet abUist. so da6 die farbiglm 

'1C nungen hervortreten. (D. W. o.w ..... ..,. 1871, Nr. ".) 
. h Zlum.Beldeben von 8t.earinkerzen mit allB Papier geschnittenen Verzierungen bedient lIlan 

~~.(' a a K.l~!! em. ~hten 8t1rbldeiBtera oder beaaer noch einer alkoholischpn Kopal
OtIung. (-. eM •• TMh. IOU. .. ; I"') 

f ~~LD." P. ~ 715 ftl'dendie rohen Kenren. unl die nachtr~ch mittel>! Abziphbildtll' 
~u l{eua lM3lteG V~ vOI'd .. Einwirlumg der in den Keraea e tenen Siuren zu echiitzen. 
':'liIllHartBad pbneht. elM .... je 1 'D. Walrat \Iud BieDenwacha, 2 'D. weiBem Camaubawacha und 
f .' • .-nIfin be.t.ebt. Diller Cberaua, d .. warm a~ wird, ilt an und fiil' sich aiure
{;I. i"~ den A .... iU der 8Iure und p"bt d .. Ken8 sugleich ein ponreUananigN Au.lhen. 

Ie ~. deIr.orierteo x.-a wwdeo daaui abpwuchen und paliert. 
pa_~f~ W~ fUr Kirobenkersen werden .... WMlhablAtter. beatehend aua 70 % 
( .... an VOlll &hmelspuDlrt 18-40°, "% W .... UDd 1% veaniaoiIehem Terpent.in in "ins
ormen ~ uad daDn auf die x....~. Die fert~ veniert.eG Kenan werdeD awn 
=:"7r.:.)UIII dflll .. Ieiobter beeeitipD su kaanea, in ~parit __ k ptaucht, (8eIh .... Z .. . 

N Ober cUe ......... ~_ WOD W .... • ulld Laa-... .eo eiehe die Ar~ in ......... Z ... .... 
N:: :7~:rt .,. II, • .., lfr. I UDd lit '-' .,. ft. 1117, .,. II UDd It; 1118, !fro tf. 1'11, 
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1M. DeeIlte, ~ - , • ..., ... _IL 

keit,~:.u-:~~=r:=::~~ ~~ 
del' DoeIlte verdaul~,,:bnmnt. 

Uber Doell . aiebe 8eU .... ~Z • 18M, 1. Dtnb' ... , ........ ward. ,.,-
geetel1t, daO ein gutea BreaDen del' Kene _~ iR YCIIl ct.D V.t.Ih.DiI _ ......... &en 
Mengen der ImprignieruDpmitte1. WId &war von ~ ....... AnuDOll _ eobwfel
l<8urem Anunoo Ell Bcbwefelalure bsw. 8al.,.....aure. Am pllip .. _ .... Doobtb.i •• fUr 
Stearinkerzen ist ein Mengenverblltoil von an. ~ In. ~~ ITl, 
IK'bw{"Celeaurem Ammon unci 2 '11. Bcbwef.-&ure; fUr Paraflinker •• n em Verbiltaa von I Tl 
Bonaure, 3 '11. pb08pborsaureru Ammon ODd S '11. 8alpetenlare, dabei ., vor&Ullelet.a, daO 
die ParaCCinkerzen 10% Stearin enthalten. 

'C'm Dochte widerstandsfibiger zu macben, &eta man del' miDera1ialcbeo Onmdimpra 
gnierungsrn&88e nach D. B. P. 18 NO Zinkoxyd, Bleioxyd WId .vt1. aueb Bcbwefel so; dieM &off., 
verOiicbtigt"n sich in der Hitze zwn Teil, zum Teil wirken lie verglaaeod auf die Docbt.ober
fl&cbe_ 

Die Dochte von Nachtlichteo werdeo zur Enielung eiDer klaren. heU. FIamme uod 
zur Vermeidung ~en Oeruchee beim Auala.cben, Dach D. B. r. ~ 1St If 8tundell 
in gekochten Ess~ gefegt, worauf man lie abermala 24 StuDd_ mit abpkocht.a:n &lSWMeeI 
imprigDiert, wn Sle schfieBlich in getroclmetem Zuat.ande mit OiiMigem stearin au trIDken_ 

Dochte werden in der Weiae fUr die leichte Verbreonung UDd Verglaluog herprichtet 
daO man nach D. B. P. 161170 den Dochtkern mit Bor.aure UDd Fett.8t0ff trio.k.t und ibn BOdanJl 
derart mit in Borsiure allein getr&nkten Bawnwollfiden achraubenfannig wnwickelt, daB di. 
einzelnen SchrauhengiLnge Bich nicht beriihren. 

Nach D. B. P. 168 t!8 imprigDiert man Kerzendochte, wn Bie aehneller entsiindlich &11 

machen. mit einer LOsung von Celluloid in Aoeton. Nach VerdUDBtung dee Acetona hinterbleibt 
innerhalb dar Dochtfasem und diese bedeckend ein CelluloidhiutcheG. dar. nicht. our die achneller,' 
Entziindbarkeit dee Dochtee hewirkt, 80ndern auch einen gewiIIIeD Scbutz gegen Feuchtigkeil 
und Selbstentziindung verleiht. 

Daa RuBen'der Flamme von Petroleumlampen kommt meiat daher, daO der Docht 
zu stark ist und zu echwer abbrennt. Man bilft Bich daher durell Verweadung acbwicherer Dochw. 
die man sur Erbohung illrer Brennbarkeit nach Tee... a ...... 1.10, It mit. del" aech8fachell 
Menge einer LOsung trankt, die etwa 0,4 Tl. Schwefelsiure und ebeoaoviel pb08pbonaU1'e8 Ammo
nium in 100 '11, Wasser enthilt. 

Ober Herstellung eiDea Kerzendochtee, der sieh gleicluni.l3ig laiimmt uod in dem Malle al
die Kerze abbrennt lIich verkUrzt, aU!! organiachen Faaern und Glas- oder Metallfiden lIieb .. 
n. B. P. 244 368. Vgl. D. B. P. 108 MI. 

Die Herstellung von Dochten aus Papier ist in D. B. P. 196 812, jene 1lU!! K Ullllta"id,', 
1\ blall in D. R. P. 166 063 heIIchl'ieben, 

Gut brennende Dochte erhilt man dureh Drehcn von RohvWoo8efiiden in einem F&l1btuj., 
11118 10proz. SchweCelsiure, die w6h~end del! Vorgangtlti zeitwei..~ erneuert werden muO, (":. I'. 
0170/1918.) 

Auch e:n lIlit diiruler LeimlOl!ung imprigniertt'r entfetteter .·ilz soli "ich ZIll' Ht'l'IItt'lIun.,: volt 
I Jochten eignen, (N. Aarkrog, D. Iad.·Ztg. 1819, 0111.) 

Ala Doellt laOt sleh aueh Hoi z k 0 hIe verwenden deren Hlpr08kopicit.at Ilnd &ugltrl~I' 
1111111 dadurch erhoht. dalJ man sic boi Luftzutritt auf 120-130 erwirmt tD. R. P. 82809.,1 

Cher Herstdlullg von Asbest- und TOlldochten siebe D. B. P. 2664-
Zur Hcn;te\lwlg vou Dochten trocknet Ulan die in eine Form get!Uunpfte Iib4chullg \ (III 

He h 1 a c ke 11 wolle und verdiinnter WUHSerglMIOsung. (Sellridu, D. l ••• -Z&c. 1811, 113.). 
Zur Hen;tellullg Il II \'e rbre n n bare r Larnpendoehw ~Iiiht man nach D. 1L P. fi t84 ",UU'II 

~cfonnten Teij.( aus gemahlenelll Koks, llralllllltein und Kohlonteer, VIll. D. B. P. II H~. 
Zur Hel"htdlung unverbrellnlicher Dochtc mahlt man Aabeatruehl, llollolllt·hl und 6l1li agaa 111'1' 

'l'onerde nach D. K. P. 18 160 ZII einem formbaren Brei. don man in Dochtform bl'ingt und glilht. 
\,,1' dom nochlllaligell G1iihen imprigniert man diClie Dochte mit eiDer L&~_ von W&888I"llliv

SchwE'l'\'erhrennliche ~hte erhalt Illan nach D. R. P. 148 117 und 161 ZR, welUl Ilum tI." 
I Jo<"iltlusterial ZlICl'Mt mit \\'8><lSerl/:l8'I lind nachtraglich mit Amllloruwnnitrat trinkt, , 

l"nverbrt.·llIllidlll l)Qchte Htellt IllUIl nlleh D. 1L P. 168 448 aUK ein« MiKchu~ '\'011 KIO •• d/l,1I 

lIlIti Kaolin l\t'r. dil' lIIall durdl l'hlorlllnl/:lll'lIiumwuge hindE't, 

OIl>< ill HuLlland einclI bcd,mtendl'n Handclaartikel bildflllde Brennol fUr ewige Laanr ll 

llud 8OIll<tJI/:C rituell,' Zweckt· wird IlIL"I YIlI4t'linol ulld HicinUllOI, die sich cUr lIich nicht 1II~"n 
IIWI6Il, unt.·r ZllsutZ \'101I t'oco,;ol l\l'rg<'Mtollt. wt.h.,i folgE'nde MiIIc:hungaverhiltrua- erreicht. VI I'r~ 
konnfln: 
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Fett.(W.clUl·)gt'wmnung und ·\·f'rar~itung. 

\"''"'inaert man dil' \,..,linUlmewre wf'itcr, .... , nilllmt die MiaJchbarkeiL mit R~ihUliol lICboell au • 
.... daB o.m..che aus 21% V...e!inol mid. 2~0~ Ric~usol leioht he~~l1~ Band . . .0- Getnen6ll" 
I ... p:....,inigten Komponenten wird dann faltrlert, mit Chlorophyll grunt mit. Palmol gelb gef ... bt 

:I:.w mit Butw&ther oder AnaIl8Mlll88l1& parfiirniert. (8elf ..... Ztr.lI07, 61" "I u. HI.) 
And.".., .. Ewip:lioht. .. ·Olgemieche. die von der rUAAischen orthodoxen Kirche in groiJen ~engl'n 

\lJrbraucht werden (UnO in 56 Fabriken tiber 2 Mill. Pud): be8t~hen .. z. B. aus 61.'~% M.in~l. 
(\'_hn. )01. ~onnen aWl der 8olarerdolfraktion. und 38.6 0 0 pn';'n&enol (Coooe·. R~clDus· •. Rub·. 
(' .. Uon. oder Palmol). In Self .... ·Ztr. 41, as,,'17, ~ ~ besprlcht. 0 ... 8. P.~ow die c:henultCht'n 
lIud ph)"likalillchen Eigen.'M:hafwn der Ole. die Fabrlkatlon des Brenn~les, die. chemJSChe Kon· 
trull,> ctor nOtigen MatarWien und die vt'rsohiedenen Lampenkou>ltruktlonpn mit Ktehendon lind 
~,'hwimrnt'ndflfl Bn.-nnern, , . 

Dureh l.\M&tz \'OU Silphthalin or/.iUt IIIRn Brl'IUlolt· \'on hohl'rer J,,{'uchtkrah, die aJ\E'rumll" 
IIleht ruBfrl'i brennen. (Eo P. Illt/ISSU.) •. .. .., 

Sl\Ch Tu .... 8 ••• 14111. lilt, fll b~toht ('in \'i('I\'('rwt'lldeteH Ersatzg('ml8eh fur Ru~ol 
ItlL .. 00 n. Yuelino/, 32 'fI, C'.0c0K31 und 8 TI. RicinUl<ol. doch i~t t'in vo\lwcrtigt'r Ersatz des Rub· 
oltllt I_ondera hill8ichtlieh Ileiner Brtlnnfihigkeit. bishcr nicht gl'fundon. 

'H"iz. und Ll'ut'htmitwl. die ohnl' RuiJentwickhmg mit It'u~ht~nder }<'Illmme hr(,IIDt'n. t>rha~t 
m,m dllrc'h \'I'rmi~'h('n pint'r LOsung \'on 25 g l)tearinnatrOn<ielfe ID 500 g l' y(' loh(' xa II on lIut 
"lIIl'r :OW. hillel Sf' \'on 100 'n. Ccrl'04in und .00 ~ Pamffin. 1>1\1< Priparat 1'01\ "or alll'lTL Ills }t'iillnlBoAAe 
fur 1,.,.. .. 11- IIl1d Saehtli('htl' dienen. (D. R. P. 327 180.) \,~l. (2 .... ). (399) II. Btl.n' (868). 

Weiterbehandlung der }'eUe und Ole. 
366. Bleiehen, Reinigen, Entwissern, Desodorieren aUgemein. 

HiI' nelll'n BI('idullt'thodt"n in dc·r FI'U·. 01- lind WI\('h!<iudu,.tri(' be>!pri('ht Sadalt ill SelfeD!.
:lltr. 1121, 711. 

Daa Bleichen der Ole und Fette orfolgt entwOOer auf chcmiiChem Wege durch Ver· 
~Ildl'rung odor phywikaliach dureh Entfernung dor Far~tof(e. 0&8 letztere Verfahren i!olt 
wohl d .. awecktmtaprechendste, da jede ohemische Einwirkung unter UrnstiDden aueh das 01 
Zll veriLndern \'prmag und da die chemisch verinderten FarbiJtof(e nachtriLglich. z. B. beim 
~ der Produkte weitere. das Material ungiinstig beeinflu.~nde Umwanatungen erfwl'll 
konoen. 

Ober die Eigenfarbe natiirlicher Fette und Ole. die je nach dar Herkunft. und der Gewin· 
III1Dg11weiae bei eiD' uad deraelben Rohstoffsorte Ilehr wechselnd Ilein bun und tiber den' Sinn der 
Olbreichuug. die dieee Farbetoffe mittels oxydativer oder reduktivor Mittel zerstort. beriehtet 
G. Bo.e ...... in Mal. IfMIeI i, 1i88, 1116 u, 1778. 

Die nattirlichen Farbatoffe der Fette bilden "ieh au.'l di8$en bzw. den Fettsauren und 
l~hDeln ihnen oder del. Oxyfettaiuren. mit denen sie die Eigeoschaften gleicher Verseifbarkeit • 
. \Incheidung der &ifen mit :Mineralsiuren und der LOsefihigkeit in den gleichen LOsungsmitteln 
'''lien. l>och untcrscheiden aie aieh von den Fettsauren durch wen hoheren Siedepunkt und ihre 
-dlwierigel'e AU>48Illabarkeit. aus glycerinhaltigem, basis('bom SalzW&BSer. Dunkle Fettsauren 
~t·hen del1Ulllch bei der Deatillation ein helles Destillat und der gelbe Farbstoff des Palmole:,j wird 
lIDter Einwirkung der Luft (lChon in miWigar Erhitzung Zt'r~tOrt. Erhitzt man jedoch weiter. 
"'0 entAtehf'll hbermaiA Farbetoffo, die jenen gleichen und da.s Ft'tt. n.8l11cntlich bei gleichzeitigem 
Hurchbluen von Luft. auent gelb und dann immer dunkler braun farhen. (R. Duboylt., Selfea· 
fabr. If.. 7f7. 

Polll hat s. n. die Beobachtung gemacht. daB Pallllol wlter Vermeidung der Oberhitzung. 
rRiCh auf 140· erhit. und otwa 10 KinuWn bei dil.'ti6r TemperatLtr ,·rhalten. voUataodig gebleicllt 
Ilnd Von den veUchenartig Iieoheoden 8toffen befreit wird, die es fiir die Seifenerzeugung unver· 
~ndbar '.naoben. Man .,.beiw-t in einepl e1iernen Kessel, der nur au zwei Orittel seines l~ul11' 
!u. 1&I.ta lJut dam 01 auufWlen ist und Deckel und Abaugarohr trigt. (Jour •• r. ,rUt. CIa ... 
....., ~.) Vgl. BtU ..... Ztr. 1111, 78 • ...... !me Voftichtuug aum EnU"ben, Bleichen und Eindioken von 01 illl Luftlltrolll iltt in D. R. P. 
-. _1 h.chriebeo. 

Die Wahl des Bleiobmittela ricbtet aiM natiirlioh in 8I'IIter Linie nach der Art dell Fettea. 
:::bbleiobt IDAIl L B. Natarknoohenfet~ mit Bleioherdeon oder mit Bichromat. und Sals- oder 
~ .... (<JuomaIure). Benainknoohenfett anu.B vor dem Bleichen mit tiberhitatem 
Ule WId AlumiDiWDllUlfat 04. 80hwefeldure vorbebande1t werden. worauf man auent mit 

. e WId dun mi' KaUumbiobromat. Permanpnat. CbIorkalk oder Barilllmuperoxyd 
bl~t. Kadanr- WId Lei mfe~te wwcIeD in denelbeo Weide behaDdelt. wIhread bei 8 ull ar61 
IDeIat die Beheadl ... mi' Bloioherde WId aiDe NachbleiohW18 mit hydtoechweflipr SIure a-iic" 
~ Leder"Ue .... \'01' cIer BWoh::r. mit N~ au bebaadeln. Aoch Xai.al mia8 
s.1Itd.:.:.IIUlw.. Bleiabe eiDe Vorbeha UD8 mit AlaminaumaulfM erfahreo, (Co B. &e ...... 

. .... a ..... 
• ,. Dei der BWDhunc YOIl Oleo unci Feu.en apielt die B1eichzeit __ Rolle. UDter 100· C iat der 
oanfluD der Lult auf die Blftohwirku", u~"hIdlieh. W ..... haIt <IN O. oder_Bleichmitt.ela 



verb I 'I t die BleichwirkUDI ODd ...... t.at die I'Dtatioa. 0.-... _ ........ u.aa wirket. un_ U .................. ala die -0 __ KIIJDII ........ (1".E1 ......... ) 
Cber elM PW .. wa .. bil ....... Ole ..... __ 1"1 I .. .....t. 
Die ~ dir VOJl cIer AatoIda_ •• ~... .... .... , ........ auf 

der V ........ cluriIh ___ Ba.a- and •• ... W'" J' at ........ , IDUl demo 
... DIll' clanii ~ and Bleich .. ~ FeMe ... _ .... ,.. .. .. B. .... ctiNktell 
~ cIareb Bi6rilhni eiDer Idareu. Calor ................ =:: ...... W-..oIfIaper. 
o .. mit .... Sob...,....... clarch ~ ... BE wocIwda ... .ue. diu 
....... -*' ......... uacllICblie8liah clUNb ~ ... B., .. (A. ......... baw 
r ... ,.., ....... 11M, UN haw. 1.., IlL) Z~ ~ ... "." ••• UOD durf'!; 
b108ea J)lmpfen. oder duroh Luft .......... Jmw unt.er ...... ~ ...... oct. -.n. nlit 
Albtien. 8&meo oder. wenn 8cbleim- uacI Eiwei8ltGlfe .......... auoh dart'h 
AlaUD, Touerdeeulfat oder Gerb.toffe. In vielen II'IIIea ....... maD ... die .w..ptioaableielu' 
(Fullererde, Toaail) oder die C?s1datioDBbIeiche (B~ aad 8Iun. Odor. BapIroS)'d .. 1.11-
cidol) oder lICblieBlich die ReduktlDDllb1eicbe mit ~~ 8Iure ... ( ..... Z1I. fJ, 171.) 

Ein Rein.ipDpverfahren uimalillcher UDd ~i1iIcbir .. -.. und Ole berubt. auf dplII 
&. B. schon in derZuckaiocluatr1e aapweadeten PiiDsip der ~ ..... I'.nchapIUlil ill dt'r 
We ... daJJ man W....-dampf in eiDe ICbon fast rem. 1lI ~ Abt.eiIUJ18 ..... OmeD litlll 
uod ibn fortacbreitend immer ~ reinen Olen uad_ Abt.eilUDpD aufObrt.. (D. L P. 117 fl2.) 

EiDe VOITichtuug zwn Reinlgen von 01 auf Gnmd der Verri.~ dee apes. Oewiehtt ... 
dee Olea beim Erhitzen ist in D. B. P. 178871 beaebriebep. - gt. aach D. L P. _ 080: 
Olreiniger mit Glaakorpern ala Filtermatprial. 

Daa Raffinieren von Fetten, Olen unci Wachaen iHt in einem kurzen Artikel anl'"hauli,·I J 

J;eachiIdert in Pa. u. Lack 181t, 417. 

Daa TrUbwerden von Olen beruht auf deren OehaIt an W ..... ~fC""iden oder S<-hlt'illl 
stoffen. Das W888eI' wird durch W888e1'aufnehmende 8aIr.e eotfernt, die TriRlyceride k6nn~n dllf'·" 
FiItn.tion oder Entatearinierung, die 8chIeimstoffe durch Abkiihle auf 4° uDd Filtration hcaeitilZt 
werden. (8eUe ... -Ztc. 1808, 611 u .. 668.) 

Ein Veriahren zwn Entwlaaern von Fetten, Olea, KohlenWM8el'lltoffen uDd &hnlich"n 
Flu.iakeiten oder aucb fester Gegellatlnde, z. B. Drahtapuleo, WieldllllPD! Truafonnatorf'U 
iIIt dad'urch gekermr.eichnet, daB dM 01 im zweiten Faile aach U....,wuog der f..ten OegeruItindo 
ein mittela Dampf aebeiztee SchIangenrobr im Kreilllauf durchfJielJt, wobei die Ternperstar df'r 
zu entwie8ernden FliiMitJkeiten konstant erhalten wini. (D. B. P. 1M tIL) 

Veriabren und VorrlChtung zum EntwlBaern VOD I'etten, Olen, kohIenW8ll8el'lltoff.·u 
und iLhnIichen F1u.igkeiten aind in D. K. P. 171 i66 beachriebeD. - Vgl: (1M). 

Bei der DeBodorierung minderwertiger Fette muB &UDlcbat f~t werden, ob d,'" 
Tr~er des unangenebmen Geruchee ala Beirnengung vorhanden ist, in wefche.n Faile man dllf,·h 
Haflination leicht eine GeruchsverbeMerung erzielen kann, oder ob elM 01 oder Fett IK"Ib8t d,'n 
unangenehmen Geruch beeitzt, denn dann muB man du Material einern komplisierten Prazo·l.!. 
z. B. der Hydrierung (Tran) (Ita), (174 n.) unterwerfen. 

In A. P. I 167 811 wird empfohlen, den Eigen,geruch dell CocoeOlea dureh EinbllllWn .. ill··
t rockenen inerten Gasea in das 106-1300 warme 01 au beaeitr. 

P. Plek empfiehlt die Errichtung von Raffinationean1agen fUr Cocoa· uDd Palmkemol •. e\'tl. 
such bei genUgender 8aehkenntnis fUr Knochenol uDd Fiachtran, im AnachluO an eine St'lfe!,
fa bri k, da keine beeonderen Einrichtungen erforderlich und die Raffinationaiickatinde II!' 
.. igenen Betrieb vollatindig zu Leim8eifen oder Waachpulvern verarbeitet werden k6nneP. ... -
f"ntAtehen keine VerlUBte und dt'r Nebenbetrieb dt'Ckt durch die Abfllle lIt"ine t'igpnen Spt'I','n. 
tS.lleD,,-ZI«. 1109, HI.) 

366. Bleiebung mit Erden, Koblen, ~uIOM,rlpanteD. 
~iehe aud. den AbMclmitt "EntfirbWli"IJI"iLparate" I'Mn.). .' , 
Das Blcicl\(~J\ \'on Ol('n, }<'etten und Harzartcn mit Bleicherden ~hreibt t«el .... an ... lIen .. •Z ,. 

"2IE~BleichVl'rfahr(."D fUr 01(>, jo'eU(! und WSCMe mit (·hemiach reinel' Kit'8l.I.IlUl· .t ill 
E. P. 7141'1810 ~hriebt>n. aLI tJi.' 

Zum Entfirben von Vll.llt'linol t>pt Mit'h nach Tee .... B ...... lilt, 167 tJt-.~ lJ"I'J\ 

"'ullnerde daM aIM !\ebenprodukt. bei del' Blutlauaenaalzfabrikation nach dem a1ten \ erial 0" 
.. rltahene EntfirbungMpulv('r, das nebt-n KieoMefdUl't', RiIicftten und .~iwonosyd t'twa 30-4 " 
T_kohle l'llthilt. f 90· t!I". 

t~ber lU'inigung '·011 01,. Fett odt'r Wacha durch 1~.I"tUndipa V~r.11 11..- au ·t 1000 
winntf'll Matt."rialR, zuerRt lIut 1 % und nach d .. m Abzaehen der .vorgereanilW!' M~ nil 0/1 der 
\\' a Ike rd e "it·he D.I ••• ·ZI«. 18e8. 89. Manc'he Olt'. beaonden Leinal odN' RUbOl. rnu.-en v 
l~handlunR mit Walkerde t-iner Vorrt'inigung mit &·hwefeldure unterwor'!D "·..nIl·n. Ole UII" 

III 8elle ... -Z •• Itl!, 1101 beHchrt-ibt t:. SOia. die .~ntflrbung baw. U1(~lChu1 ~'''' \"I"r-
"ette mit Bleid ... rdt·1I lIud lIIadlt ZtlI,I.mmiUige Angaben ubt'r (!lo KOIJtt"n dlOM·" I lell·hullK" 



426 

fahnns'. '·~I. '.el.'r. r. KoIloI.tllem. 1_, 4!; Helrenl.-ZII. 1911, :!;')O UIllI D. Wellon, fbem.-ZII. 

1.11. 81. I' __ I • F II rtf d:.:' I' I "il' I ill' I . I' . Hic \\'irkung df'l' 8 c'ach'"lUen, Wle u ere e un ..,m lC wr '" le8tt' B It ell' 1Il1lttc lilt Ull 
Prinzip t'inr mtrafiltration und beruht auf den adOlorbitorenden Eigell.'lchaft('n dieHes Entfirbungs
miUt..... Dir Anwmdung dt'l' Bleicherden llpezit-Il ZUln Bleichen der \'t>getabilillehf'n Ole hat nur 
dell NachtE-iJ, daO ~811 gebl~~hte Ol einen unangene~mel? Geruch und Gesch~k z~tiekbehil!, 
doeh 18IIIIeI1 .. ich beidt' t-ltlgert, wenn man d811 01 10 f'mem Vakuumketl8e1 emlge Stunden nut 
dinktf'm Dunpf auf hohen- Tf'mperatllr erhitzt. Das Blt'iehen mit Fullererde empfiehlt sich tiber
haupt nllr fiil' GroObf'trit'b,', die zligieich die Anlagen fiir Wiedergewinnung der Olrticksti.nde 
aUil citor Erde (Extraktion mit BEtnzin) OOIIitzt'n. 

Zum IIleichf'll z. II. \'on Sonnf'nblllmf'nol er",ifmt IllRn dR~ Rohal t'ntweder mit 2-100 ;' 

Jo'ullc'r('rdr auf 70-120~, rtihrt kri.ftig durch und filtriert. oder Ix·handelt das 01. wenn k"ine 
i"iJterRnlaf(e zlir Vt'rfiigung OItt'ht. Meh Farbe und Lack 1912, -&0 mit Xatriumbichrolllat und 
SaI •• un'. 

Zum KC'inigt'n, il1llbt~lIdere zur ~trennten Gewinn~ der saur~n ~md ~eut~Rlen Bestand
IfliJe \'on F('U.tofft'n \'errtihrt man dwse z. B. 100 Tl. Wollfett oder.Ohvenol lIut 5 bzw. 7 TI. 
('a1ciumhydroxyd lind setzt allmihlich 170 bzw. 200 TI. Magnesi umhydrosilieat zu, bis cine 
trockt'n(' pulvcrige M8IIIIC f'IlutE-ht. Extrahiert Illan nun diese bei Ilewohnlieher Temperatur 
mit JWnzin. IIOlange SK-h noeh Fett lOst. 110 erhilt man aus der Denzin-FettlOsWlg oneh der Ent
fernung dN L&,ungBmittl'll! ,·in von allf'n fdr'bt'ndl"n, ranzigen und geruchhildt"nden VeruDrt'ini
gUDg,'n bt'freiteH Felt lmd cinen mineralischen Riiekstand, dt'r naeh volliger Troeknung 010 lange 
weitE-rn'rwt'ltdl"t werden kRnn. bis die Anreieherung an Kalksalzen Sf'ine Saugefiihigkeit zu wt"it 
herabMt'tzt. DaM Material "'ird dann mit Mineralsi.ure behandelt und naeh Entfernung des Kalkes 
nnd citor abgeachiOOenen Fell8i.uren in den Detrieh zurtiekgefiihrt. An Stelle des Magnesium
hydl'OfolilicateK konnen auch Holzsehliff oder Aluminiummagnesiwnhydr08ilicat Anwendnng 
findt'D. (D. R. P. IN 871.) 

Zum Bleichen von Holzol erwi.rmt man es naeh F. Gro8mann, Farbe und Laek 1912, 108 
mit 6-100 0 Fuller- oder Walkerde (Alumini urn - Magnesi umhydrosilicat) etwa 1 Stunde 
Ruf 1200 und filtriert durch eoineo heizbare Filterpresse. 

I>M in) D. R. P. _ til ..... ' besehriebene Verfahren der Entfifbung \'on Wachsarten 
(i"iltration durch t'me Schicht von RUS Aluminiumalllaigam hergestelltem, erwBrmtem Al u
mini umoxyd) IlLQt sich auch zur Ent.firbung von festen und halbfeswn Fetwn verwenden, die 
fUr 8peise- und GenuO.wecke dienen sollen. (D. R. P. 210 262.) 

Zur KeiJUgung dee Ricinus6lee schtitwlt man es mit 2,5% Knoehenkohle und 10~ Magne
~iumoxyd und filtriert. (DIBIL Joara. If9, 168.) 

· Zlir OlreiniguDIJ 80Ilsich nach Norw. P. al 718 cafeiniertes Phospha t eignen, das Illan zu\'or 
nut Baiten oder 8iuren bt'handelt hat . 

. Nach E. P. If 1 018 verriihrt man Wal- oder Heringsol odt"r gesehmolzt'llt'n Tran zur 
Requng Jx.i 40-600 mit 6°{, gegliihtE-m Apatit odl"r t'int'm anderen Phosphatmineral uml 
Kieht dM I't-'ine Ol von dem Bodensatze abo 

Zur \'olligen Entfirbung von Oliveon- oder NuOOI teigt man sie mit Stifke lmd Hoi z -
k ~ h I .. n ~ulvt'l' an. trocknet die Masse im W88IIerbade und extrahiert "ie mit t"inem organischt'n 
l.osun~mlttel. Z. B. mit Ather. (PolJ1. Zentrll. 1869, 644.) 
f' Zltr Entfirbung nl8Dcher Pflanzenole soli UbriJens das bfoi3e Miseht'n mit troeltener Tierkohlt' 

( ~ 8eMamOi genUgen IIChon 4%) hzw. die Filtration durch dil"he8 Material hinrl"iehend wirkstlm 
IIf'rn. (0. SartorL) 

· Zur &inigung von CocoenuOOI fiil' Speisezwecke mischt man dM Rohmaterial mit 0,1 0 0 

~ Entfirbunpkohle oder mit 0,6% reiner Kiesclgur oder Walkerdt', setzt zur Neutralisierung 
D8b8er au, erhita. und awar 1 8tundt', unt~ geringem 'Oberdruck auf 1050 und liWt zum Ab

I>8t.za:l dflJ' gebildeten Emulsion im geec:hlOllllenen Apparat abktihlen. (D. R. P. I" Ne.) 
A l t bt"r ZurUckgewinn ung von 01 aus Knoehenkohle oder Walkerde siehe O. P. Anm. 

• 711/19~O. -- Vgl. (6I6J. 
· ~ur Wlt'd~rgewinnung \'on Fetten oder Olen aus Bleichertfen oder anderen Entfi.rbungs

!Iut. '! IIChl~ man die JIaaeen. die die fetten 8ubatanzen enthalten, nach D. B. P. lotH' 
: elll ruch ('Ill und bebandelt in einem Autoklaven mit Dampf bzw. W888er bei Temperaturen 

• .~ 180°. Dei d ..... Behandlung 1011 .ich daa Reinigungsmittel bis auf Bruchreile \'on Prosen....... \'001 FeU hefreien luaen. 
C' ZUlli Kaf~inieren pOauUaher Ole bedient man .icb nach CIl. Baak.nllle der praparierten 
Ke~J.ilo.eo'I~1II man in der lleap von Zcrp dee OIgewichtee ausallunen mit zur Abscll~idung der 
Hal eten, lC'ioh& em ............. Und die Filtration .tOrenden Seifen dienenden. waueranzieheaden 
In''-' •. B. oaIcJniert« Soda, , ... f!Dilet. Del' abppreOte Filterriicketand bnn dann SUBaIDJlIf'Il 
r~ der ~Il~oae. die ein IUtea FiWmittei bildat. direk& auf 8eife \'t'II'6rbeitet werden. Man Vf'r
Nat.rn!·d . dill rohea Ole mit Hoisbrei UDd Wlplralktern Papiet'brei, der vorllei' mit einer 10p-oz. 
f ' lYdroX)'dltie.... behancWt wurcie. filtrm UDd pwinnt auf diMe Weile ein ht'lI
~~ipM oa. elM nur at .. 0,1.% Pe&teIure enthllt. (.t. P. 1 1. 7ff.) Der Haup'YWteil d~ ;::t,vwfahnaa I .. in chr .......... beute. die 1-10~b. im Durch8chnitt wohl 3% an raffi
ala die be&rID, ao die ... 1m 0r0Ie0 bedeu&ead. Enparn.ial&f' enieIm Iueen. lDD 80 meh .. , 
VII. Z.1~iDadOD nur 10-10% d .......... z.a erfordert. (I. FrukII. I .... 181, 7IL) 

-. t ....... nw .. II, 1M u. _ 



-126 'et •. Ole, W". 
117. AlbIIteM FeUrallblMloa ( ......... ); ............... 

Der Orad «*' ~ itt abhAngig von «*' ~ d .. freieD Fet ...... und 
d~ Kompoaeotea.. der Arbeitetemperat'lJ'. ferner von dell EipaIcbaft,eo UDd ..... d. tib6r. 
hltzten Dampf. uod evtJ. auch von der HObe d. ~ Valaauma. tTnter ~eicht'l. 
BediDgungen I!teigt die aUl! dem zu enta&uernden wid vom Gerach au befreienden Oleo Ia.wln,' 
FetteAuremenge mit der Temperatur dea Olea. (A. D...,...., z. ....... U ... no .. Kur.- a. r,,, . 
• alm. a, to8.) 

Zur Reinigung von Fetten und Olen IIOll man du Robmat.erial oacb D. L P. Ie Nt 11Ii! 

miDig angefeuchteten Stiicken von KrYl!tallloda bei et ... 80° veniihreo. wobei die Sodl' In 
ihrem Kryat&llWU8er IIChmilzt und die Verunre~ aufnimmt. FA bilden lIich drd 8c1:ichtt'IL 
'\"on denen die obere aUl! 01, die mittlere aUl! Seife, die untere aUl! Lauge beateht. ohoe dnL! 1'111'· 

dieser 8chichten emulgiert ware. Das 01 wird abgehoben un8 in einem indifferenten Gaw<tr" I: I 
deetilliert. .. 

Um Talg zu raffinieren IIChmilzt man ibn nach B."reeJat, TeeJa .. Ra...., ... 1101, 4~, II' 

kochendem "'8I!8er, dem man etwas Kocbaalz, Alaun oder Soda zusetzt WId filtl"iert. Auch and"f" 
Ghemikalien. z. B. 24gridige Natroniauge, 8chwefelMure und BraUDfIWin oder mechani~d." 
Reinigungsmitte1 (Knochenkoble) fiihren zum Ziele, doch ist zu be&chten. daO bei keiner di .. "" 
Reinigungsmetboden freies Chlor entBtehen darf, da dieaes den Talg brUcbig macht. 

Zum Raffinieren von Fetten und Olen bebandelt man 100 kg dea zu reinigenden OIl'll! li,l":' 
D. R. P. 11116 wihrend 1/. Stunde mit einer kalten L&ung von 1 kg Atznatron in IS I Wa. ... "·l 
laLlt dann abaitzen, zieht die iiberstehende, ldare Oi8chicht von der die Verunreinigungen "lll 

haltenden Seife ab und filtriert sie. DaB Veriabren ist auch fUr feate Ole jedoch nur dann ,\!, 
wendbar, wenn sie unter 30° IICbmelzen. 

Die Reinigung von Talg durcR Verkocben mit verdiinnter wia8eriger Atzalblilo..unl.( I .. 
IIChreibt schon Enard in DlasL lour ... 1861, D, 101. 

Oder die zu reinigenden Ole (Brennole) werden mit 80 vie! Atzkali oder Atmatron ver".'t/,;. 
daO nur einige Frozent dea 0168 verseift werden kOnnen; hierdurch werden die das 01 verunrmlll 
genden fremden BeimillChungen unIOelich und kOnnen durch Filtration getrennt werden. 1)1" 

verseiften RiickstiLnde dienen sur Anfertigung weicher Seifen. (DiIIIL 10... 1ft, 80.) 
. Zur Reinigung von 01, beaonders Baumwolliamenol. aetst man ibm bei 27° etwa 33"" 

konzentl"ierte Koch:mlzlOsung zu, fiigt dann unter fortwihrendem Riibren bei derselben T~' ,lll"
ratur Natroniauge bei und wischt nach Entfern~ der wieserigen Lauge du nunmehr ~e!!'l1i't., 
01 mit 70° warmem W888er erIIChopfend BUS. Bei nchtiggeleitetem ProweO findet keine 'erselfllll;; 
und keme Schleimbildung statt und das 01 i .. <t direkt oder nach iiblicher Bleichung rnarktfert I": 

als Olivenolersatz. (D. B. P. 82784.) 
Die Ent8&uerung von Fetten und Olen mit Basen bewirkt man nach No",. P. ao ~2 z.wI,{·k 

miWig bei Gegenwart von 80 vicl Salz, als notig ist, urn die wt\s8erige Reinigungsfliis81gk{'lt IIII' 
Salz zu Bii.ttigen . 

.. Zum Reinigen von Olen behandf'lt man sie mit 80 viel einer LOsung von Al kali h yd r'lt 
ill Glycerin, daLl die Fettsauren neutralisiert werden. Dann erhitzt man auf 100°,80 doll "I'" 
komige, neutrale Seifen aU8IICheiden, die zu Boden sinken, worauf man das klare Ileutrtlll' o. 
durch FiltrRtion gewinnen kann. Die Verwendung von Alkalibydrat allein bedingt eine lanK~IIII1' 
Ahscheidung der Seifell in schleimigem ZlL'itande. Das Glycerin aetzt man nur in MeD!lt'n \.':/' 
U.I--O.6°~ vom Gewicht d&.l Oles zu, dabei aber doch mindestenH 80 viel, daLi die &>tiren 5-10, 
ihres Gt'wichtes Glycerin enthalten. Es ertcilt den Seifen die Fahigkeit mehr Farbstoffe 1111,[ 

\-l'runreinignngen de>! OlEloi aufzunehmen als SOnHt. (D. R. P. 1086il.) 
. . Oder man verriihrt die Ole.,~d }<~etto m!t Atzalbli un~. sturnp~t, noch eho die Bi1d~llI.t, \',',1: 

:-\Plfe erfolgen kann, den AlkahuberschuLl IIllt schwacher Siiure, Blcarbonat oder Borsaurc . 
Zllr Neutralisation ab, 80 daO auch umg~kt'hrt k{'ine veorseifende Rpaltung einzutrl't{'n ,""rIll"': 
(,\. P. 1147892.) I j " 

D1\8 Raffinieren von Baumwollsaatol erfolgt nach Selfeu..ztr. UU!, 7~ t'11~proch~I:: 01:: 
:-\.'urt·zahl d('>j zu rcinigenden Olcs mit den berechncten Mengen 10-12gri(hgcr (fur frie I I' 
oder 15-20grooigcr Atznatronlaugp (fiil" stark saure altere Ole). Man erwarmt 80 anw' )'1' 
... ieh gro/le schwarze Flocken zeigen, laLlt dl\lUl abiitzen und zieht das :eine 01 abo Vgl. H. Krullle . 
fhem.·Ztr. 190~ 123. . Ik Ii,'" 

Zur ~inigung von GocusnuLlol bohandelt lIlall 6ri llIach D. R.p',IUm. lIut :\1;~t1cl.. 
IIlId alkallllChen Erden unter Zusatz von Kohlcpulver und erwirmt gelinde 001 t'lDf'1ll 1111" 
\"till 1 Atm .• um die ont8tandene Seifenomulsion aufzuhel:>en und 110 eine vollltollllllene Trellil • 

• It·r Fettkorpor von den Verunr{,inigungen zu bewirkt."n. Vgl. D. R. P. I" ISO. . ... t' t t . 
Zur getrenntt;n IJcwinnung V()!l reinen Nt'utraife.tten und von Seifen der frele~o fr.w 

,., i\ u rt' n all:! unremen oder ~ohet;t, F t'tten .?rl~r Olen verriihrt ~na~ l00!,1. rohM: I: B;,2.6 \\I'I1,. .. l.r, 
F.·tt~uren enthaltendO>l, btll 30 11. vorfluiHlgto.i CoCO>Ifl'tt mit elDer LO.iung. die .111 - Tid Ihu ah ' 
11'1. Z u c k 0 r und 2 TI. 50gradige Kalilauge f'llthi:l.lt. Dio duroh8cheinonde Emu,"lon wlr "ar1ll61l 

lwh uuter beginnendor \'erll6ifwlg dicker und man erhil.lt nach etwa 30 Minuten lJ:I'II0 Erw nO('1! 
lIuf 65° (4inerlK'itH k1ar und blank abge>!chic(lt'ne.'i, ob(\n abziehbarot Neutralol und em.', ~unJ I Inti 
fr,·W- Alkali lind 1Ile<'IUlfli-ICh gebullden0'4 ~"lItrl,lf"tt t'llth"ltonde Se:fe, di{' durch \'t'/'th;nn··~I'nn. 
\\. NIlt8I" tiM ~l'utrlllrl'\ t II hwli{'idet lIlIIt dunll d ir,'kt al-; \\" _'hmitwl \·t>rw.·llIlot WO'I"< ,'1\ 
(n. B. P. 264 O!-l.) 



Fl'u-(Wachs-)gewinnung und -nrarbf-itunll. 

Zur RaffinatioD dM 8eNunOlt'IB dritt« PrtlRsung behandelt man dIU! 01 mit kalter 3~idigw 
s"t.roaIauge, el'wkmt dano auf 60°, liBt abaetzen, zieht da." 01 ab, mil4cht ee mit 0.,0;' eiDer 
i3.1'~&. SaJIIIiure bei 70-90°, liBt abermals abaetzen und bleicht dlW klareOi mit Bleicherde. 
«(,Ile.. a... ., 17.) 

Zwn St'utraliaieren von Olen, J.o·l'ttl!ltoff~n und Tran verwendet man "ollig t roc kt' nl' Atz
Klkaiien odt·r calcinierte Soda \X·i Gegenwart «,illt.,. wl\H8('rfrt'ien ~mittt"I~, dl\.'4 nllr da.; St'utral
f,·tt Io.t. (Xorw. P.III6I.) 

Zur Reinigtmg von Bawnwollsamenol behandelt mall ('pj mit Sodali>t<ung ,'or, ~htittelt ~ 
.hUUl mit KChwach milchigem Kalkwauer durch, entfemt di«,_ lind erhitzt daR 01 zur Ent
f,'I'IlUDi der let&ten fiirbendeh Betitandtl'ile und des Beigt'MChmal'kt'l' mit Walkerde auf 160-180'. 

(D. L P. 4D"LIL) I.'" __ ,. F t .... T I" I F' .. d hE' filli' Na('h • Ji. __ reJrugt man e te zur .,eutra I88tl0n l er pttsauren urc m r~ 
\"tin Kal k milch mitt.els dee DampfstrahlgebliKes. 

Zur \'olligen Entduerung von Fetten oder Olen sattigt Illan .. ie bei moglich..'4t niedriger TE'm
I'I·ratur mit t roc ke ne m Ammo ni a kg aa, sctzt dann zwecks Abscheid ung der gebildeten kolloidaJ 
golo.ten, waa.erfreien Arrunoniakseife, auf die Fettaiure bezogen, die balbe hi." P/,fache Wasser
lIIenge au und serlegt die abgeHchiedene Ammoniakseife im Vakuum unter 90° in Ammoniak und 
io"ettaiurf'. Dei Gegenwart von Hil'Hchhornsalz oder C8rbaminsaurem AmmoniUUl (hergest.elIt 
(itlreb EinJeiten von Kohlenail.ure in daa 01 vor oder nach der Sittig\IDg mit Ammoniak) bon 
lIIan die euge Grenze dM Feucbtigkeitszusatzes nacb oben hin bedeutend erweitem, da dieee Salze 
Waaaer aufnehmen, olme die Anunoniakseife zu zersetzen. (D. R. P. II! 188.) 

Aueh durch bloOes drei~ Steben1assen des RubBlee mit 0,6% Ammoniak und 0,6°{, 
WB8IIeI' in geecbloasenen GefiLBen 80ll es gelingen, ein geniigend remes Produkt zu erha1ten. 
(D. 1 .... Ztr. 1818, lIr. 14..) . 

Z\D' Heratellung neutr.uer fetter Ole verriihrt man daa bIte 01 mit Ammoni umearbonat 
oder ·bicarbonat ODd el'bitst, 80 daD daa am Boden befindliebe kohlenaaure Ammoniak sieh 
ZBI'88t&t ODd die Oaae. daa 01 durcbdriDgend, dielles neutralisieren olme einen Ruckstand zu 
hinterluaen. Da aich sugleich Kohlenal.ure entwickelt. fil-ben sich die Ole beim Erhitzen nicht 
1<0 dUDkel, wie wenD. man Ammoniak aUein anweodet. tD. R. P. lil 889.) 

£in Verfabren zum Raffinieren WId Konaervieren von Fetten ODd Olen in hesonderer Vor
riehtuag ist dadurch gebnnaeichnet, daD man die Stoffe zuerat mit getrockneter heiDe1' Ko hie D
IIi ure behandelt WId dann die etwa vorhandenen freien Fettsiuren ebenfalls Un Kreialauf rnittela 
gaafOrm.igen Ammoniab neutraliaiert. Ea wird 80 daa Wasser vollatandig entfernt, zugleich eine 
St«il~ WId ~ del' vorbandenen EiweilJatoffe erzielt und ein unvollatiiondig&.1 
AusfaUen del' Seife in eoT11eim.ip'r Form vor der Beha.ndlung mit AlDmoniak verhindert. (D. L P. 
111811.) 

Nach einem frauOaillchen Patent befreit man das CocosOI von dem eigentilinlichen Geruch 
und o.clunack durch Behandlung mit Wa8aerglaaloaung bei etwa 30°, worauf man die ent
lltandeae Seife abaitMD lUt ODd du oben acbwimmende neutrale 01 abziebt. Man krUckt z. B, 
geacbmolzenem 0000a0l bei etwa SOo 80 viel 40grldigea Natronwa.saerglas zu, daD die freien Fett
siuren gebuaden werden, wobei aioh die ailioathaltige Seife absetzt WId daa obenachwimmeDde 
Deutrale CoooaOI nacb Verdihmung dee erkalteten Gemengea als Fettkuchen abgehoben werden 
kann. Dieeer wird DOCh swei- bill dreimal mit reinem W8IIIIer umgeachmolzen. Die genaue Menge 
dee zuzWletalDden WaaaergIaeea wird durcb Titration des Oles mit Normalkalilauge bzw. der 
Natron~Oeuug mit Normalaall'Biure feetgeat.ellt. (Tech .. BUDdseb. 1907, !I! u. 1908, 884..) 

Naeb A.~ ..... 1 ldirt man Baumwoflaamenol durch Behandlung mit Wasserglaa 
uud I~end_ BIeiobeo mit CbIorkalk. 

(Ob6r die V.-weaduua von W8IIIIergias zum Reinigen de~ rohen B.mmwollsamenole.; siehe 
ft'mer A. P. 1 807 MI. 

Zur Beeeit~der bei der Reinigung von Fetten, Harzen und Kohlenwtl.~rstoffen rnit 
:ulkaUea.f odar BreI .., entetehenden Emu la ion e n bebandelt man diette mit eingepl'QOteD in-

eren.ten Gum waw dereo EipDdruok bei bOOhstcu 86°, 80 daD eine achidIiche BeeinflU88ung 
d~rrdJ'ette vermiedeo ODd die Anftnduua VOD 8chutzrnitteln wie Koble oder Walkerde iiberfliissig 
Wi • (D. LP.17I-'),· . 
I' !t EnWua-q ~n PetteD ODd Olen wendet maD atark verdunnte I..&ungen von Alb
flen vd ErdaUraUeIi mit, eiaem HOohIIt8ehaIt von 0,1 % A1kaJi an, wodurch die tK)ost die Ent
ern~ ar pbiIdeteo We vwbiaderte 8mWaionabiidung vermieden wird. Bei einer Verdiinnung 
~er ~~ von 1 : 1000 Vitt dann acblie8lioh in del' Wirme (bei 40-70°) vOilige AbtreDD~ 
se"! -.I~ •• III alkobolilober Lo.~'!ann del' Alkaligebalt boher. jtldoch nicllt iiber O,i'% 
oblD. w.., ... ~ die IkIrke ~eI' ~ auoh nacb der Art der A1kAliverbiudWig riab~. 
Itt ii1.f-die O~ BJdroXJde odei' a.rbonate dar AIk.aIien od(":" ErdalkaIien willit. (D. L P. 

118. FeUnlftPa&iOD -IDK SiareD. 

Ue Vennilobt ...... 100 q &.--. Kobn- oct. LeinOi innig lnit % kg einer lWohung aUlt Ideicheo 
~ "ptOL AUiDIIol~ ~ Seh wefel.lure, 110 tritt nicht. wie hoi oer alIei-

-~"IOB Sob_ em. ........ VerbanuDg der Ole ein, IIOndel'n die gleich· 
iii .... ~ ... aad eet_ ~ U-f81kaaden einen gerinFD sebw.run BodeDllAt. ab, 



428 Fett~, Ole, Wachee. 

von dem man daa W888e1'helle Mohn- Inw. Rapae;1 oder d .. gelblicbe ~inOl abaieht. D6t ... 
~ Ole werden nWl noeh. wn die Spuren , .. on Schwefelalure au entfernt'n. mit einigta Ut«u 
beiBen W ...... aewuehen. (Pol,.. Z .. tr.-BL 1871, 1171.) 

Yach D ... P. 18 470 raffiniert man Pflanr.enOle (in Petrolewnlther geI&t) durch \"6ftheftpn 
mit 0,6-6% Sch_feldure Wld Filtrieren durch T~lrohIe. 

Eine Vorrichtung zum Reinigen von Fettduren durch Behandlung d« naeh d« MWf>fel
eAureveneifung erhaltenen FeUsaureprodukte in einem Dampf8trahl ist in I). R. P ... ..,. be
echrieben. 

Um ungewMChent'8 SchmutzOl zu reinigen behandelt man es Meh D. R. P. 117"" etwa 
1/. StWlde mit 80 viel konU'Dtrierter SehwefelBiiure, daO daa 01 nieht all~iffM1 wfrd dRO 
aher dennoch die fremden Bestandteile vom 01 getrennt werden. Nach etWA ;; Stunden wird daM 
ziem1ich scharf abgegrenzte SiureOl a~oben und mit iibenchiiMigem, kohlensaursn Kalk 
gemischt. Xach "twa 10 Sttmdt>n ist die Masse getrennt in eme obere Schicht von reinrm WUIIeI'
frt>tern 01 lind eine untere Sehieht von schwefelsaurem Kalk, der die zeor,wt ztMl 8f.t4&.ndtf'illl 
enthalt. 

Eine Anlage zur Olreinigung Meh dem Verfahrf'n der Anwt>ndung klt>iner S<'Ilwf'fpl"auremenJ.!"1\ 
ilIt in A. P. 1 402 118 beechrieben. 

FUr Zwecke besonders der Schmiennittelindustrie wird auch der Ri lid!' rtalg nlwh Dell ... 
"Handbuch der Seifenfabrikation", mit '-5griidiger SchwefeIsaure behand.plt und nuch 4 "i~ 
5 Tagen naeh Entfemung der SiLure zur weiteren Reinigung mit direktt>m Damp! getlChmolZt'l1. 

S tt'ari n kann man nieht wie Fette und Ole durch Kochen mit verdiillntt'r 8chwelelaiur .. 
od« reint>m \\"8M8er unter Zusatz von Koch88lz zur \Vft88erentziehung von orWlnischf'n 8chleiJll
Rtoffen reinigen, wenn man naeh Entfemung der Verunrt'inigungen nicht" fiir pt'inliehl!t genlllll! 
Entfemung auch der SehwefelRiure sorgt, DaR Neutralw8llChen hat daher e,""chopfend au ~. -
scht'hen, wobei kalkfreies \,,"asser vt'rwendet. werden mull, Statt nun den l'arbonatkalk Illit 
Oxalsiure zu entfemen, setzt man dem \Vft88er pro Kubikmeter nnd Hirt'wlHI 2011; wlI . ..tr"i,', 
schwefelsaure Tonerde zu, erzeugt so t'ine ('inen volumin&en, die Vt'rnnreiniguIIw'n mit nied .. r
reiOenden Niederscblag enthaltende WBllehfliissigkeit, die sieh fiir den gf'f11Il111ten Zweck 1It'!lr 
jrut eignet. (H. Dultonb, SelfeD .. -Ztg. 1909, 1077.) 

Urn verbrannte Pflanzenole wieder verwendbar zu roachen behandelt man lie nili'll 
Welwan, SelfeM.-Ztg. 191!, oil, zunachst in t>inem verbleiten RiihrgefiO mit 1-2~~ 66uidi!;wr 
Schwefelai.ure. wischt dann mit Wa&;er neutral und filtriert das 01 iiber Siige"pii.nen. Holawolle 
oder Entfirbungspulver, 

Zur Bleiehung von Riibol wird allgemein nur konzentrierte Schwef,'lsiul"t' wnnmdet, 
w&brend man Sesa.mol zunii,(ohst mit Lauge kocht und weiterhin mit niedriggespanntlllD iiber
hitztem Dampf iibertreibt, Vgl. SelfeD8.-Z~. 1902, Nr. 00 und 1911, Nr. 86. 

Zur Blei eh u II g von mit Schwefelkohlenstoff extrahicrtem, besonder>< S ulf urolivellol 
lIIischt man 6000 TI. des Oles mit 300 TI. Calciumchlorid und 6 TI. W_r durch 1000Undigil 
Luftriihrung, heizt mit direktem Dampf an, mgt die LOsung von 100 11, koozpntrierter l:icbwe!el
;;sure in 200 Tl. W_r ZU, laCt, wenn naeh t>twa fi Stunden die Temperatur der M_ auf 
100 0 gcsticJCen ilIt, naeh AbRtellung de!! Dampfcs absetU'D, und zieht die wil!serigc F1iiSlj~ ~1~. 
Das so fiir manche Zwecke der Seifenfabrikation Rchon gcniigend helle 01 wird zllr wt>iterm Relll~' 
gung mit lO~iidiger SodalOsung ncutralillicrt, nach vierstiindiger Rube w&hrend 4 StundeD mIt 
lOgriidiger Kochsalzl08ung verriihrt und naeh 24stiindigt'm Abeetzen in der Weise rein abge
sehieden. daLl man die oben sehwimmendc ncutrale hf'Ue Obersehicht abzieht und filtriert, Hill! 
Vt'rfahren diirfte erfolgreich. jcdoeh zu teuer rwin. (eb. Bacoll, Selfeu.-ZlI. Ito!. 989.) 

Zur EntfBrbung lind &>inigung der aus den Seifenabwii.Mem von Filrberl'ien und l(at~UII
druekereien abgN!chicdenen }t'ettsauren orhitzt man Ric auf HO° und verriihrt "in biM zllr volhgen 
Reduktion der Aw!arbstoffe lind deMAlizariW!untergleiehzt·itigerStt.igt.run~dl.rTt.III1~tl.U. 
biM auf 220 0 mit Zinkstaub und EiHenspanf'n. filtriert daM Fl'tt vop d('n Mf'tllll.'n. ,,"lfi.,rt dae III 
den auf 100-110° abgf'kiihlten Fett.8li.lU'en t'nthalt{'nf'n ReduktioW!produktt, mit ~,t~ 400 ;' 

Schwefelsaure vom Gcwieht der FettR8.uren, kocht da!! (lemi:lch mit W8I<I!er Illl", woh"1 dae 8ulfo
fetUJiLuren in die f'ntRprec}l('nden Oxyfettsli.uf,·n iibergt>lwn. lind d~tillit'rt di.· .... lIach i111'er' Ab-
trl'nnung zwf'('ioI weiterer Hl'inigl1n~ in der iiblichcn Wt'i>'e. (I). R. P. 21 2 70~.) , 

Zur AAurl'll' Haffi na.tion del! COCOl!OIt>R darf mhll nicht mehr au' 10 0 konzentnertt· 
&hwt'ff'lllsurc \'I'rvn'ndt>n, die dann allerdin~ ni('lit nur t'ifl(' t.·ilw{·il!t, B1dchuJlJ( df'M ~ .be
wirkt, KOndt>rn lIuch gf'latino..e und t'iwt'il.lartigo Stoff.· (·IIUt-flIt. fl'rllf'r ein Alkaloid t.eltlgt • 
das den kratZt'nden Ge!lehmllek deM Ol.'!! \'.~ruTHa('hl und Rehlit'Clich den Ut>fuch d.~ 01,,,.. \'t'r~rt. 
(.I. Pa,lI ... k. SelfeD8.-Ztr. 41, 06&.) . . ., •. ,'I' 

:\1\('11 ~lIr"". P. 34 14D l"'hllnd~,1t 1111111 dll" ;til blt'ld.II'nd.,.OI od'{, .. h't.! "illig" 7,"lt IIllt, IUH'~Ii" 
SdIW,'ft'I~li.llr." fiiJlt dllllll. olm,' d,,','I' Zll '·l1tf .. nll'II, III 1II"fllhsdIf' Klarlllltt.'1 hlllZII, "I \\iVlut 

MIl,~"" IIlIi "'''II IO()' lIlId filtri,'rt \'011 d.,,, Sdm't'lJf't .. ilellt·1I 

L' t .... Illit t'llt'r "in I'roblt'matil-l'IlI's ,','rfuhr"11 d,,,.. BI"i,'ht'llS IIl1d (:,'f1u'hl''''lIIadJt>lI- nm c',t, .... • 
IlUftirmiJet"1U ::kh"·l'fel...allrt'8l1hydrid "if'h,· D. R. P. 76 667. i~ 

:\lU'h A. P. 1 178211 rf'initrt mall \'orhl'r t'ntwW4lH'rte ()If' IImJ .·,.lte dun'" 8 .. hatndluntt III 

flWllligt'Di :-\c h Wf' ftc :di (Ill yd. 



lor ":ntff"Mlun~ dt~ ran zi gf' n S t 0 ffl' I\u." Fetten, Pallllol, (ffOlWirll('k!.tandt'n u .. ~: bt>
bandelt man dieMAIlIM.nachF.P.4Ualiin~inernKola.lelUlAures~rom _ untt'r t;ttu~elll I.till~l'n 
bf>i tIt.·R 106° mit 2~o 2-!Il~phthalinsulfo8i~~re ~md 10% Glycerm. ~ach.t"tw~. fUIl£,.t\~~~~r 
Einwirkullg!'(lRUf'r sinkt die Menge der Ul'Kprunghch vorhandenen frNen Fett .. aur('n ('}I.~ 0) 
dllr. diE' einlr.'treh·ne Veresterung RlIf 1.90 0 . 

Oht'r diE' fu-in~\lng tierillchf'l' Ole durch '-('rkodlt'n mit Gall i p f e 18 b sud lind folgt"ude 
8ehaDdlu~ mit konzentrier'Wr Schwt·ft·l..allre in d~r Kilte siehe SpeDee~, DlD:,I. "~ur~. 188~ li--. 

In (·inelll fu-ft-rat in CHIIlo Re •• 1911, 201 wird vorgeschlagen, Ola vl'nol nut t.l'rbsaure 
Zll blflkhf'n. lind zWlU'dunkle Ole mit GO~. mittlere mit 3°~ lind hellcre Ole mit 2 0 0 dt"r saure. 
die man in 25 TI. kaltRm W&8MC1' lOst. 

Zaun Ulf'ichen und Entfirben von O\i\"enOl wird nach Sellen8.'Z~, 1911, 1172 dad gefarbtl' 
01 je llll('h lI('inem Gehalt an verunrt'inigendt'n Substanzen mit 1_5°~ Tan ni n in w~'H'rigf'r 
UiN\JDt.! krafti~ t'mulgit'rt lind Mch dem Ab;itzen abgehoben. 

Zmll Bldcht'n und Entfirben von Olivenol verriihrt man dB!> 01 nach einE-1ll Referat. in Chf'm.
Z., •• p. 1912, 48 w8.hrf>nd etwa 15 Minuten mit einer LOsung von Citrollt'llsiure oder mit 
1-6% Tannin. lillt II, Stunde ruhen, giellt in ein zweites GefiLl. nach 3 StWldt"tl wieder in da.~ 
f'l"Mte und dekantit'rt dM rt'inc 01 Sdllil'llli('h Mch 3 Tagpn. f)jl' Mpthodt' ROll sich sehr gut 
hf'wibron. 

Oi.. Mf'thode dt'fl BII·iehefllol df'r Stf'arin...aure mit 0,1 ° 0 0 x a lsi u rein wisseriger LOsung 
IIIl DalllpflStrorn is! in Dlngl. ..ourn. 116, 86 beschriehf'n. 

Zlllll Rnffinierpn von Olen und Fetten blii.Kt man lSie ill 220--300° h(·illem ZlIHtande mit 
K 0 hie n II a II rt- allpin oder im Gemt'nge mit Sti('kstoff mehrerp Stunden Hnd vermag 80 den Ge
rudl dt-,. 01 • .,. ~'oll~ zu best>itigen und dip Aciditit z. B. dt'S C()('()I;olet! von 5,4°~ auf O,8°{, herab
%1I~.'tr.etl. (E. P. 100020/1919.) 

369. OxydatioDs·}'ettbleiche. 

Olwr Ht-in~\lng dt'r Ft:'ttf', besonders de.; Talgeol, mit S a I p p te r >I e II we f e Is a urI' in dl.r 
Kalte und folgt'ndePI Cmschmelzen des gew88chenen Prodllkte,,; !<iehe Polyt. ZeDtr.·BI. 1806, 61. 

Zur "orbt>rpitung d('IN .Sulfuroles fUr die Seifenfabrikation reinigt man es durch Vl'r
IIli>1chen mit 10 0 ,·prdunnter Salpet.er"iure bei 90°. Das wahrend 15 Minuten J;t\lt durch
gt·kriiektt· 01 liLlt !lich dann nach dem Absetzen' als helles. leieht venseifbares Produkt abziehen 
uod lief ... rt "phr hp11e Kernseifen. «(). P. v. 18. Aug. 1880.) 

Die Bleidl\lI~ von Fettf'n mit B i c h r 0 III a t und Schwefelsiure wurde enstmalig \'on Ch. Watt 
bcKchri.·bt>Il. (Reft·rat in Dlngl. "ourn. 107, 188.) 

Nach S.lf.D8.·Zt«. 1911, 144 wird dunkles mit 20griidigem, 4-5°0 38griidige Atznatron
lauge enthaltendt'1ll Salzw~r mehrere StWlden vorgesoUen&! CocosOI ZHr volligen Entfarbung 
mit Kaliumbi<'llrolllat und Siur9 oder mit sehwefliger oder hydroschwefiiger Siure nachgebleieht. 

Au<"h Sill f u ro I lind 0 I i \'1' n 0 I blt'idlt man am besten nach Entfernung dt'r Schleimt.eilt' 
d}lf~h :\u,.;wu..;chpn und Umkrikkt'll mit 0,5-1 ~o Schwpfelsiurp mit der LOsung von 1-1.5% 
Ka\aumbi('hromnt und 3-5% konZt'ntril'rtt'r Sa17 .... aurl·; Pal mol wird am hesten ebenfalls mit 
H.ichrolllllt oder im Kortin~('hf'n Luftstrnhlapparnt ~t'blt'i('ht, filr l\Illisol und Lt'i nol geniigt 
tl.Jp Bebllndlunll mit Schwefclfliurt'. In ,·il'len }<'iUlt-n wird SdlOll dur('h blol3e Entfernung der freien 
Fl'ttB&urt'n durdl W&IIchen und Siroen mit &lIzwa.'<8l-r dn hcller{'l! Fett erhalten. Zur BlcichWlg 
d~'14 ~lmOl{\tl mit Bichromat 1000t lIlan z. B. fi.ir 100 kg Fptt I kg Bichromat in 2-3 I Wtl.S8er. 
fugt euH' MiI;dlUllI( von 3 }q( tkhwpfel"i\\l)'p und 1 I Was."t·r Zll, s('hmilzt dB!> Feu und kriickt dit' 
""lm!. (11romllt1Os\l~ bt·i t"twa 37° in das nhl-t('t!chopftt· 01 l'in; noch I.', Stundt' ist der Furbstoff 
7A:!'Mt~ ~lIld das 01 Zt'igt t"iJu.n Ilriin1i('ht'n S('Ill'in; werUl ~ noch gelb ist mull no('h mehr Bleich
flW4IlIlkl'lt zugl·fligt wl·rdcn. Mun kodu das gpbleichtR 01 mit Ww>ser. dl\l\ man evtl. mil 
t·twu Sl1lzsiure "Pl'Kf'tzt und f'ntft'mt dit ... l· ~('hlieBli('h dur('h t'in Il'tztes AUZlkoclum mit 'VBI>8ef. 
(Plaaraa. ZfDtrb. 1907, ~r. Ii.) "gl. Selfeu8.-Z~. 1912. 79 nnd dit' Original\'ol'l-lchrift in DlarL 
Joora. 1141. 4.4. 
, ZUIIl BI('idU't1 \'011 Baumwollsamt·nol erwiLrl1lt lIIan 100 kg dt-,. OlE'S nadl A. "oDe. uod 

f .. Wild. OMtf'rr. Z.ltaf'br. r. Zuek ••• D.. 1891, 724, auf 60° und verriihrt mit l'int'r LOsung von 
0.5 Ira Kaliumbi('hromat in 61 Was.'4Cr und I ~ SPhwefelse.Uf('. Nach I-PI. Stundfln IUt 
IJ~U ~ H.i~lf'.'·erk. st('l1('n .~Ind zieht Il&('h ('iniger ~It die am ¥pn abg_·tzto AAun.>. grUnlich
HClnr""A' F hUIMlgkPlt Rb, wBIK'ht dl\M 01 2-3 mal mit wlU'lnem \\ BSSt."r. erwirmt ~ dann auf l()()e, 
KI'tat O,?5-1 ~ Tierkohll" Z\I. rilllft gut dureh und filtritart. 

. Ol.'lchwt'rtlj{ mit delll Bit.·hromatverfahren ist die Methode dor 01-, Ft·tt- lind Wachsbleichuna 
1I.lIt Lu£t bt·i Ut-gt-nwart von Katalysatort'n. Ais 801('h(' konnen dit' meist.en Metallseifen 
(~ooh nicht bei der Wachsblt'ichuna), fenlt'r aueh an der Luft ~blt"icbte8 Palmol verwandt 
"' .. u" Die Metall8t>ifen werden fUr vorlit>gencit"n ZWfOCk in der Wease hl'l'gtl8teUt, daO man da.. 
~eflde Meta1lchlorid (eu, Co, Ph, Fe, Ni) mit einer kochenden LOellDl von N.uiumoleat 
u.:~. Silkatonesf'ife behandelt, worauf man die St>ife durch den Buchuertrichter filuiert 

l1li EXikator tI'oclmet. (H. Ilal, Ref. in Zeltaelar. f •• .,. .... e ..... 1'18, 118.) 
i .... ~'I' Reiuigunp; von Rublil mit Luft bei (~nwart von Schwefels&urt> Siehfl C. ...... 
Il ..... L ........ IN, 147. 
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Zum Entlil'ben von PalmOl oct .. Wacha echUttelt oct .. .chl¥ man eie in I'*~m 
Zan.ode mit BrA un e t e in p u I ve r UDd s.J.lare UDd wlecht daB vom Bodt'nAllts .... ...,.18 
Produb neutral. (hIyt. Zea •• -BL 18U, 11 .. ) 

Uber d .. Bleicbeo- d .. Ole UDd Fette mit 10% Chlorat unci 10% Salrdure siebe AAIIn, 
....... Zeatn. 1881, IIIr. Ii. 

Uber du Bleichen dee Palmoles in der KJUte mit Chlorkalk UDd SalIMw't! 1"- 'WItter
....., Pol,... Zea •• ·BL 1881, eu. 

Zur Heretellung von Bleichol lOet man nach D. L P. II iOi 10 kg 100proL OsIorblk 
in 1 hi kaltEom Wauer. vermiecht 20 I der ldaren LOeung mit 100 kg dUDldenl • .chwenteID Paraffin-
01 vom Bpez. Gewicht 0.906, riihrt die Miachtmg bei 20° gut durch, IUt abeetzen UDd wnniecht 
26-30 TI. dell etwu truben. abgezogellen OIee mit 60-76 TI. Mitte101 (echwereB. cleMiUiert-tl>! 
HarzOI). Die FliieBigkeit BOll Bich sum Bleichen von Fa&entoffen. ebenBO wie von F .... OIt'n. 
Gummi UBW. eigDen. 

Uber Bleichung der Ole mit Per man g a nat unci Sal_ore siehe E. D .. trt. ""nl. 
Zea.1I. 1888, Nr. 10. . .. 

Die iibliche Art dee BleichenB von Schmalz unci Talg wird in einem cylindrilClbea FAil 
mit Keogelboden ffir 6800 kg FU8ungsraum und innerer Aaphaltierung in d .. We_ ftllqell. 
daB man 2268 kg dee Fettes bei etwa 38° wihrend 60 Minuten mit einer LOeung VOD 1,71 kg 
~nat und 3.63 ka SchwefelBi.ure in 680 kg WBIIIlEII' 60 Minuten unter LuftrihruDg be
\Ve@t. die wisllerige Schicht dann absieht und du Fett unter Mitverwendung von Soda fertig
wischt. In dieBem Ftlle oder aueh. wenn man mit SchwefelBiLure und konzentrierter Calciiimchlorid
lOeung bleicht. BOll eine letzte Bleichung mit Walkerde aUBgefiibrt werden. ("aIar .. Ber. f. 
ell.m. T.eIlL IlOf, 487).· . 

Zur Reiojgung fetter Ole behandelt man 60 I dee Materialee nach einem Relerat in IUr.-Ber. 
r. ebe ... TeellL 1881, til mit einer LOeung von 1 kg ii~urem Kali in 30 1 WUBer. 
IUt 2 Tage Btehen. setzt 20} 25 proz. warmer Sal_ure zu tina wl8cht du abgesetste OJ mit 
W8I8er. 

Uber die Reinigung von 01 oder Fett mit Kaliumpermangaoat od.. Kaliumcblorat WId 
Salzdure eiehe auch Be •• und Commalle, Ber ... do elle ... Gel. 1871, IllS. 

Auch die kombinierte Behandlung mit Kaliumbichromat. Kaliumpennanganat undflchweft'l
KiLure wurde alB Bleichverfahren fUr Fette und Ole vorgeec~ ebenBO \Vie nach em. ander('!1 
Methode Chromate oder Permanganate zUllammen mit Kalk aazu dienen IIOllen, die Ole au rafh
nif'ren. (A. P. 106 at. nnd 818 8M.) 

370. Soperoxyd- (Persall), Sulfit- uDd HydrolJ1llfit-, femer Wauerstolfblelebe. 
Das 01- und Fettbleichmittel .. L ucidol". du man in delll zu bleichenden Matf'rial s. B. gt'

>,chmolzenes Palmol in der Menge von 0.1-0.2% last und am beaten bei 100-110° anwendl't 
be8teht nach A. P. 101 718 a\18 Superoxyden (Benzorl-. Acetyl- ODd AcetoDIIUperoxyd), die mOil 
dureh Oxydation der betreffenden organiBchen Verbindung mit Sticbtofftetroxyd erhllt. WelUl 
t'in kri.ftiger FarbenunlBChla,;t zu erkennen ist.. zieht man du gebleichte Matt'rial Ab und vl-r
IU"beitet fIB wie ublich. (D. R. P. 214 "1.) 

Nacbechla~ole miiMfon vor dt'lr Superoxydblt'iehe mit Lange vorg6reinigt werden und au('h 
tIODllt hat die Rellligung mit Lucido} inBofern Nachteile, alB z. B. du mit JieRfom ~t .Il~:
bleichte Leino} Seifen braunrot firbt. zur Fabrikation von Lacken und Farben ist di_ Lentol 
jedoch gut geeignet. (K. Lildeeb, SelleBl.ltr. lt08, "'.) . 

Ua8 Bleichen der vegetabiliBchen Ole mit Lucido} ist in SeI, .... ·Zic. Itl!, I ... ~hrlebt'J\. 
Erwihnt Bei hier nur, daO Illftn einen nach dem BleichprozeD zuriickbleibendl'n "Aut'rhchen Nach
~ellChmack dell Olell durch W88Chen mit tlchwachem Salzw8Mer oder durch ErhitZf-D dee 01f'14 
un "akuunlkesael mit direktem Dampf leicht beBeitigen bnn. Vgl. Sellnr.'r. 1908 ...... 

. ~ach t.:~ Cbe ... Be •• Itl!, 7~ erga~n Venl\~che .mit dem OIble.ichmittt'l I~\aeidol wo~~ 
~lul/4tlge Blelchreeultate, doch bewlJ'kt dlt'8CII Blelchnuttel. daD gewl8IIe analyt .... che ReI;' I 
tioOt'n dt'r Ole aUBblf'iben oder abgellchwicht werden. W811 bf,tI()OOt1'll naehwilig it>t. weon 88 111(' I 

dArum handelt. Spt-iseOle auf Yt'rfiU8ehungen zu untenmchf'n. . 
Die Blt'whungder Fette und Olt' mit Bari umBupcroxrd iHt in D. K. P. 1ft N' balChraebt'~lt 

Man verruhrt 1000 T1. dt'll Ft·ttt'IA mit 10-15 T!. Sup(·roxy. hej IIChlieOlieh 9O--1l~o, his d .. F.-
~l'll~ hdl iHt. 11 H rz 

Zur H6I"IIteliung der BlewhfliiMHitlkt'it "Ozuni II" lo..t Dlftn nach D. R. P. 61_ 1.:16 . II d 
U1 200 T1. Tt'rpt'ntinol und vcrrtihrt in dit. Jo'hi""il:kl-it "inl' l..o..uDg von 22.5 'n. Kahh~ hU!1 I 
90 T1. W_l'Ittofftlupt'I'Oxyd in 40 T!. WRAAI-r. Ow l-rlu,lt .. nl' Idarf, (}allertl' ,"",,·w/lml.' e~ .1.',1 
Laehtt' lUI('h 2-3 Tagen, illl I>unkeln abt>r l'rlll, DU('h Wocht'n in pinf, dtinllf". halt hurt' fI .... tu ;{; 
",on dl't" 1 lot ill 1 1 WIWJt'II' Jtl')(jllt lICholl JtI'niiJ(t, 11111 ('ill(' kri.ft~ blt'icht'DfI .. Wirk~ .,:,uf .. ...,.,.to _ 
.1Iee- Art. inIobt' •• und.·rf- auf Holl:, Stroh. Kork. Pupi.·r, Rbt'r SUdl uuf Sf'iff'nlollunlen a,," 
zuiibefl. 



Zur BI.·ichulljZ \'on ("oc0801 t'4tlwt "ieh if'rner difo Perboratmt,thod.·. d~ JaA 01. bei 
dief;er BIf'ich\U~t n~ht wie ~i ~cner mit KaliWl.~bichrolllat .. Wld Snlz- odt-r Sc!lwt,felaauro 
,hf'milldl angtWilff'n wU'd odor f'm!' \ .'nnehrunj.! dM' AAlU't'zahl erfahrt. (I. Pavllhk. Selff.I.-Zt«. 
·11, 7 •• ) .. .. . I 

ZUlli Rl'11l11l:1'n von SchmutzOI!'n. Abfallfetten und Abfallolen 1000t lIlall dM llatorll\ 
IfI &sui" "clIll SiI'<lf'punkt bis 66° odt'r "om tl'Chnischen Siedepunkt 100°. filtrit'rt und oxydiert. 
dlUl FUtrat l' "ach dem Grad seiner Verunr,£'inigung mit 10% e~or 2proz. ~1lI1j.! VO.!l :\mmo
II i u m pl' rH ulf at ndt'r 5°" !'iner 6 proz. "_rstoff!luperoxydlosung oder n1lt 1 o gr.ii.dIgcr. Sal
l..tenlUrt'. rlihrt hi.~ tlich di" VerurU't'inigungE'n floekig .abo.cheidt'n. liUlt s!eh~n llnd Zle~t die am 
Boden \'dindlirht' OxydatiOlUlf\iiMI<igkeit mit den AllI'<>heidllllll:Cn ab Man filtrwrt dltllll die Benzln
:1>,Ung lind trl'iht <1M L(i.HII\~mittel ah. (D. R. P. 219 716.) 

ZUlll Ellt fRrl)('n pflallz1iehpr oc.kr ti£'ri>-ciu'r Fette llnd Olt· ~liellt,lIll\.n lIieh lI«<:h ~. P. 431 29-1 
lldt Vortt'll d .. r II yuro!llllfltlo>llllllZPIl (Bd.1I (26-1J) odl.r lIl1"pr \!'rbmdllllj.!t'n mit Aldl"hydt'll 
""d KI"IOJIf'1l odl'r dl'r ('flt,;prl'chl'ndt'n Sulfoxylate bei Gegcnwart von Alknlit'll. 

ZUlli Blt'ich"11 \'011 dllnkl'lbrnum'\ll Maisol vermi:;cht mlln "" I1I\Ch SeIrens.-Zt,. 1912. 106,., 
!I.it der dn'iflldlt'll )1t'1I1lf' kaltern "-lIAAl'r. das 21/,~o Xatriumhydro.<ulfit (au,.. Xatriulllbi.-;ulfit 
lind Zirlk.~tll\lh) Ill,li"'t l'llthiilt. Miln riihrt etwil 10 Stundt'n oder noch lii.ngl'r Ulld prhiilt ein j.!t'II,..~ 
f'I" weilJt·,; 01. 

Obtor dll,; Bll'icht'lI VOIl Fettl<suren mit Decrolin (-Ill),das nieht wiedll"; Blllllkit (!lOprol.. 
'"triutllhydroslIlfit) lIur hc.'tItirnmte J.'nrben bzw. in den Fetten gelOste StoUe zcrstort. ~oncll'rn 111 

'llurer Lo,.lIllJ,: pill w('>It'ntlit'll stackl'rt'>! RRduktioru;mittel darstellt. lIiehe Bergo, Selffns.-Z1g. 87. 96~. 
NSl"h E. P. 3281/1881 soli mlln 01. lUll f'8 zu rE'inigen, mit 2-3% N a tri u m bi s u Ifi t auf ct wa 

30° tlM\·8rllll·lI. lllli Iluf dieo.c einfllche "'f'ise zu verhii.ltnismiUlig reinen Produktl'n zu gell\Jlll:l'lI. 
Dit' Blpichunlo( der Ole und Fette mit schwefliger Saure ist nach untersuchungen VOII 

A. BIN lIlld L. Lloyd kaum durchfiihrbar, da die meisten Ole und Fette wegen der gleich
l.eitigen Bildun~ von Schwdel"iiurl' wahrend cler B1eichul1lZ "ulfiert werdl'u oder verharU'll 
(Sell •••• -Ztff. 1912, 1110.) 

Die betih'll Rcsultate werden &i cler Reinigung von Fetten und 01 durch die Jl('uerdings auf
":l'nOmJllt'IW Methode dcr Einwirkung von z. B. 1lU!! Zink und &lure entbWldenen \\' a8se rs to ff 
1111 Ent.,;tt'hllug>'zustande gemacht. BesondeJ'8 Destillatolt'in Iii.Ot <lich 80 voUkornmen reinigt'll 
111r.d ent fiirl.~t'n und auch ranzig gewordene Fettstoffe konuen wiroer genuOfii.hig gemacht wt.'rdl'll. 
(U. Lat-h. 01- u. FetUnd. 1, 868. 889 n. 414.) 

Man blft>;t z. n .. Wli fette Ole geruchlos zu machen. dlll"ch das erhitzte 01 so Illuge \\' aS8P r
,toff. hiM die mit ibm abziehenden Damyfe geruch.1o.; entweichen. Bei volligem AbschluO dt">; 
Lultaaucrl<toffes erhii.lt man so aus Fischo vollig geruchlose Prodllkte. und iiberdies gelingt co.. 
den vor der Behandlung vorhandenen Gehalt von 5.14% freien Fettsii.uren auf o.a% herabzlI
driicken. Almlich kormen Cocos-. RicinU!!- und Sojaol behandeIt werden. letzteres orhiJt dureh 
die Behandllmg einen angenehmen Geschmack. (A. P. 1260072.) 

Zur Rt'inigung von Fetten WId Olen erhitzt man !lie inl Gemisch mit 4-8% Fullererde illl 
\'akuwn auf 260° 80Iange noeh Fettsiuren entweichen. inl Wasseretoifstrom. (E. P. 188116.) 

. tlber ein Verfahren zur Oewinnlmg maglichst neutraler Fette aus Tier- WId Pflanzenolen, 
d,le eelbtlt eine mehr oder minder hohe Aciditat zeigen. durch Hydrierlmg unter ZusatlE von 
Glycerin. wobei die vorhandenen freien Fettaiuren in GlyCE'ridE' vorwandelt werden, siehe D. P. 
ADm. ';298/1112. (174ff.) - S. a. (411.) 

311. EI~ktriBeb~ (0100-), IDtraliebt-, Esterifilieruogs-, Extraktiom
uod Gibruogsralfioation. 

. Zur Hcinigung \"on BaulUwo118amen- odor Olivf'nol llIadlt man dl\." 01 dlll"ch EllIul
Io:lerung lIIi~ Koehll8laIo.ung leiten~ und elektrolyeiert es mit einer Kupfertllektrodl'. dip dmch ein 
~1O::n- DI8~}~1"1lIl:ffi& von der mIt' Kohlenelelttrode vel"lK'ht>I\l'n, mit derstolben Koel>AAlzlo!lulIg 
Ilf ~Il POSlt~ven Kammer ~trennt ist, mitte18 Glt>ichstrolllfll< \"on mindestell8 6 Volt Sparmung. 
;j°rgth ~ch .t'1,D kriLft~ Rli.hrwerk f~ir t'tiindig(' nlU'chmischung des Elektrolyten und soli so 
be~c die remagen~e Wirk~ des gebaldett·n AtzaJkali:i und W888eI'8toffes. ~ndt'rs werm man 

I etwa 80° &rOOttet, sehr remee 01 erhalten. Von Zeit lEU Zeit enetzt man das die Verunreini
~~n {'lIthaItende &.IIE~ durch friaches, in besonderen Fillen d~ dlU'ch Bngesauerttlll 

888er und hEobande1t aohheWich, wenn achwer reinigbare Ole vorlil.~en. die Produkte mit 700 

warm.- Atznatronla.ung nach. (D. R. P. 80 tI6.) 
Pf1 Na('h A. P. 1 114104 und 1 177 011 verriihrt man dM Zll t>ntfacbt'nde 01 bei 100° mit k~t'r 
I< hahlle~lkohlt" doren ZeI18truktur im VorkohlungsproU'1l erhalten bli.,b. und leitt't ('inE'n elt'ktri-
e en "trom durch die Maese. 
~ t Z~n gleich .. itigen Ble-ichen und EiDdicken von Fetten ulld Olen bringt man dM Bleich
~ ~ben Ent1ad~lchf'll. ene\lgt. Hocbap"~U\\1Dflen von 60 000-100 000 Volt und mehr 
leb~elCht 10, daO dae du Ol oder Fett d.urcbdriDpndeo Bu.cbelenUadungen du Material in 
t'rrnIt.JLIBe.~ _len, wodurch eine we~~ende Awmutaung des eol8teheoden 0.0 n" 

........ It wird. (D. R. P. 118 147.) 



Fe-Uf'. 0 .... W.dllw. 

Iho· lWhandluug von Olt-n lind \-ernu..~ Fetten pflanalicher UDd t ..... her Art mit. 1\&11_ 
{"'l'eQ(if'm o.on ia beeonden>r Apparatur _ in D. L P. 171 .. ~ 

Cber du Bleiehen \'00 Olen, Fettal, WachIen, Haran UDd Duw ~ durdl Einwirkung 
,,,"0 Sauentoff UDd Licht mit kunwellipo 8trahlen .iebe D. L P. 1M.... Die Bleicbkoaten 
fur 1000 Ira Leiniil atf'lltftl sich auf et ... 8.10 Mark alt. WIbnmg. 

Zorn BWichf'll von Olf'll. Fetten, W..,.., H..... taucbt man ill c:t.en ~ Gemengo 
IIIIt Luft LamPf11. d .. konwelligM Licht • .-trahlt-n. (D. L P ... tIL) VgI .......... 1'11, 
In7. 

{'bf-r diE, ~inigung und Entfarbung tieriacher oder pflanalichel' Ole mit. IIonaUtaand odf'lf 
eiw'm rRdioakti\'e-n Minforal "kohe E. P. 1.1811. 

\'t-rfehrt'n lind \'orridltlmg zur Entfernuug von Fetteauren oder Ban.en &uS Fetten und 
()J'·n. dUl't'h dt'l"t'll Lauguog mit Alkohol oder Aceton Un ~ppan.t .ind in E, p • 

. II~ IIi t-chri('ben. 
Zur JWinigtmg \'on Ft'ttriiuren veneta man 100 Ira dill' Fett8iure nach D. B. P. 1M 16. 

wit 10 kg Mpthylalkohol und I kg kouentrierter 80111refe1sAure oder leitfot 0,6 kg Salz
uUI'f'gU t'in. dann entfernt man den 'OberBohuB dee Alkohola und d .. 8Iure, wIeoht. trooknet 
und 8pa1tt>t den im Vakuwn aua mOgIichst. gleichmJ.Big temperiertem OIbede deRi1lierten reinen 
&oWl' nach ZU88tZ von 0.10/2. Zinkoxyd mit iiberbitztem Wa.erd.unpf. Vgl." II. u.aa.4, lel&aellr. 
L ~w. ClteDl. t6, 180. viNe Art der Fetteiurere~_ iiber ~ie FAter iIlt .war umat&ndlich. 
ftihrt jedoch Zli aehr I't'inen Produkt.en. Nach ein .. AuafUhrunpIo;m kana man daa Verfahrel' 
auch .uf die durch Einwirlrung von kow.entrierter 8chwefelaiure auf Olein gewonnenen festen 
Ft>ttMi.w'en auadebnen. In jedem Faile wird die Bildung der die Fetta&uren. beaonders die Oxy· 
ah . ..,.inaIuI't'. w&hrend dcr bNtillation firbenden Produkte vermieden und man erhllt nach 
dl"l' SJla1tung trot« der VoraUlllletZung, daD ein Alkohol verwendet wurde. deaeen Eater unseraetzt 
dt'StillierbAr ist, ein dem beaten Saponificatolein gleichendee Produkt. Nach em. aoderen AU!!
fUhruJl8llfonn neutl'aliBiert man die 8&urereete nach Auawuchen der freien 8chwefelaAure mit 
(·inem Oxyd oder Carbonat, deetilliert dann und vermeidet auch 80 die Dunkelfirbong der Pro· 
dukte ODd die BiJdung von Kohlenwueerat.offen. (D. B. P. I .. 818.) 

Zur Reinigung von CocoenuOOl impft man die dickfliiMige Emulsion, die man aUll der durch 
AhprPMeD d~r CoooamMse ~wonnenen F'tiiMigkeit erhilt. mit EiweiB verdauenden Bakteriell 
lind zieht do!' t roc ken e 01 vom wi8eerigen Bodensatz abo (A. P. I ... 118.) 

372. 8pezlalole ond 8pezlalverfahren. 
VolJig farbl08e8. ioU mikr08kopischen Zwecken brauchbaree Mohnol wird dadufch cr-

11 .. It('n. daO man gewohnliches MohnOi in einer Porzel1anacbale bei vollem Licht und Lull.' 
ztltfitt iibt-r einer WlUl8el'RChicht mindClllteDl! I) Stunden lang auf 9G-9lSo erhitzt. Ea ist notig. 
dll- 01 hinreicht'nd lange iiber der Wl\8tIeI'8Chicht ioU erhitr.en, weil daR 01 IODBt hejD zwar nooh 
fllrbl08 f'ftIC)ht'int, beim Erkal~ jedoch wieder eine schwache gelb1iche F&rbuug anninunt. 
(Jllura. r. prallt. CUm. 81, 61.) 

Dko F .. inbleiche der Ole, vor anem dee Olivenolee fUr Uhrmacher. erfolgte frUher durch 
" .... h~ Sonnenbelichtuug dE'r alkoholiMchen Olmiscbung. Auch wenn mandu 01 mit einem 
1'\, f.·ilen relnen BleieR den Sonnelllltrahlen aWl8etzt. wird daR OJ nach ein~ Zeit farbl08; man gic13t 
f ... dalUl von d{'m geronnenen Teil, der sich abgelagert hat. abo (DiarL loan. 118, .... ) . 

ZUI' &-inigung dflll Oli\"t'noICH fUr Uhrmacher mischt man ee nach DlqLlo ..... Ill, 167 rnlt 
... ·hr Ktarkem A I kohol, IIChiitt.elt die Mischuug wAhrend 1 ..... 16 T88ftl ~ich Mter durch und 
c'/ hilt 110 em w .... hellflll Produkt, daR man Un 8cheidetricht. von dem 8piritus trenDen kann. 
" • >(1 ureh man ioU f'inem 01 gelangt, du. OhM 8t.Mrin abzuacheiden, bei niederer Temperatur erstarrt. 

t"ber ein Verfahren der REoinigung von Olen mit dem ~ukt von zerkleinerter 
Ii (I (' h 0 fen H (' h la eke und 8chwefel- oder 8aIa&ure siehe D. B. P. fl HI. 

Nsch D. B. P. 58." bedient man 8ieh zur Re~ fri80her Pflanzenale von schleimit::t 
H .... t.andteilen beMonderer Reiniguni801e. die man durch Erhitsen von Keta1lsa1sen ~Zn. • 
Mil. en, Pb) hoheftto Feu- oder BarzsiLuren (Sikkativen) mit 10-10 '1'1. Ol auf 160 erhilt. 
Uit'fttl Reinig~le 80IIen die Eigenschaft haben in der Menp von 6-10% dem su reinigenden 
01 z~P;t, dl8l1Chleimigf'll Be.ttandteile an sich ioU binden. von deneo man nach dem AbBetr.en 
d/l' I"6UMm Ole abzieht. 

Zur ~iniguog fetter Ole IIChiittelt man aie (100 TI.) nacb Db. P. 1.111/1'" mit 0,,,-2 TI. 
Ir."lwrwm Mangan, odc·r Zinkborat oder baaischem Aoet.at. 10 da8 die Verunreinigungen 
11111 ell'ln 8Alzpulver zu Boden (l;N'Wten werden. Du Ol wird von dean BodeDiMs a~en. 

Zur &-inigung \'on rohmn Talg vennillcht man dAll Material nach D. B. P. It 1 .. mil, earugen 
I'wu-nh'fl I'ilwr nu.igt-n Auna-uog \'on Bleioleat in Tal, und IIIk in der WInne 10 ~e 
.. tdll'll. b. IJUln dAll kllU't, F(·tt von dt'1II NiedenchJag der V~ .bsiebeP kann. -
_It .. Vmahrt'lI IlOt .. ieh aucla auf Tran und andere Ole oder Fette anweadeD. tt 

Nach a. "' .... r. 01 .... "' ..... 118, 140, ilt ell vorteilhaIt, sum LAutMn dOlI RUbal- Ita 
Uf'I' 8chweftof4urfO ,.iDe koldt"lltrWtf' eh loni n kUS. u nl su vwwend-. die in cIfr Menge ~on 
l,Ao 0 d"m r"llI'o RubOl ltUIlf';teben wird. (1'..,. bildf'll sien bald dunk.elbnUM F1ocken, dle slcb 
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absetzen, worauf man Wasserdampf einleitet und heif3es Wasser zusetzt, bis sich das MIle und 
gereinigte 01 an der Oberfliiche ansammelt. 

Nach A. P. 1866 894: wird das zu reinigende 01 mit K u pferchloriir behandelt. 
Um fette Ole zu kIaren und zu reinigen verriihrt man sie nach Dingl. Journ. 118, 484 mit 

heiBbeireitetem, erka1tetem Lohe'aus s ug, liiit abaetll8ll unci sieht das 01 ab. - Vgl. [888]. 
Zum BeiD!gen von Fetten ODd. Olen filtriert man ihre Emulsion mit eiDer wlaserjgen Ab

koch~ von SeUen~inde durOO Kohle. (D. B. P. 70814:.) 
Zur Re~ von Olen soll nach D. B. P. 106 670 Caloi umoarbid in der Menge von 

10% dem 01 ~ besondera geeignet sein. Man misoht wihrend 1 Stuncle die Masse duroh. 
wobei siah AoetYlen entwiokelt, IUt -absitsen ODd erhiJt nach der Filtration farbloses, kIares, 
wasser- ODd siurefreies 01, das dann, WenD. S. B. LeiIiliI auf diese Weise gereinigt wurde, in fibliaher 
Weise unter Zusats von 3-5% Blei- oder Mangau.prl.parat verkooht werden kaIID.. Die PreB
kuchen enthalten noah unzersetztes Carbid ODd kOmum sur AoetylenentwiokIung verwendet 
werden, wobei man sm sur Zeraetzung alkalisoher LOsungen bedient, um das die Carbid
teilchen umhiillende Fett so verseifen. 

Naoh D. B. P. 1M 1M werden verseifbare Fette ODd Ole daduroh ~gt, daB man sie 
in der Winne liDgere Zeit mit der ~ LOsung oder Suspension emes Teerfarblltoffea 
emulgiert. Die eiweiBart~ im Fett gelOsten Venmreinigungen werden dadurch teils aus
gefillt, teils rJlen sie in die wisserige ~~ fiber. FA ist ZweckmiJ3~. das so reinigende Fett 
vorher mit emer sauren Fliissjgkeit so eln ODd sur Reinigung emen sauren Te8rfarbstoff 
zu wihlen. Naoh diesem Verfahren, bei dem man siah sehr geringer Mangen von Teerfarbstoffen 
(z. B. Benzopurpurin, Sulfonsiuren der Azo- ODd Aminoazofarbst<>ffe) ala Reinigungsmittel be
dient, kann man auch stark venmreinigte Abfallfette unci FettextraktionsriickstiDde entfirben 
und geruchlos machen, es kann weiter auah zur Klirung ODd Reinigung saurer Abwiisser ODd 
schlieBlich sur Wiedergewinnung von SiLuren verwendet werden, die wie dies bei ofterer Ver
wendung eiDer ODd derselben Waschsiure beim Kliren von Fettaauremassen vor der Krystalli
sstion der Fall ist, mit eiweiBartigen ODd harzartigen Stoffen verunreinigt sind. 

373. Fette, Ole, Waehse firben and denaturieren. 
tTher die Fettfarben und ihre Verwendung scbreibt H. Wagner in Farbenatg. 182!, 8321. 
Ala Fettfarben beseic1met man Teerfarbstoffe, die in Fett- oder Waohsarten, Olen ODd 

¥ettlOsungsmitteln 10000ah sind. Diese fettlOsliOOen Teerfarbstoffe kommen ala amorphe Pulver, 
In Stiickeil oder ala dickolige Fliissigkait in den Handel. Die pulverigen Fettfarben sind reme 
Teerfar~ mit Zusat. von Strec~mitte1n, die Stiick- ODd lltissigen Fettfarben sind fett
saure Teerlarbstoffsalze. Mit der Heratellung von fliissigen und festen Fettfarben aus Farbbasen 
hefaBten sich friiher nur die Anilinfabriken. Jetzt besiehen vielfaoh die Verbraucher die Farben 
und Farbbasen in ungelOstem Zustande und fertigen die Fettfarben selbst an. Sohwane Fett
farbe bereitet man II. B. wie fo~: Man fiillt etwa drei Fiinftel eines Eisenkessels mit Olsi.ure 
oder warmfltissigem Stearin, erhltzt auf 80--85° und trigt unter Riihren sohaufelweise die 
Schwarzbase ein, wobei sich kaine' Klumpen bilden diirfen. Man erhitzt nun die Schmelze auf 
95--100°, wobei sie so ste~ unci zu sOOii.umen beginnt, deokt das Feuer so bezw. sperrt den 
Dampfzutritt und riihrt, bIB die Masse gesunken ist. 1st die Oberflii.che noah mit Schaum be
deckt, so erhitzt man nochmals auf 110-120° und riihl·t schlieOliah naoh Beendigung der 
Wii.rmesufuhr so lange, bis die Masse schaumfrei geworden ist. Die Heratellung der DUn ten 
Fettfarben ist die gleiche. nur moO man die Verachm~temperatur stzeDgef innehalten, 
~ondera bei gelben Farbbasen diirfen 80° nicht 1iberachrltten werden. Zur Bereitung von 
~<lhtonen lOst man s. B. erst die sOOwarsen oder blauen Basen bei hoherer Tem~tur, liBt 
Fie Sohmelse' auf 80° abkiihlen unci trigt dann die anderen Basen ein. Um bel den bunten 
~ben nachsupriifen, ob der Verbind~prozeB abgesohlossen ist, legt man auf ein miBig 81'

wf armtes Bleoh oder eine Glaatalel ein ~18rier Und lii.Bt einen Tropfen der FarblOsung auf
allen. Dar Farbfieok moO siOO dann glei Jg auf daa Papier verteilen, ohne unaeIOste Reate 

zu binterlassen. Die Fettfarben dienen sum Firben des Ceresine, Paraffins, V"aseline, der 
KG erZ8n USW., sum 8chOnen von Druckfarben und zur Heratellung von Doppeltonfarben fiir'die 

raphik. 
S . ~ie ~n den ~arbenfabriken bezogenen Spezial-Fettfarbstoffe, Z. B. Cerasinfarben, ferner 
lfrrltindazin, InduHnbase und Fettsohwarz, werden der so fiJ::benden Masse s~tzt ODd durch 
T rnr~ not~alls un~ Erwirmen geiCist; sie .IOsen siOO in ~hol. Sprltlack, Kopan..c,k, 
eelllpentmol, Lemtil, Benzin, Benzol, WaChs, Stearm und Paraffm. Verwendet werden z. B.: 

rll8inrosa I, -rot I, II und Ill, -blau I. -violett I, -rIb I, -<>!aJlge G unci I, -braun AN, -rot taa und B,,-dunkelrot I unci II, -gelb-:A.T, ATG, 8pritmdazin, Fettschwars m, Indulinbase 140, d e 714. Z, -base 34.68 Z der FirIna Leo~. Cas sella & Co., Frankfurt a. M. oder die entsprechen
en Farbstoffe der anderen Farbenfabriken. Misohtone, Z. B. Griin eneugt man durch "Misohen 

von 10 Tl. Cerasinblau I und 1 TI. Cerasingelb I. 
Zur Heratellung der sum Firben von Paraffin, Wachs und Ceresin dienenden Anthraoen

:ailrbstofflaoke aohmilzt man mtiRIiohst wasserfreie Aluminiumseife mit dem gleichen Gewiahts
e eines dar genannten Stoffe unO. firbt die erRtarrte Masse unter Steigerung der Temperatur 

des Bad. mit der Alisarinfarbll:lsung bis die geschmolzene Masse dunkelgefarbt ersoheint. 
Laa,I, Ohem.·teoIm. VonohrUta. 8. Aufi. III. Bel. 28 



troc1met aie dann unci kann den KuOOen dfrektzum FII'ben dS' Kenenme'e beniitzen. Bei Ver. 
wendung von Alizarin erhiilt maD. bei Wachs nocb in lGOfaohS' Verdiinnuug ein kriftjges Rosa. 
ner SeifQehalt start das Brennen de Kerzen niOOt, sola.nge das Verblltnis swischen Alwninium. 
aeife WId Wachs geringer ist alB I ~ 7. (G. UlrIch, 111«' teeluL Gew.·M .... 1891, 197.) 

Zum Farhan von Fetten, Olen odar HarZEll lOst man in ibnen organisobe MetalIsaIze auf 
unci firbt die LOsungen mit auf MetaJlbeizen ziehenden Farbstoffen evtl. unter Zusatz von wenig 
Wasser &us. Man: l&t also z. B. I g Aluminiumpalmitat in I kg lfineralol unci firbt das 01 heiB 
mit 1,6 g 20proz. Alizarin. Man kann aucb die L&ungen dar MetaUsalze in Kohlenwasserstoffen 
u. dgl. mit den Farbstoffen firben, also z. B. je 5 g Aluminiumstearat unci Stearinsiure gelost 
in 90 g Benzol mit 7,5 g 20 proz. Alizarin und 20 g der roten LOsung_ mit I q Mineralol mischen 
odar Metallsalzaufl&UDg unci Firbung gleichzeitjg vornehmen. Nacb anOeren Ausfiihrungs. 
fonnen firbt man die MetaJlsalzl&ungen mit den Farbstoffen odar erzeugt die alB Beizen benutzten 
IrIetallsalze in den Olen, Fetten odar Harzen statt sie zuzusetzen usw. Nach diesem Verfahren 
und seinen Variationen kann man Kerzen, Wachswaren, Harze, Ole, Kautscbuk, Celluloid usw. 
firben odar die gefirbten Ole zu Holzbeizen, Polituren und Anstrichmitteln verwenden bzw. die 
Farbstoffe Haarolen, Pomaden odar SOnBt liootecht zu firbenden Materialien zufiigen. (D. R. P. 
198 470.) 

Zur Herstellung von in Fetten, Olen und Harzen 100licben Farbstoffen behandelt man orga· 
nische Farbstoffe in Fonn ihrer ErdaIkali-, Erd- oder Scbwermetallsalze, z. B. 24 TI. 20proz. 
Alizarin ~&t in 4,8 Tl. 40gridjgar NatronIauge unci 100 I Wasser mit einer heiBen LOsung der
selben saIze del' Fett- oder Harzsi.uren, also z. B. mit der LOsUBg von 11,3 TI. Olsi.ure in 4,8 Tl. 
40gridjgar NatronIauge unci 100 Tl. Wasser, liBt dieae Mischung dann langsam in eine heiI3e 
LOSung von 19 Tl. Aluminiumsulfat in 100 Tl. Wasser flieBen, filtriert den Niederschlag, wiischt, 
preSt unci trocknet ibn vorsichtjg bei 80-100°. Man kann so auch sauere Farbstoffe in 
fattlOsliche Fonn iiberfUhren. (D. R. P. 198 278.) 

'Ober fettlOsliche Farben mit Kolophoniurn alB Hauptbestandteil in den sog. Kupplungs
farben odar auch gewinnbar durch Aufl&en von basischen Teerfarbstoffen in geschmolzenem 
Stearin siebe Farhe und Laek 1920, 146. 

Zum Firben von Wachs, besonders fiir kosmetische Zwecke, kommen nach I. F. 
Suber, Farbe unci Lack 1912, 282, fiir Gelb unci Gelbrot, Sudan I unci n und Kurkuma, fiir Rot 
Alkannin, fiir Grlin Chlorophyll und fiir Braun eine Mischung der beiden letzteren zur An
wendung. Man lOst die Farben zweckmiBjg in fetten oder atherisOOen Olen und verriihrt die 
LOsungen in die geschmolzenen Wachsmassen. Wenn man Farbstoffe verwenden will, die in 
den genannten LOsungsmitteln unloslich sind, wie z. B. basische FarbstQffe oder Korper
farben, so rUhrt man dieae direkt in die geschmolzene Wach!l!D9Spe ein, odar lallt die basischen 
F8I'bstoffe, urn sie in feinverteilter Fonn abZUBCheiden, aus ihren heiBen, wi.sser~en LOsungen 
mit AtznatronIauge aus. Arseii-, AntimoIi- oder Quecksilberfarben diirfen natiirhch, 'Wenn das 
gefirbte Wachs fiir kosmetische odar fiir Zwecke der Kerzenfabrikation verwendet werden solI, 
nicht beniitzt werden. 

tlber Wachsfarben und ihre Verwendung ebensowohl auf Holz, ale auOO auf verputzten 
Wandflachen usw. siehe Farbe und Lack 1912, 802. 

trber Wachs, Wachsfarben unci Wachsbeizen siehe die kurze, iibersichtlichf, Zusammen
atellung in Farbe unci Laek 1912, 78. Vgl. die Kapitel Holz, Lacke, Firnisse, Anstriche usw. 

In 8eUens.-Ztg. 1911, 441 berichtet Harmsen, Hamburg, iiber Denaturierung von Olen 
aDd Fatten und die Denaturierungsmittel. V gl. in 8eUens.-Ztg. 1911, 607, Die einzelnen Dena
turierungsmittel wie TerpentinOl, Safrol, Ohlin, kiinstliches Wintergriinol, WeroIin usw. 

Ubef ein KrystaJlviolett ale Fett- und Oldenaturierungsmittel siehe O. Heller, SeUenrabr. 
1108 889. 

Unter den Denaturierungsmitteln von Fetten und Olell' und zwar ErdOl, CitronellOl, R?s
marinOl, Terpineol, Safrol, kiinstIiches Wintergriinol, Olein und Nerolin ITa, ist letztereli! als wefe 
kryatallinische Masse seines durchdringenden OrangenbHitengeruches wegen das wt:ksam~. e. 
da nur 10 g zur Denaturierung von 100 q Rohgewicht der Ware geniigen. Rosme.rinol gend,!ft 
sogar in dar Menge von I g' pro 100 q F"ett. In der Praxis verwendet man iibrjgens nur ~e 
anderen" Mittel, von denen man je 200 g auf 100 kg des Fettes braucht, wihrend vom Oles 
sogar is kg unci vom ErdOl I kg fiir dieselbe Fettmenge notjg sind. {Harmsen, SeHens.-Ztg. 3 , 
441, 478 u. 602. d 

'Ober Denaturierung von Olen, besonders Be.urnwolleaatOl mit Rob pi n 0 I, das die Anwen ~ 
des Oles in dar Seifenfabrikation nicht hindert, alB Denaturierungsmittel sehr wirksam und pra 
tisch UDeIltfernbar ist, siehe G. Knigge, SeHenfabr. 1909, 1089. D' hte 

Baurnwollsaatol wird am besten durch einen Zusatz von 10-15% Alkalilauge von der Ie 
1,33 denaturiert. (G. Wlnterfeld, Cbem.-Ztg. 1909, 88.) . B hres 

Um Talg ungenieBbar zu machen, bohrt man in jedes FaB mittele emes erhltzten °iind_ 
odar EisenBtabes bis zu 20 Bohrlooher und verdirbt den Geschmack des Fettes de.<iurch so gr 
Hch, daB eine weitere Denaturierung sich eriibrjgt. (SeHenlaltr, 1908, 798.) 
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Fetthirtung, Ft'ttsiuftabkommlinge. 

374. Utera&a! aD. Allpmeln.8 uHr Fetthirtung • 
• ·.hrion. W .• llit! HIrtun(t del' Feltt'. 11I'RulVIChwt>~ 1921. - Klimont, J., Die neuereo 

,,·ntl ... tileelwD \" .... ahl'l'll dt'l' Ft"ttindllBtrie. 2. Aun. Ll-ipzilt 1922. 
. t'b« FCII'tel'hrittt' del' techniacheo Fettch .. mie Un Jahrr 1918 I'iehe W. FahrloD, Chem. KeY. 

t ("muM.) 1.11, !tl. 
EiM> ~(' DanteIlung der Entwicklung der Frtthirtungaverfahren. ebeolID 

"It· ,-ine kune ~hreibung del' iImen vorannangmen pmktisch unbrauchbaren Methoden. 
d.r WMl'C'l"ltoff~ an Fette unter dem Einnusae voo Jodw8118e1'8toff und PhORphor od .. r 
(hl"r und Jod bd hOherer Temperatur und Druck. femer der Behandlung der OIRiLure mit 
:'.·hwt'f.,I..aure &1Rt'U Bilchmg WD OxyateariDsiure und oooisiure, schlieBlich der Reduktioo 
.jurl'h FJt'ktrol)'MI .... CberRaria zu dm lratal}'tischeo odei' Kontaktverfahren, findet Rich ala Re· 
i"mt \Iller f'inrn Vortratr .on .,. GeWte.mI., Ul Selle""r. It, 711. 

ni., OIh1rtlUlfZl'frage wird in sahlreicheo Aufllitzen in Selle ... ·Z". 1812 (S. 807, 71f, ;37, 
1'11\, , ••• 1 .... 1111 _w.) und 1.1. bcaprocheo. Vgl. II. A.nuh in Chem.·Z". 1811, 28;; 
fbd. I •• t," (a.b). 

t'brr die katalytische und 80uatigc Fetthirtung aiebe auch die zuaammeofasaenden Auf· 
..• I7.l' \'on W •• ,. .... a'nl .... W. a.nor in SeUe ... ·Z". a, 688 bzw. 614 und D. Parium.· 
Itt'. ~ .;& u. !G. - VgI. Gaterr. a.e .. ·Z". It, 88; SeIl .... ·Z". 181t, 2M u. 26.; Chem. IDd. I!I''', 881. 

In ,'mer ZUMIIlIneDf8l88ndeo Arbeit beIIp'icht G. Grote in Cltem.·Ztc. 1111, 17 die GeBchichte 
d,·r dt:n gnmd!!Jt'ndeo Nor .... (CroufIe ... )Fetthirtungsverfahren I!piter gefolgten Methoden, 
l,. ... rhrelbt die EigMuIcbaftAm der pbirteteo Fette und erOrtert deren Hauptverwendungsgebiete 
" d.'r XabrunpmitteJ·, 8eifeo- UDd LederiDdustrie. 

Xlllllentlich die eDf'iachea UDd aruerikanischeo Patente iiber Fetthirtung und jene Verfahren 
lIb"rllllupt, die i.\ den emac~ Fachwerken nur kurz enriihnt Bind, finden Bich in einer Arbeit. 
\"11 H. Ka.&enwlea in Selle...... 1_ II, 60 u. ... 

l)i,' OewiDnung pbIrteter Traoe beschreibt C. Grimme in Cltem. Bey. 10, 128. Ebd. 
fHldt't !'kh eiDe Zusammeoatelluug der t1otel'lluchungs· bzw. Uoterscheiduogsmethoden von ge
I'ilrtt'tm Tn.aeo 

{'her Fetthirtung siebe schlieBlich daa zuaamrr.t>nfasscnde Referat von Herel bzw. die An· 
C'llbm "on D. G. IJ ..... in PuIi .. ·Z". t, 141, lit bzw. 8e1'.aa..Z". a, 2M u. 167. 

IJer Prosea der Fetthirtuug dureh Hydrieruug liBt aich nur in groBtem MaBstabe ausfiihreo 
lind kann daber der deutachen 8eifeoinduatrie nur auf dem Wege der Griindung geDOBSenschaft. 
Ilt"hf'r t'nternehmungeo uoter deo :deinereo Firmeo nutzbar gemacbt werden. 

Vie Venuche, allB der nur fiil' Zwecke der 8eifeofabrikation verwendbaren 018iur .. ein 
r·'-I."'< Material zu gewionen. liegen weit zuriick. ent der neuereo Zeit blieb es jedoch vorbehaltcn, 
rlltl('~f'lIe Verf.hreo zur Her8teI1ung feater Fette aus Olsiure aufzufiodco. 

1)16 Hirtung dOl' Fette. also die Umwandlung der Olsiure in gesittigte. feste Fettsiureo 
Wllrul' frUber aUBIIChlieBlich durch BehaDdluug mtt koozen.trierter Schwefelsiure a\L~gefiihrt, :"'1 dl'r Kich die Elcmente des Wassera an die Doppelbindung der Olsiure anlagem, wodurch 
I'xy~tf'al'insaure entsteht. Die oeuer8D Verfahren sind Hydrierungsvc.'rfahren, d. h. man 
'(C'I ~t unter dent EinfiUlllle verachiedener katalftiach wirkeDder Subetanzen, besonders fein ver· 
~':IIII'r Metalle, Wasseratoff an die Doppelbind~ der Olsiure an und gelangt 80 durch 
I IIIW!lndlung del' relativ wertloaen OJa&ure in befriedigender Weise zu festt'n Produkten, die fUr 

, , .. Kt:rzen., 8eifen· WId 8peiaefettinduatrie hervorragende Bedeutung besitzen. 
I"e Verfah.-en dOl' FetthirttIDg beruheo demnach auf der Erkenntnis der ungesittigten X'atur 

~~'Iolr."i('hcr in den natiirlich8ll Pflanzen· uod Tierfetteo vorkommendeo Si.uren yom 'I'yp\L~ d .. r 
:I-~I~en Olaiure: CnH •• COOH. Diese untencheidct Rich von der dieselbe Zahl Kohlen.~toff· 

1\ "lilt' "!lthaltenden tl&eU'iodure C .. ,H ... COOH, die bei 69,2° achmilzt, durch den Mindergehalt 
\~'f;t"I'1J1 Waa.entoffatomen, d. h. m ihrem Kolekiil befind~ sich ein dop~lt gebundenes Kohlen· 
~.'J I~tonlpaar, elM leicht a. B. Halogen od.Wuaeratoff an1aaert, ... 0001 di'3 nunmehr gesittigte 
F t 'r Jindung I. wird. Mao ~ 80 die OIaI.ure eothalteoden "Naturprodukte "on Art des Sesam-, .n:"uO., BaumwollMatOl, aher auch die me-..... Ye Dopp-lbindun,zt'n enthaltt'ndt"n Trane (C1upa
IaI.J( "~ure ~ .. ,Hp':OOOH) od~ elM Ricinuaal [C.,H .. (OH)(COOH)) zu "harten "._ 
I St"III'Blat'h fuhrt al.K'h ~ile Verellterunll d('r I<' .. ttl'iurt"n (814). vlli. (1.1) ZII jZf'. 
'Iirt"It'n FetWrl, da man ClIJ I ... der Hand hat, die Komponentf.'n 80 Zll " .. ihle-n, dati f,,'at .. Frtte 

• htHt· "en. 
T Jli!. direkte AuJallM'UllR von WU8eI'Iltoff an ungeaitt~e Vt·rbindungen. vor allel\ Fi. .. <,hole. 
\ rUf .. ·, 8u<'h RicinUll· WId LeinOl. bon mit Hilf" d ... elrktri8chen 8tromes~hrh .. n, wobei 
,;'11 ,":"iJ('hl EinfiuU die Natur del' EIektrodm (Palladiunl, Nickel WlW.) ist. Ferner 1lf'linlrt die 
1\~tl:I"rurtg die • .,. ulllft!llltt~t'D VerbioduDlft"D mit Hilf .. ,"on Kontakt8uhstanz('11 (KAt,,
. -lIl1.r.'Il); toO ... urd.'II die grundlesmden "rhuche Sa~atlen WId &.D ..... DI im Jahre 1901.rni~ 

28-
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. rh~t ..... df'f' r.oIirrttntr .-in dhnu....itrN ~tukt v(?n d.·~ J'I(~lAh! 113.M. f'nt~pr~I\f'n(! d,.~ quan-
\.!ati' .... t'mwandlu,,« d« do.,."..& ~tl(lU'n 8eun> m dk' pm("l'Il Jl .... atllgtt· "'rbmdu~, 
.I ... ida ...... ~ d ... Wa"f'rionrn vollaieht. (D. R.~. 287 MO.) . 

In ....... I--. '-' 471 .. t von df!ln .;ngllndM' G. Gw, ... I'm ApJl8I'at l)('f<chrwben wordt'n. 
"1m IlNtill ...... dfII' Taa.- unci 0IIIIurPn in Piner AtmOOlphAr'6 von W_rdarnpf, wn Produkte 
IlIr Krnrnf.bribtion au .... innen. Er will 10 f .... lt· Jo't'He erhaJten haben. 

In ............. 1"-118 empfiehl& CapaHloai Four Hirtu~ dee TaJgee BI('izuek('r Zll v('r
.... ndf'ft. d_ maD dftn paehmolllMMO Taig in der Ml'ngf' von 0,7'/,.. ZWletzt, ~orauf man noeh 
• 1I.~ Zrit n~ erhAI& und die ~irtete TaJ~ von dem gebildeten ~mgen Bodcn. ... tz 
"hziPbt. F..in weiterer "-"& von 0,016 n. pulvl'rialiertem Weihraueh unti I /M Terpt'ntinol hat 
,,,II' df'ft Z~ dell ... diNem ~ '1'..Jg bereitewn Kerzen w&hrend dee Brennentl einen 
I"....,..,..... Gf'f'ueh au wrlf.ihen. 

rbt'lr diP 8palttmtr und gkoiehzeitige Hartung der Fette durch Erhitzen mit S-12~~ ChIor-
1. n k auf 160-2000 .ieI.., L. KnIft und Te ...... MoUa" DI.~L loum. 162, "I. AWl 300 n. 
T"IJl. vom Schrlf'lqJUnkt 38°, wurdf'n 80 naeh der fol~nden ~tmation mit W6III'erdampf 
~[,o n. FI'ttMun! «haltf'll. die bei 46° echmolaen. 2180 n. PaimOi von 24° Sehmelzpunkt 
Il"urdm mit 12~o Chlonink behandelt: daa Produkt der Venw>iflJlll( Kchmolz bei 36° und das 
l'roduJu d« DNtillation bPi 46°. 300 n. 0Ia&ure wurden mit 12% Chlorzink behandelt, wobei 
lIA('h ci .. IlNt.iIlation em _iOeII, feBtee Produkt von 32° Sehmelzpunkt erhalten wurdt', des.~n 
c ;,·,..irh& 170 n. btot~. 

Zur Cberftihrung von 0Ia&ure in feete Fettduren behandt'lt y. Stbmldt, Zelt.ebr. r •• Ilpw. I''''" 1_ "" d"" Rohmaterial bPi 180° mit 10% Chlorzi n k, wischt sod ann mit verdiinnter 
:--"111'''. kot-ht mit W.-er aus, entfernt das W888eI' und destilliert das Produkt mit iiberhitztem 
W_"I'damllf. Alii! dem Deatillat trt-nnt man daa Kerzenmaterial von der OIsaure durch Ab
,.r,--r\. 

"g!. D. L P. 148 III: Erhitsen dee mit Seh_feIsaure vorbehandt'lten Oles (Gemisch von 
F"\lMw'en mit Os)'l'..nn.&ure) mit 1-10% Zinkstaub. (Cbem. Rev. 1904, 100.) 

Man .. hAlt LB. dureh Erwinnen von oxydiertem, gereinigtem Rapsol w&hrend ciniger 
M innt ..... mit Z i n IE p u I v(' .' ein puee festes Felt vom Schmelzpunkt U 0. das in seiner ehemischt'n 
Zw'.mnM'llMC'tzung unveriaden Min diirfte. Ob der Vorgang dieser Hartung eine Hydrogoni
'"' iun iat od« ob llio em Analogon der 8chmelzpunkterhohung VO:1 Fett.~toffen mittels Stearin
~"IIl'I""nilid danttf'lh, iII& nach 1.01 ...... zwt'ifelhaft. (G'llle elv. 1907, 9.) 

Zur t"mwandlung von OIdure in feste Fettaauren emulgit'rt man 100 Tl. der ('rstefl'n nach 
II. H. P. 17t ItO mit 10 n. IfFOL Formaldehyd, trigt 10-30 TI. Zi n ksta u b (entspn·cht'nd 
o.r)~2,a n. Zinkoxyd) in Idemen Portionen ein und schiittt"t die dickl~e Masst· in 80° warllltls 
WIl_. wn d ... fein verteilte Metall von dem geschmolzent'n Fett zu scht.'lden; nach dt'1Il Erkalten 
l"'bl man die Fettlj('hicht abo Von der Behandlung mit Fonnaldehydltisung allt'in naeh E. P. 
~11l'18tl UDterIIeht"idet aich daa Verfabren dadurch, daO eine erhebliehe Sehmelzpunktserhohung 
.nil'll wird. 

178. FeUIllnupverfalmn mit 8ioreD UDd OxydatioDsmitteln. 
Saeh dm entc.on ~ YOIIl Jahn- 1860 wurden die Fette (mehrere Arten Cocos- und 

1'1l1r1l0i. KnochenfPH. Fette au. den 8PiIenwla8ern usw.) mit wenig Prozenten Sehwefelsii.ure bei 
130" in f'iMernt-n twfiOeD ..rutst.. aiadann auagewaachen und der feste Bestandtt'i1 in ei~rnen 
IIt ... t.i11at~ bei leoo uw.er Einleiten von auf 260° iiberhitztem Dampf in die Fettsllbstanz 
tl, ... tiIJiert. Ala ... Innead. Medium diente in d .. eiDen Fabrik schmelzendes Blei, in der anderen 
tlf'l!ltr Sand. (BerL Qew.-BL II, Ii. Vgl. PoIJt. Z. ..... ·BL 1860,108.) Vgl. labr.-Ber. 1867, 466. 

0.. UbUcI.., V.-rfabreo dea Bebaadelm d .. Fette mit 3% 66griidiger Sehwefelsiiure bt-i 120· 
~~dll't bei d .. weitertID Aufarbeit~ d .. gewonnenen featen Elaidinsiiure zu einem '·crlust an 
.,·ttaluren. durch die durch UDricbtige EmuJaionierung bewirkte Teerbildung. In D. R. P. 73271 

"'lid Verfahreo und A.,.,.... SUI' Vameiduua diesee Ubelatandes beschrieben. \\1.J:·Nu;t ~.~~i.:r [;imalhlrtuug mit 8chwefelsJ.ure vom spez. Gewieht 1,8 nach 

ClJt!l' HenteilUDI f .... Jl'ettaIuren &WI OIaI.ure, RiibOl, Olivt'nOl, Tran. Sonnt'nblumen
~'?('r.lItaumwolIaanMlD& d,1nlh Bebaadhmg mit 30---40% gekiihlter Sehwt"felsii.ure \'0111 Spl·Z. 
,(-wICht 1,111 bei etwa I· .iehe D. L P. 17 Itt. Die Maeee erwinnt sieh auf etwa 360 und wW 

dano mit df!ln doppeiteD Volwnen Wa.er venet&t. worauf man die gebildete Sulfo\'erbindung 
dill' I.~~ ~h En&lernung d .. Rl1"8l'in- und echwefela&urehaltigen Unterlauge mit Wa.'I.'ler 
allA....,..t. urn die beim Abldlhlen aicih aUMCheidende feete Fettaaure zu erhaJten. Sie wird ab
~"~8~, mit Aikohol od .. Benain gewuchen und destilliert. Dieseot bei 70.6° 8chmelzende Pro
f ~._t. d ..... t SUI' HentelJWII von Keneo. w&hrend die nu.,· bleibende Oxyoleinsl.ure in der Seuen
"..-ikation od .. in d .. Tilrkillchrotflrberei VeMrf'ndung inden unn. 
. 1-. \'..rahnon SUI' HentelJUDI von fcawn Produkten aus Ols&ure durch konuntrierte 
~'hD""''''''''''' UDtl'f' 10-30° UDd folpDde Vermiachung mit groLlen Wauermengen ~chr~ibt 
- .... ill ate ..... lIN. I_ 

. Zur OI.Iw.bIrtUDI_behaadeit man daa in f'ilernen Ke.eln befindliche Fett bei 80-900 

~% dea je Dllrh _ Naa.ur d. JI'ettea auf 5-16% ber'eehneten Quantwns 66gr&digt'r Sehwefd
,atco~ die Teruperatur durch direkte Feuenma od .. Durchleiten einee 160° heiOen Dampf-
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atromee auf 120". trigt den Reet del' Scbwel"""" ein. erbit.1I& .. ...... ·r nd ....... enlanc 
animaliscbe Fette auf 150". Pllanzenlette et ... Diedriaer. ateDt .. _ o.aapf .... ,...~ die 
M&IIII8 in eineo kupfernen Keeeel. w_bt aie dOlt mit. 'fmebeadem W __ ... aiId ,...... ill 
bekannter Weise weitel'. (D." P. 1l.1tL) 

Zur GewiDnuug feeter Fettduren vereeilt ID&D die Fette mi& ADIaIiID WId -'-It die 8eiftlll 
mittele konzentriertel' Scbweleblure in eolcben ~ da8 ......... z..a&al:mlllJlloich 
die t1mwaodluug del' Fettaiure bewirkt wird. Em Uberichul von 1% 8ber cUe "'t~ 
~eniigt. um die Auabeute an leeten Fettaiuren urn 16% au ateiprD. .... ~ die .FeUe unw 
Riibren mit 4-6% konzentrierter 8cbweleJaiure ODd' bewirkt eo nicb' lUll' die ap.a .... 80Ddern 
zu gtdcber Zeit AnIagenmg der Scbweleldure an die ~ 0IIIare unw BiId .... VOn 
Stearinacbwelela&urOJ. die beim lolgenden Kocben mit. W .... in boobIehmol .... OKJateatin
saure unci ScbwelelsiLure zeriiWt. (D." P. 188 1 .. ) 

DieBe Metbode der Behandlung von Felt cnd Fet~ mi& ...... lJeb_eIeIure &Urn 
Zweeke der Spe.ttU1!8 dee Neutralfettee und de!' Osydation der OlelUre au OIIIchwelelliure. und 
zwar bei 900 mit 6%. bei 1120 mit 3% ScbwefelaiUre, in let.ua .. Faile wIbnad f-I StUDden 
Einwirkungsdauer bescbreibt O ..... aer in Onerr. a. ... -. 1-. .. 

Zur Hartung der OlaiLure bebandelt man lie nacb del' n.tDIa.&ion mi& iiberbitatenl W ... r
dampf mit 68-66gridiger Scbwefelaiun-. erbitzt elM erbaIteae Oemiacb VOD J'~ unci 
Oxystearinsaure in offenen Gefi.Ben mit 1-10% Zinbtaub auf 100·. __ die ""lIdeteft Zi II k· 
sri fe n mit verdiinnter JtIineraIsI.ure unci preDt acblieDlich ab_ Durcb die \f"ord..dbation mit lIeilJ· 
dampf wird das Produkt 80 weit ~inigt. daD die lolgenden Operata.. ... einem I4Ibr bellen Pro
dukt fiibren. (D." P. 148 OI!.) 

Zur HerateUuug leeter FettMiuren bebandelt man Olein nacb D. L •• 1 •• 1. wihrencl 
10 Stunden bei 60-700 mit 36% konsentrierter Scbwelel.iure. ",coht einip Male AIJIi 

und deetiltiert d .. Produkt. daa 0.'6% gebundener Scbweleldure _thIIl. bei t~· unci '00 mm 
Vakuum im Waaaerda~f8trom. Da.l>eetiUat entbilt ~ Ende del' Operation 6.3% Kohlt!n· 
wasseratolle. Zweckm ig setzt man den vorbebandelten J'ettaluren VOl' der n-till&tion 3,5°" 
Natriumcarbonat SO und erbilt 80 ein belles. last gerucbloeee DesUUat. elM nur I.t~o UI1wDtlir· 
bare Substanz entbilt. 

Dieser ProuD der Oihirtuug mit ScbwefelaiLure wurde friiber bei BtnitUllil von NahrWljl!l' 
mittelfetten viel augewendet. doch beetebt der groDte Nacbteil deB Verlahralil darin, dall dill 
erzielte feste Fettaiure im Vergleicb zu Stearin- und Pa1mitinlliure'd~11 noeb vel'hlltnidOliIJlI( 
niedrig acbmilzt. und daD sicb bei dem nicbt quantitativ verlal1fdllden ProseD ein Diehl WI' 

betricbtlicber Teil der fliissigen }'ettaiuren in die bei nur 4~0 achrnelaeade hoQI.lurtl \'.~r
wandelt. 

Nach TIl~blU'" labr.-Her. r. ebem. Teebn. 1868, _ kann man Fette oder Ole durch Ein· 
lei ten von gasfOrmiger scbwrfJiger Sa'~re in dU8 auf etwa 2860 erhitste )(at«ial wi.h~·nd 
Jl/. Stunden oder besser. um Zersetzun,.;en zu verhiiten. in das 2600 beWe 01 wlhrend 4 Slund"n 
hii.rtt·r und feeter rnachen. Zur Bt-:.eitigung der gebildeten ScbwtlfelverbindUIIpD eoU nlolft'l, dt!m 
}'ett wihrt'nd der Operation etwdII K upferseife zUlletzt.'n. doch iMt dialer Zu.at~ bei \·erlU'bo·IIUrl6t 
neutraler }'ette Bieht notig. 

Eine einfache Methode der l1mwandlung fliil1s~ Fette in fest.e waadte Ca ......... JotarII. 
I. ,rakt. Cbe .... 81, In, aR. Er bebandelte die Fette mehrere Stundm mit. bedJem ••• lpdt·r· 
siiurehaltigem'Wa •• er und erhielt durch Veneilung und Deeltillation der 110 vorbeiw.n(lt"ltt'3 
MaHse ein PrOdukt. in dern die Menge der fliliJaigen Bestandteile stark berabgemindert WIII', wiUlft'lI, 
zugleich der Scbmelzpunkt der leeten Fette hoher lag ala jener del' .. tilrlicben fe'l'~ ~1.l1tl' 
teile in dern urspriiDglicben Geml'lnge. Dieeee Verfabren der HirtUJII niiaaipr )'l"tt~ Id 'Ft:r; 
lliiure ist genauer beBcbrieben in DlacL loara. 181, Gt. Hervorbobeal..-t .t. daD del' 'J \ 
des Verlabrens bebauptet. die OWure dee Handele dureb etwa dreilltu..:. 8tohand1w~ nu 
etwa 3gridiger verdiinnter Salpeterlliure volletiDdig in den f6llt~n Zuatand iilAorfUhn'D au lLo'lRl'Il, 
wobei jedocb die Gegenwart von etW811 Eisen Bedingung iet. ~ I. 

Die je nach der Konzent ration langaame oder onergillche Oqdation d"r .'et til. dureh "~"" 
prteralure hat woNg techrWichee Intel'ell8e. Eo! bildcn aich dabei a. allen UI~"" d.·r :;l 
_uren hydroltylierte Siuren. zuletat Nitroderivato. AWl Lein- und RicinuaoUl «IaII. ~''''" ~I ••• 

raucbmder Salr,eteniure IIOg. nitrierte Ole; prakttK:h venrendet. IUIID in dil..,m.... .-I" " 

metage von 211. Schwefel- und 1 TI. Salpeterlliure. I '" 
Auch die llehandlung der Olsiure oder dtllll(ellChmolsenen T~ Ini& .. alp"'~II,'".1 "'.,..!II 

fl' n • wie man .ie durch Erhitun von Bleinitrat und Kupfl'l'Oxyd 1C, .. inna. liibrt au lOU"''' .... : ..... 
ft'Kten Produkt. d .. friiher ala Kersenmaterial ditlnte. (Pol,1. 1' ................ - WIll I~~b" 

Salpeuige Siure verwandelt freie OIJti.ure und U1)'ft'1'ide VOD ~ 1ft ,-"",., 
UicliO .. Elaidinprobe" wird in dflr FettanalyltO all~rmein aur UntenucbllDlC d..r \~ .. ~" "'" 
OLiortOIl venr8ndet. Die EinwirkUDgMart der III\lptltrigon Siure bIap von d..r ....... 
)lillchung. d'-In Alter dOlI 01611 USW. alb. ..\~,tI,. 

Zur Uewinnung fllMter 1.,.lparahl aUl' TrallMiu ... ·1I w ..... ·ift marl Lrbtft,... .od..r .... "" ,,,,,,,.b, 
I1ll1'h \'orllt'r~I'hrnder 0 It Y d a t ion. bt·hulUlt·lt tI,,·. l'rtldukt dann mit 1,Uldt-1I Oll)'da' ""~ .. I~ 
cl(l"r mit Tit.,kuhle und fUhrt dit'llt. l"'odllk,,· ill m·hw.·rIWlit·bt. Erdalkali- ud." "' ... "' ... ,," 
ulK·r. (D. L •• 116 'II ulld ... 1 271.) 
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377. Fetthirtung auf elektrolytischem Wege. 
'?:ur Umwandlung von 01si.ure in feste Fettsiuren setzt man dem fliissigen. erkalteten Fett 

nlh1h 0, It. P.126 446 nach und nach in kleinen Mengen hOchst konzentrierte Schwefe1si.ure zu. 
gidlt u\rc,S sulfierte Gemenge in die 5-6fache Menge Wassers und elektrolysiert die Emulsion, 
Wifhrel1 man sie zu gleioher Zeit bei einem Druck v. on 3-6 Atm08phiren erhitzt. Nach einiger 
Zeit i'it die Verseifung vollendet, die Fettsiure schwimmt an der Oberflii.che, das Glycerin und 
die Sch~,efeIsiure verhleiben in der Mutterlauge. Wenn 01si.ure zur Verwendung gekommen 
war, so 1,;,t diese zum groOten Teil in feste Fettsiure iibergefiihrt, die man wie iihlioh auf Stearin 
ver"U'beiiet. Nach Zuaatz D. B. P. 132223 misoht man fliissiges Fett und Schwefelsi.ure von 
vOElbereiIi schon bei 80°, um die Reaktion einzuleiten; der H,sO,-Zusatz lii.Ot sioh dann auf 6% 
herabn . .indern. 

Zur Herntellung von gesittigten Fettsiuren und deren Estern elektrolysiert man die 
unges1i.ttigten Siiuren, z. B. 25 Tl. Oleinsii.ure gelOst in 20° Sprit und 26 Tl' Wasser, unter Zusatz 
von 30ptY lZ. Sohwefe1si.ure (5-10 Tl') mit Kathoden aus platiniertem Platin und indifferenten 
Anodf>I1 bei ein~ Diohte von 1 Amp. pro qm, Temperatur 20--50° und Spannung 4-6 Volt unter 
jeweiligtlnl Zusatz von verdiinnter Schwefelsiure. Nach etwa 7 Amp.-8tunden fillt beim Abkiihlen 
die gosa,mt.., Olsii.uremenge als Stearinsiure gemengt mit etwas Ester aus. (D. B. P. 187 788.) 
Nach dam Zusatzpatent ersetzt man die Kathoden aus platiniertem Platin durch andere, mit 
einer met<illischen, katalytisch wirksarnen Schicht iiberzogenen Kathode und setzt die Stromdiohte 
entsproohend hersh. (D. B. P. 189832.) 

Zur Re.duktion der Olsiure zu Stea.rinsii.ure auf elektrolytischem Wege. allerdings nur mit 
einer Stromausbeute von etwa 12%, arbeitet man in schwach salzsaurer. alkoholischer LOsung 
mit verd.iinnter Schwefe1si.ure als Anodenfliissigkeit. Nickeldrahtnetzkathode und Kohlenanode 
mit 20 Vol' 8ptW.llung und 1 Amp. Stromstiiorke. (I. Petersen, Zeltschr. r. Elektrochem.1900, 049.) 

Zur Umwandlung von Olsiure in Stearinsiure verfihrt man nach einem Referat in Pharm. 
Zentrh. 1911. &8 folgendermaOen:. Man lOst 50 Vol.-Tl. 01· oder Erukasiure in 250 Vol.-Tl. 
starkem Spiritus, fiigt 5-10 Vol.-Tl. 30proz. Schwefe1si.ure oder 20proz. Salzsiure binzu und 
elektrolysiert mit einer Pia tin kathode bei 5 Amp. Stromdiohte pro qcm und 4-5 Volt Spamiung 
zwischen 2() undo 60°. Man kann auf diese Weise 1 kg Olsi.ure mit 7 Amp.-Stunden vollstii.ndig 
zu SteariDsiLure reduzieren. Bei Verwendung einer mit Palladiumschwarz iiberzogenen Palla
diumelektrode und einer Dichte von 100-500 Amp. pro qcm werden zur Reduktion der
selbt>n Olsiuremenge 300 Amp.-Stunden verbraucht. wahrend bei einer nickeIschwammfreien 
Nickelkathode bei 300 Amp.-Stunden sogar nur 330 g Olsi.Ure umgewandelt worden. 

Nach D. B. P. 247464 misoht man 280 g Oleinsii.ure oder Olivenol mit 2-3 Mol. 95proz. 
Schwefelsiure, wobei die Temperatur nicht iiber +5° steigen darf, wiiBcht die Masse nach 24:Btiin
digem Steben mit eiskaltem Wasser, lOst sie in 4:00 g kochenden Wassers und beniitzt die erbaltene 
LOsung a1s KathoJyt. Von ibm durch ein Diaphragma getrennt befindet sioh an der Anode 30 proz. 
Scbwefe1si.ure, als Elektroden dienen Bleiplatten. Man erhilt bei einer Dichte von 0,25-1.00 Amp. 
60-70% Ausheute an Stearinsiure. die man bei Wiederholung der Sulfierung und durch aber
malige Elektrolyse auf 98% steigern kann. Die Sulfosiuren lassensicb auf diesem Wege mit billigen 
Bleikathoden leicht. ohne in alkobolischer LOsung arbeiten zu miissen. und ohne daO BPdung 
von Fettsiureestern stattfinde. reduzieren. 

Siebe auch das Verfahren zur Hydrolisierung von Tran durch elektrische Behandlung der 
Reaktionsstoffe zwischen massiven, porOsen oder durchlOcberten Elektroden nach D. B. P. 3M 479 • 

.. . Auch durch Einwirkung elektrischer Glimmentladung auf eine ii.W3erst fein verteilte 
b.ewegte OIsi1uresohich€ vermag man an ungesii.ttigte Fettsiuren Wasserstoff anzul~ und 
~m Produkt von hoherem SchmeIzpunkt zu erhalten. Eine ruhende Olsii.ureschicht wird leicht 
In harzartige Korper verwandelt, auoh beeinflussen Oasdruck und Temperatur die Ausbeute des 
verwendbaren Produktes wesentlich. Man erhilt zwillchen parallel in geringem Abstand ange
ordneten. duroh Glasplatten (zur Vermeidung des Kurzschlusses) getrennten Metallplatten zunii.chst 
etwa. 20% Stearinsiure, die man entfernt und durch reine Olsiure ersetzt, worauf das Gemisch nooh
mals, jedooh nicht ofter, behandelt wird, da sonst durch Bildung von Kondensationsprooukten 
der Gehalt des Oles an hirtbarer Olsii.ure vermindert wird. (D. B. P. 187107.) 

. Vgl.: tJberffihrung ungesii.ttigter Fettsiuren und deren Glyceride in !l:esiUigte Verhindungen 
Inttte18 Wasseratoffs bei ~wart eines Kontaktmetalles unter dem Einflusse elektriachel' 
Glimmentladungen. (D.lL P. 268 682.) 

378. Olhydrierung mit Katalysatoren allgemein, Wasserstoftvorbehandlung, 
Vorrichtungen. 

Die Umwandlung der Oiissigen 01si.ure in feste, wertvolle Produkte durch Hydrierung wird 
h:i~ zwei Reihen von Verfahren bewirktl nach der ersten Methode von SabaUer und Sandenu 
Soh lent man sich bei der Hydrierung mit Wasserstoff des Nickels, Nickeloxydes oder anderer 
~ wf ermetalloxyde als Katalysatoren bei Temperaturen iiber 100°. bei der zweiten Gruppe der ter ahren geht man vom Palladium und Platm als Katalysator aus und arbeitet unter einem 

uhc~ von 2-3 Atm. Den grl>Oten Erfolg hat bis jetst das Nickelverfahren zu verzeichnen. 
oc 1St nach O. Sachs, Zeltschr. r. &Dgew. Chem. 1918, 783. Palladi um das geeignetste Metall. 
ann folgen Platin, Niokel und seine Salze. Kobalt, Kupfer und Eisen. 
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In Deutschland erkaonte man den Wert der Fetthirtung erst spit, obwohl die Fett VAt.bei
tenden Industrien mit groBen Schwierigkeiten zu kimpfen hatten, da der Kousam an }'l'8ti'etteu 
S8M stark anstieg und andererseits die Rohmaterialien immer lmapper wurdeo. In Englo.nd urn 
die erste Anlage zur Fetthydrierung schon 1906 in Betrieb. 

Den Grund zu den heutigen Prozessen der Olliydr~ legten die Arbeiten S .. ..uon und 
Senelerens, dessen deutsches Patent vom Jahre 1901 die Reduktion org&Disober Karper 
durch Wasserstoff in Gegenwart von NickelkataJysatoren schiitzte. Norm ... verwandete d&Dl1 
an Stelle des Wasserstoffes Wassergas und Da1 fiihrte Palladiumschwarz, PJatinachwmxun, Ziuk
staub, Fullererde und andere Tone als KataJysatoren em. Schwoerer, Beatord lO'Rie }:rdmann 
arheiteten mit verdampftem oder zerst8.ubtem Olmateria.l, und schlieBlich waren es die vE'reinigten 
chemischen Werke Kaysers, dann auch H. ScMnck & Co., 80wie Ellis, die sioh am die Ausbauung 
des Verfahrens und die lukrative Ausfiihrung der Nebenprozesse, z. B. der billigeu W'-"'S9I'Stoff
herstellung, und um die Einfiihrung der gehirteten Fette groBes Verdienst erwarbeJl. 

tlber die historische Entwicklung der Fetthirt~verfahren [SabaUer and Benderena (1901), 
NOrDl&nn (1902), Becllord (1906), Ipatie" (1906--1907), Foldn (1906), Pul und Rot!t (1909), 
WUbucbewitach (1910), Sklta (1909, 1912), Brochat (1914), Marcauon unci Ke1erh .. im (1914:)] 
berichtet N. Schoorl in Belfens.-Ztg. 48, 887, 708 u. 726. - VgI. die Ubenioht dar deutachen 
Reichspatente auf dem Gebiete der kataJytischen Fetthirtung (1902-1916) von)(. B. MSl'JOIchea, 
ebel. S.88O u. 898. 

Als Rohstoffe dienen simtliche fliissigen Fette wie Raps-, Ricinus-. Cotton-, Lt>h,ol u. c4tl., 
aber auch Trane und Fischole, aus denen, soweit es moglich ist, geruch- und ~ackb5U Produ1de 
erzeugt werden. AndererseitB sehr reiner Wasserstoff, dessen Ersatz bej Ausfiihrua,g der Fett
hirtungs-Hydrierungsprozesse durch Wassergas oder Koksofengas aus em. Anzabl uharzeugeader 
Griinde, die H. Walter in Belfens.-Zig. 40, 4: bespricht, heute noch nicht mOgIich ist. Besonders 
schwerwiegend ist die Tatsache der Katalysator- Vergiftung duroh unreines Wassergas 
vgl. Bel. I [389). Die zu hirtenden Fette konnen ihrerseitB durch Beifebildung die Ursache 
von Minderungen der kataJytischen Eigenschaften von Metalliibertriigern sein. Durch Zusatz 
kleiner Mengen von Mono- oder Diglyceriden von FettBiuren zu dem zu hirtenden 01 
wird die Vergiftung des Nickelka.taJysators durch Seifenbildung verhindert, da die niedrigen 
Glyceride sich mit den freien und mit den entstehenden Fettsiuren verbinden. Dement
sprechend kaon man auch Gemische von freien FettBiuren und Mono- oder Diglyceriden 
direkt hydrogenisieren. (E. P. 162882.) 

Zur Reinigung des Wasserstoffgases wird in 6. P. 66 488 vorgescblagen seine BegleitBtoffe 
durch Anwendung fliissiger Luft in fester Form auszuscheiden. Da die Verunreinigunglfll im festen 
Zustande keine Dampftension besitzen, entweicht der Wasserstoff hei der folgenden Eiltspannung 
aJs vollig reines Gas. Vgl. Bd. IV [179J. . 

Nach D. R. P. 801 864 kann man dIe Wirksamkeit des Wasserstoffes in Fetthirtungs- oder 
anderE'n Hydrierungsverfahren dadurch erhohen, daB man ibm etwa 2% Luft, Sauerstoff oder 
solche Stoffe heimengt, die mit dem Wasserstoff zum Teil reagieren, wenn man das Gasgemisch 
'fiber einen AktivierungskataJysator leitet. 

Die technische Apparatur heim FetthirtungsprozeB bespricht I. KUmont in Chem. Apparatnr 
8, 26 u. 89. 

Vorrichtungen und besondere Af.paratanordnungen sind in za.h1reichen Patenten beschriehen 
(siehe z. B. D. R. P. 199909, 82662 , A. P. 1167998, 1026166 usw.) 

Zur kontinuierlichen Herstellung fester Fette aus Olen durch Hydrierung bedient man 
sich z. B. einer Schleuder, an deren durchlochter Wandung die KontaktBubst&nz angeordnet 
ist, 80 daB heim gemeinsaman Durchschleudem von 01 und Wasserstolf die Sittigung des Olea 
mit Wasserstoff erfolgt. (D. R. P. 262820.) 

1910 wurde die Methode von Teatrup und Wollbuchowlb zuerst angewendet, nach der der 
KataJysator mit dem 01 vermischt in einen Raum gespritzt wurde, in dem Wasserstoff unter 
erhohtem Druck vorhanden war. 

Ein Apparat zum Hydrogenisieren der Ole hei hoherer Temperatur ohne tl"berdruck be
schreibt I. KUmoDt in Chem.-Ztg. 1922, 276. - S. auch die folgenden Kapitel z. B. [880). 

379. Edelmetallkatalysatoren. - Katalysatormetallriickgewinnung. 

tlber KontaktBtoffe fiir chemische Reaktionen allgemein siehe Bel. I: Abschnitt .. Kolloidale 
Stoffe und Metalle". 

Die Verwendung der EdelmetallkataJysatoren war der hohen Kosten wegen eine Zeitlang 
zuriickgedringt, doch scheint es, als wiirden sie neuerdings wieder in den Vordergrund treten. 
tTntersuchungsresultate iihar die katalytische Reduktion von Fetten mit P a II ad i u m bringt 
A. Skit. in Zeltschr. f. ange". Chem. 1920, 72. 

Zur Ausf~ der Fetthirtung mit Edelmetallkatal)'8&toren (Bel. I [879)) verfihrt man j~ 
allgemeinen in der ""Weise (D. R. P. 286488), daB man.z. B. 1000 kg RicinusoT odei' Olsiure mIt 
1 kg eines 1 % Palladium enthaltenden Katalysators (z. B. auf Holzmtilil oder Kieselgur nieder.
gesc~enes Palladium) in einem gasdicht BchlieBenden Druckkessel verriihrt, unter 2-3 AtOlL 
;Druck Wasserstoff einleitet und zugleich auf etwa 80° erhitzt. Wenn das Manometer Druckab
nahme und damit WasserstoffaufnaJune seiteps des Oles anzeigt,leitet man bermals Wasserstofa 



Fett-(Waohs.)gewiDnung unci 4el'arbeitung. 441 

em bis sohlieBlioh dar Druck konstant bleibt. 8chlieBlioh filtriert man den Kesselinhalt durcb beiz
.ba.re Fil1Bp:eaaen ODd verwendet den in dar Preese zuriickbleibenden Katalysator zu einar neuen 
Operation. Na.ch dem Zusatzpatent verwendet man an Stelle des Pa.11adiums Platin, Platin
metalle odar daren Hydroxydule in Form von Niederecbliigen auf indifferenten Stoffen. 
und zwar in dar Menp von 1 Tl. des 2proz. Katalysatore auf 1000 Tl. RicinuaoI. Unter 2-3 Atm. 
Druck erhilt man 10 Dei 800 , WenD geniigend Waeeeretoff a¢genommen wurde, na.ch der Trennung 
des Produktes vom Katalyaator in einer heizbaren Filterpreeae ein hartes, talgartiges oder sprOde 
pulveriaierbares Fett. (D. B. P. 166 600.) VgI. Holde, Techno Bundseh. 1911, Nr.81. 

1 Tl. Pa.11adium geniigt fUr 100 000 Tl. Fett odar ungesiittigter Fettei.ure, wenn man Kata
lysa.torgifte, namentlich Schwefel ODd seine Verbindungen, na.ch M6glichkeit auascblieBt. Auf diese 
Weise Worden Ricinuaol, femer 01-, Leinol-, Sojabobnenol-, Ricinuaol- ODd Tranolsi.ure reduziert. 
Man vera.rl»eitet z. B. na.ch D. B. P. 160 886 1000 kg Ricinuaol odar Olsi.ure, denen man 34 g 
trocknes PalladiumcblorUrpulvar (gleich 20 g Palladium) odar 140 g PlatincblorUr (100 g Platin) 
oder 172 g Platincblorid odar 230 g Platincbloridcblorwa.sserstoffs&ure, jeweils ohne oder mit 
Beigabe dar iquivalenten Menge wasserfreier Soda zuaetzt unter Wa.sseretoffdruck von 2-3 Atm. 
bei 800 • 

Na.ch einem anderen Verfahren verWendet man das Palladi um nicht aJs schwar heretell
bares ODd dann wieder schwer ohne Verluat riickgewinnbaresPulvar, sondem aJs Schni tzel oder aJs 
zusammenhingenden trberzug auf KOrpern aua anderen Stoffen. Das na.ch dar Rea.ktion leicht 
wieder entfembare Kontaktmaterial· wird dann durch einfa.ches Auagliihen wieder aufgefrischt. 
(D. B. P. 171840.) 

Die Verwendung dieser katalytisch wirkenden, fein verteilten Ede1metalIe auch in saurer 
Lasung steht nacb D. B. P.I80 724: nichts im Wege, wenn man Pa.11adiumcblorUr bei Gegenwart 
von Sch utzkolloiden (Leim, Gummi arabicum) aJs Wa.sserstoffiibertriiger beniitzt. Auf diese 
Weise liJ3t sich da.s Anwendungsgebiet dieser Kata.lysatoren iiber die Reduktion der ungesii.ttigten 
Fettei.uren hinaua aooh auf andere Reihen organiscber Korper erweitem. Man kann z. B. auf 
diese Weise Azofarbetoffe entfirben und Nitrile zu Aminen reduzieren. Es hat sich nun herauagestellt, 
daB iiberha.upt kein LOsungsmittel notig ist ODd die Hydrierung z. B. von Japa.ntran, wenn man 
ihn mit kleinen Mangen arabischem Gummi emulgiert, aucb obne Sa.lzsii.ure vor sich geht. In 
einem stii.hlernen Riihrautoklaven mit Glaseinsatz arhii.lt man so bei 70-900 Reduktionstempe
ratur ODd einer Reduktionsdauer von 7-10 Stunden aua den verschiedensten Olen Fette vom 
Schmelzpunkt 48-550 und einer von 100-188 auf 0-30 herabgeminderten Jodzahl. (Zeltscbr. 
f. ange",. Chem. 1919, 806.) 

trber Reduktion von Fetten und ungesii.ttigten Fettei.uren mit Wasseretoff bei etwa 1000 

unter vermindertem Druck und bei Gegenwart von fein verteiltem Platin oder von Platinsalzen 
siehe A. P. 1018768, E. P. 1884:1 und 20 819/1911, F. P. 4:84: 927 u. a. 

OBmi um wirkt (ebenso wie Nickel (880» nur in meta.llischer Form aJs Wasseretoffiiber
trager und FetthirtUD~ka.talysator, da 01 allein auch ohne Waeeeretoff das zugesetzte Osmium
tetroxyd nicht zum DIOxyd, IOndem zum Meta.ll reduziert. (W. Normann und F. Schick, Arch. 
d. Pharm. 162, 208.) 

Die in diesenFii.llen ODd auch bei andaren Verfahren verwendetenKatalysatoren (Nickel-, Eisen
oder Kupfersalze) werden nach A. P.1 02184:7 aua den fetten Gemiscben in der Weise wiedergewonnen, 
dall man diese mit Benzin extrahiert, den Riickstand vereeift, die auf der Oberflii.che schwim
mend en Fettsii.uren abechopft ODd die vom 01 befreite Masse nUDmehr, wenn es sich um unedle 
Metalle handelt, mit Soda erhitzt, um jene in Form ihrer koblensauren Salze zu erhalten, die dann 
durch Erhitzen in Oxyde und weiter durch Reduktion wieder in fein verteilte MetalIe iibergefiihrt 
werden. 

. Um Fette und Ole von meta.llhaltigen Verunreinigungen zu befreien, bebandelt man sie mit 
w!i&serigen LOsungen niederer organisch-alipha.tischar Sii.uren, die wie Milch-, Oxal-, Wein- oder 
~tronensll.ure mit Metallverbindungen losliche Komplexsalze zu bilden vermBgen. Ebenso eignen 
BICh auch die hoheren freien Fettsii.uren, z. B. Stearin-, Palmitin- und Olsii.ure, besondere wenn 
~ inder Wirme arbeitet, r:udieser Artder Reinigun~ gehii.rteterFette. IneinzelnenFii.llen 
tritt, besondere wann man gleichzeitig Luft odar reduzlerende Gase einleitet, zilgleich Geruchs
oder Gesohma.cksverbesserung der Ole oder Fette ein, 10 daB sie zu GenuBzwecken dienen konnen. 
Auch bei der Entfettung dar Putzwolle bzw. des aua ihr gewonnenen Vaselin- oder Maisoles ver
ma ag man die MetalIstoffe na.ch diesem Verfahren zu entfemen. (D. B. P. 809 167, 809 276 und 

09278.) 
Das bei der Fetthll.rtung gewonnene Katalysatorfett wird nach Nor",. P. 88696 versaift 

·wora:uf man die Seife in wiisserigem Alkohol lOst und die LOeung getrennt vom Riickstand ver
arbeltet. 

3SO. Metalloidische und Unedebnetallkatal;ysatoren. - NickeUibertrlgerwiederbelebung. 
hll-...~etalloidi8che trbertriger haben keine Bedeutung erlangt. So mischt man z. B. die zu 
-'wnden Ole na.ch einem dera.rtigen Verfahren mit reinem Koble- oder Carbidpulver, erhitzt 
JI~ und leitet das Gemenge mit Wa.sseretoff iiber Kontaktstoffe. Dar Zusatz des reinen Kohlen
p vera vor dar Hydrierung bewirkt, daB diese schnellar vor sicb geht und evtI. auftretende Zer-
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setzungsprodukte von der Koble sofort UDSohidlich gemaoht werden. Ebenso wirkt die Koble 
ala schneller Obertr~ des Wasserstoffes. Nach beendeter Hydrierung entfernt man das Koble
pulver auf iibliohe Weise durch Filtration. (D. B. P. ADm. F. 87841, XL 12 q.) 

Man soll sioh femer bei der Fetthirtung auch des billig herstellba.ren Bors ala Katalysator 
bedienen konnen, dessen Wirkungs.weise vermutlioh auf der Zwisohenbildung von Borwasserstoff 
beruht, den man ebenso, wie auoh das.Aluminiumborid und andere Metallverbindungen des Bon 
fiir denselben Zweok verwenden kann. Es gelingt so bei bestimmter Temperatur, Druok, Dauer 
der Umsetzung und Menge des Bors BaumwollsamenOl, aber auoh ungesittigte Alkohole, Alde
hyde, Ketone usw. zu hydrieren: (D. R. P. ADm. Sch. 41 408, XL 12 0.) 

Von Wert sind nur die Metallpulver-Kontattstoffe, besonders jene der Eisengruppe, und 
unter ibnen vornehmlioh das Niokel (grundlegendes D. R. P. 141029.) 

Eine umfassende Arbeit von L. Ubbelohde und Th. SvaDGe in Zeltschr. f. aDg8W. Cham. 82, 
267, 269 u. 276 enthiLlt die Untersuohungsergebnisse iiber systematisohe Hirt~versuohe nsch 
dem modernen teohnisohen Fetthirtungsverfahren mit Nickel ale Katalysator und bildet eine vollige 
Monographie fiir das Gebiet, basierend auf den neuesten Grundlagen. 

In SeUens.-Zig. 41, 496 teilt H. Schonfeld analytisqhe Methoden zur Bestimmung des Niokels 
in Fetten mit. 

Nach D. B. P. ADm. W. 87 440, XL 28 d (E. P. 72/1912) (Arbeitsweise der Breinen-Besig
heimer Olwerke) verfihrt man in der Weise, daB man das fein verteilte pyrophore Metall (vgl. 
E.P.16489/1911) mit einem Teil des zu hydrierenden Oles zu einer zihfliissigen Emulsion 
verreibt und diese im Gemenge mit dem Rest des zu hydrierenden Oles duroh Streudiisen in einen 
Autoklaven spritzt, in den Wasserstoffgas unter einem Druok von 9 Atm. eingefiihrt wird. 

Nach einem anderen Verfabren verfihrt man zur Hydrierung ungesittigter Fettsiuren 
oder deren Ester in der Weise, daB man die Ole im Wasserstoffstrom zerstiubt dem fein
verteilten Niokel zufiihrt und die gesittigten Verbindungen im MaBe ihrer Entstehung abfiihrt. 
Es findet so im kontinuierliohen Verfahren quantitative Wasserstoffaddition statt, ohne da13 
unerwiinsohte Zersetzungen eintreten. (D. R. P. 211669.) 

Andere auf ihnliohen Grundlagen beruhende Hirtungsverfahren sind in E. P. 7242/1910, 
80 282/1910, 7728/1910, 18 969/1910 und 6188/1911 besobrieben. 

Zur Erzeugung von Sohweinefettersatz hirtet man Baumwollsamenol mit Wasserstoff 
unter Beniitzung drahtfOrmigen Nickels, verniokelten Kupfers oder Palladiums, wobei der Draht 
nach Art einer Spule in einer Kammer gewiokelt ist, in der 01 und Wasserstoff zusammentreffen. 
Dieses Gemisoh wird bei der Drehung der Spule in innige Beriihrung mit dem Katalysator gebraoht. 
(A. P. 1114968.) 

Naoh E. P.162870hydrogenisiert manOle in mit aktivierter Niokelwolle gefilliten Kesseln. 
Diese Aktivierung gesohieht in der Weise, daB man das Niokelmaterial in SalpetersiUIe lOst, 
das Salz rOstet und das Oxyd im Wasserstoffstrom reduziert. Zur Erneuerung des Katalysators 
wisoht man ibn zweoks Entfernung der Seilen mit heiBem 01 und dann mit einem OIlOsungsmittel 
und erhitzt ibn abermals im Wasserstoffstrom. 

Naoh A. Brochet arbeitet man zur Hydrogenisierung von Fetten mit Wasserstoff unter d~m 
Einflusse unedler Metalle in der Weise, daB man das fliissige oder geschmolzene Ausgangsmaterl&l 
mit Nickel neben Eisen oder Kobalt unter starkem Riihren bei gewohnlichem Druck oder hi:ichstens 
bei einem Druck von 10-15 kg auf den Quadratzentimeter behandelt und Temperaturen wihlt, 
die bei der Arbeit in LOsungsmitteln etwa 200 unter dem Siedepunkt des LOsungsmittels, jedenfalls 
aber niedriger liegen, als bei der Arbeit nach dem Verfabren von Sabatler und Senderen8. In BulL 
Soe. Chlm. 4, 16 u. 664 erortert der Verfasser eingehend die Vorziige des Verfahrens, bei dem man 
mit Katalysatormengen von 0,5% der Reaktionsmasse ausreicht. 

Mit hoheren Drucken von w~tens 30, besser iiber 50 Atm. vermag man sogar mit Eisen 
als Katalysator schon bei 1200 und hoher Geschwindigkeit, im Dauerbetrieb die Wasserstoffan
lagerung an die hoheren Fettsiuren zu erzielen (mit Nickelkatalysatoren sogar schon bei 80·) 
und erhii.lt so nebenproduktfreie Hartfette, die sich fiir die Herstellung von Speisefetten e~en. 
Nach der Zusatzpatent-Anmeldung erhiLlt man den metallischen Katalysator 1Il besonders wJrk
samer Form, wenn man die Reduktion der Metallverbindung im HochdruckgefiB selbst, mittels 
Wasserstoffs unter hohem Druck bewirkt, da auf diese Weise die Beriihrung des frisch gebildeten 
Katalysators mit Luft ausgesohlClS8en ist. (D. R. P. Anm. B. 78804 und 78897, m. 28 d.) 

Ein Apparat zur Ausfiihrung des Wasserstoff-Kontaktverfahrens mit Kupfer, Eisen, Nickel 
oder einer anderen beliebigen Kontaktsubstanz ist in D. P. 66490 bescbrieben. . 

Nach einem anderen Verfabren verwendet man ala KatalYfl&tor, z. B. zur Fetthirtung, ~i 
Geme~e von Nickel, Eisen, Koba.lt oder Kupfer mit Sauerstoffverbindungen der Erdmeta e 
einscblleBlich der seltenen Erden, sowie des BeryTIiums und des Magnesiums bzw. mit Schwer~etall
oxydverbindungen von Art des Titans, Urans, Mangans, Vanadins, Niobs oder Tantals, die !Dan 
zweckmiBig durch FiLllung oder Erhitzung der Salzgemische niederscbligt. Bei Herstellung dleBtt 
Kontaktmassen kann man auBer dem katalysierenden Metall und den aktivierenden Sauers~o -
verbindungen noch Alkalimetallverbindungen zusetzen und unter erhohtem Druck arbeltep. 
Die Katalysatoren wirken schon weit unter 1800 mit geniigender Gesohwindigkeit. (D. R. • 
~~und~~ . 

Uber Olhiil-tung ohne Oberdruck unter Verwendung von Nickel und seinen Verbindungen 
siehe louro. f. prallt. Chern. 1916, 442. 
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Weitere Beitrii.ge zur Kenntnis der Fetthii.rtung durch WasserstoffanIagerung mittels Nickels 
liefert G. Frerichs in Arch. d. Pharm. 268, 612 u. 661. 

Zur Wi ed e r bel e bun g unwirksa.m gewordener Fetthiiortungs-Nickelkatalysatoren kocht man 
die noch fetthaltigen Massen mit verdiinnter Alkohol- oder Al kal ilOsung, wiischt das Alkalisulfat 
heraus und rOOuziert die Metallmasse zwecks volliger Entfernung der organischen Reste im Wasser
stoffstrom derart, daJ3 der Temperaturaufstieg innerhalb 4--5 Stunden pro Stunde um 1500 

fortschreitend 650° nicht iiberschreitet. Es wird dadurch die Umhiillung der Nickelteilchen mit 
Kohle vermieden. (D. R. P. 814 686.) 

Zur WiOOerbelebung unwirksam gewordener Fetthiiortungskatalysatoren kocht man diese 
bis zur Losun~ des vorhandenen Katalysatormetalles mit Saure aus, schliigt das geloste 
Metall mit Alkall niOOer. wiischt den Niederschlag griindlich und rOOuziert ibn unter sehr langsamem 
Temperaturanstieg. der pro Stunde 150° nicht iiberschreiten solI, im Wasserstoffstrom innerhalb 
4-5 Stunden bei einer SchluJ3temperatur von 650°. (D. R. P. 324680.) 

Ein Verfahren zur WiOOergewinnung von Nickelkatalysatoren durch Behandlung des Metalles 
mit Losungsmitteln, folgendes Erhitzen an der Luft, Trocknen un~ Reduzieren ist auch in Norw. P. 
31660 beschrieben. 

Zur Wiederbelebung von Wasserstoffanlagerungskatalysatoren kocht man die Masse ohne 
vorherige Entfernung der organischen Substanz mit Sa.ure aus, filtriert. f8.llt im Filtrat mit Soda 
das Meta.llhydroxyd und reduziert dieses wie iiblich wieder zum Metall. (Norw. P. 33928.) 

381. Nickel- (Eisenmetall-) oxyd-Katalysatoren. 
Nach dem grundlegenden D. R. P. 141 029 verwendet man zur Umwandlung ungesattigter 

Fettsauren in gesattigte Verbindungen als Katalysatoren feinverteilte Metalle. Von Metall
salzen oder -verbindungen ist im Patentanspruch nicht die Rede. Diese Tatsache gab in der Folge 
Anla/3 zu ausgOOehnten Versuchen und Kontroversen iiber die Wirkungsweise der Katalysatoren 
aus reinen Metallpulvern und aus Metallsalzen und -verbindungen. 

Nach Versuchen von W. Siegmund und W. Sulda verlauft die unter gewohnlichem Druck 
mit Nickeloxydul oder Nickelcarbonat und Nic!kelformiat bewirkte Fetthiiortung wesentlich schneller 
als mit metallischem Nickel und ebenso konstatierte auch E. Erdmann im Gegensatz zu Bartels 
und Melgen, da/3 Nickeloxyde ungesattigte Fette und Fettsauren unter gewohnlichem Druck 
mit Wasserstoff sehr leicht zur Reaktion bringen. Die Annahnle, daJ3 vorher eine Reduktion der 
Verbindungen zu Metall stattfindet, erscheint demnach irrtiimlich und viel wahrscheinlicher ist 
es, daJ3 sich primiior ein Nickeloxydhydriir bildet. das die Reaktion bewirkt. (Iomn. r. prut. 
Chern. 91, 442 bzw, 469 bzw. ebd. 89, 290.) 

Die N i c k e lox y de zeichnen sich gegeniiber dem metallischen Nickel als Reduktionskataly
satoren. durch fure geringe Empfindlichkeit gegen Luft. Spuren von Chlor, schwefellialtige Gase 
oder sonstige Gifte aus und besitzen ferner schon bei gewohnlichem Druck eine vorziigliche rOOuk
tionskatalytische Wirkung und hohere Hydrogenisationsgeschwindigkeit ala das Metall. Besonders 
das Nickelsuboxyd. in das sich aIle anderen Oxyde bei hoherer Temperatur nach F. Bedford 
und E. Erdmann verwandeln, bewirkt die Wasserstoffanlagerung schon bei 180--200° gegeniiber 
der beim Arbeiten mit anderen Nickeloxyden notigen Temperatur von 250°. Ein gebrauchter 
Nickeloxydkatalysator enth8.lt stets Suboxyd und wirkt daher stiiorker aktiv. aIs ein frischer. 
Stark voluminoses Nickel 0 xyd ul beschleunigt ebenfalIs die Hydrogenisationsgeschwindigkeit, 
ebenso wie geringe Mengen anderer Metalloxyde die Aktivitat der Nickeloxyde verstiiorken. Nickel
oxyde bilden sich auch aus organischen Nickelsalzen, z. B. Nickelsuboxyd aus Nickelformiat 
?el 210°. Diese organischen NickeIsalze wirken nicht direkt als Katalysatoren. doch werden sie 
In dem erhitzten 01, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, durch den Wasserstoff zer
se~zt. wobei sich Nickeloxyde und bei hoherer Temperatur auch Nickelmetall bilden. Erstere 
Wtrken dann katalytisch. Wie das Nickelformiat verhalten sich auch sein Acetat. Oleat und 
Linoleat. (Iomn. r. prakt. Chem. 87, 420.) 

. Siehe dagegen die Ansicht von W. Melgen, der diese Auffassung, daJ3 bei der Fetthiiortung 
mlt Nickeloxyd ein Nickelsuboxyd gebildet wird. ebensowenig gerechtfertigt halt, wie Erd
manns Theorie der Bildung von Nickeloxydhydriiren wahrend des Vorganges der Fetthiiortung. 
(Iomn. f. prakt. Chern. 92, 800.) 

~ur Darstellung gesattigter Fettsauren und deren Glyceriden durch Wasserstoffanlagerung 
an dle entsprechenden ungesattigten Verbindungen verwendet man feinverteiltes Metalloxyd 
und arbeitet z. B. in der Weise, da/3 man in ein Gemenge von 50 I LeinO! mit der Jodzahl 178 
u!ld 0,5 kg feinem Nickeloxyd oder -oxydul, das sich in einem Quarzgefa/3 befindet, bei 255° 
elnen kr8.ftigen Wasserstoffstrom einleitet. Von Zeit zu Zeit priift man den Erstarrungspunkt 
Von Proben und findet, da/3 er nach etwa 9 Stunden 62° betragt und daJ3 zugleich die Jodzahl 
auf 0,3, also praktisch auf 0, gesunken ist, w8.hrend metallisches Nickel im Parallelversuch nach 
51/ ~ Stunden das LeinO! iiberhaupt nicht angreift. Statt des Nickeloxydes kann man auch Kobalt
oder Kupferoxyd, mit weniger gutem Erfolge Eisenoxydul als voluminose, durch Fallung her
~estellte Pulver verwenden. Ein Vorteil des Verfahrens ist, daJ3 der Wasserstoff nicht rein zu sein 

raucht. ja da/3 sogar ein gewisser Luftgehalt zur Beschleunigung der Olhiiortung beitrii.gt, so daB 
man auch Wassergas verwenden kann. (D. R.P. 292649.) S. das. Zus.-Pat. in Bd.I [888]. 
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Nach Melp. ODd G. Bartell, loon. r. ,rUt. Chem. 88, no, sind jedooh Nickelosyde oder 
andere Jletallozyde nur dann ala Katalysatoren wirksam. wenn sie vorher 1m ~e reduziert 
worden, und 80 erldlrt es sich, daB die uberdies viel schneller verlaufende Fetthirtung mit metalli
achem Nicbl schon bei 180° vor sich geht, wihren.d zur HYcJrogenisation mit Nickeloxyd 250° 
erforderlich sind. 

Nach Beobe.chtUDgeD von B. MeUan. iLndem sich Oeruch und Geschmack ebenso wie die 
Konstanten ungesI.ttigter Ole (BaumwoUsamen- oder Sojabohnenol, 'ban usw.) bei der nonnalen 
Hydrienmg mit Nick9lozyd und Wasserstoff bei 130-UOo nicht. Ferner enthie1ten aUe so ge
hiiteten 61e Nickel, do. jedenfaUs wihrend des Pror.eeses Nickelverbindungen der Fettsi.Ulien 
entstehen. (Ref. in Zeltschr. r. anpw. Chem. 28, 616.) 

Auf Grund eiDgehender Versuche unci NachprUfungen gelangten schlieBlioh W. Normann 
ODd W. Pup 1m dem Resultat, daB die Wasserstoffanlagerung an unges&ttigte Verbindungen 
tatsichlich nur unter dem EinfluB meta1lischer Katalysatoren sustandekommt unci nioht 
wie Bedford unci Erdmann behaupten, mit Nickeloxyd ala Katalyaator. (Chem.-ZtIr.88, n u. 41.) 
Zu der StreitfraKe siebe ferner: Selfem.-Zig. 42, 807; a, 78t; Chem.·Zig. 40, 1181; Zeltaohr. L 
upw. Chem. 21, I, 88 unci loarn. f. pratt. Chem. H, 880. 

Auch nach G. Frerlehs, der den Ausfiihrungen von W. Sleplad (s.o.) in Selfem •• Ztr. a, 782 
entgegentritt, ist das wirksame Prinzip der katalytischen Fetthirtung lediglich das freie Niokel· 
metall unci keiDe seiner Verbindungen. , 

Weitere Versuche ergaben, daB die Olhii.rtung mit'metallischem Nickel auch oOOe Triger 
sehr gut ausfiihrbal' ist wid die Metallkatalysatoren auf Trlgem uberhaupt stets den Oxydkata
lysatoren uberlegen sind. W. Normann fand ferner, daB die Empfindlichkeit des Metallkataly
sators gegenuber geringen Salaure- und Kochsalzmengen durchaus nicht so groB ist, ala man 
meistens annimmt. Auch darinnen sind die Metallkatalysatoren den' o~ischen Kontaktkorpern 
uberlegen. (Chem..Ztr. 40, 767.) 

Um Fette und Ole gleichzeitig zu hirten und zu neutralisieren, erhitzt man ein Gemisch, z. B. 
von DOTI. Neutralol, lOTI. Olsiure, 1 TI. Glykol und 2-3 TI. Nickelkatalysator nach Verdrin
gung der Luft BUS dem ApPBl'ate in einer WasserstoffatmosphiLre auf 200-220° und leitet den 
Ubt"rschuB des stetig zustromenden Gases durch einen warmgehaltenen RuckfluBkiihler, in dem 
sich das Glykol kondensiert und zurucktropft, wihrend Wasserdampf und Wasserstoff abziehen. 
Auch ohne Anwendung von Druck gewinnt man so Fette, die nur 1 % freie Siure enthalten. 
(D. lL P.IM 808.) 

Einen kriftig wirkenden Nickelkatalysator erhAlt man durch nur oberfiAohliche Reduk· 
tion frisch gefillten, getrockneten Niokeloarbonates zwischen 200 und 300° mit Wasserstoff. 
Das Produkt ist dann AuBerlich metallisiert und nnen noch unreduziert. (Norw. P. 80 047.) 

8. a. Bdo I (888]. 

382. Andere anorganiscbe und organisebe Niekel-(Metall-)verbindungen. 

Nicht nur Metalle, sondem auch ihre Verbindungen mit anorganischen Siuren konnen als 
W8II8erStoff1ibertragende Mittel wirksam seine Dies gilt besonders fUr das Niokelborat bzw. 
das ala braunes Pulver erhaltbal'e, mit 01 oder gesohmolzenem Fett leicht emuJ~ierbal'e Produkt, 
das durch Erwirmen von Nickelborat im Wa.sserstoffatrom erhalten wird. Dle&er Katalysator 
erm~icht die Wasserstoffaddition schon bei 160-176° gegenuber 200-260° mit den ublichen 
Katafysatoren und die Verwendung einer sehr einfachen Apparatur, die nur aus einem geschlos-
sensn GefU mit Schnatterschlange und einer ZirkuJationsr.umpe fUr den Wasserstoff ohne Druck
vorrichtungen bestehen. (D. lL P. Anm. II. 61880, K. a do) Uberdies ist da.s Niokelborat 
gegen Kontaktgifte besonders unempfindlich und liBt sich leicht aus dem 01 entlernen, so da13 
die gehirteam Ole nur geringen Metallgehalt zeigen. SohlieBlich liBt sich da.s Salz ohne weitere 
Vor6ehandl~ mehrere lfale sur Hii.rtung benutzen. 

Nach D.lL P. _ 408 erhitzt man aa.s Nickelborat zur Gewin.nung eines Fetthirtungs
katalysators im trockenen W~toffga.s auf 400-4:60°. Da.s aus 2 Tl. des Nickelborats so er
haltene braune Pulver vermag den Erstarrungspunkt der l00lachen Menge BaumwoUsamenOls 
bei dreistitndiger Reduktion im krAftigen Wasserstoffstrom bei 170-180° auf plus 18° zu steigern. 

Nach D. B. P. 802"1 erhift man wirwrne Fetthirtungskatalysatoren durch Erhitzen 
von auf Kieselgur niedergeschlagenen Nickel- Borsii.ureverbindungen im Wa.sserstoff8tro~. 

VgI. die Arbeit von H. 8ehinfeld in Zeltaohr. f. angew. Chem. n I, 88 uber Olhii.rtung 1Il 
Gegenwart von Niokelborat, farner W. Normann, Chem.·Zig. 40, as1 und SelfeDl.-Zig. 4:2, 807. 

In einer Abhandlung berichten B. Brdmann unci E. Baft ebenfaUs uber Versuche mit Nickel. 
borat ala Fetthii.rtungskatalysator Es wirkt bei 176° keinesfalls Wasserstoff ubertr8geo~d 
ODd bei 260° zersetzt es sich in wa.sserhaltigem Zustande mit Wasserstoff in Gegenwart fetter e 
unter BDdung von Nickeloxyd unci NickeloxyduJ, verhilt sich also ebenso wie da.s Nickelacetat: 
Bei 300-34:00 liefert das Nickelborat im Wasserstoffatrom Nickelsuboxyd, da.s dann beJ 
176° hlrteod einwirkt. Brdmann schlieBt diese BDdung von Nickelsuboxyd aus der mit sohwarz~ 
P'arbe erfolgten V.-teDuug des Katalyaators im 01, ferner aus dem hohen elektrischen Wid6;1'8tkan't 
d. wiedftrgeWOlllleD8D, entfetteten Katalysators und schlieBlich aus der Hirt~mOgbc~ eJ 
mit Katal,..tormengen, die in gleicher Weise unci gleicher QusntiULt ala metalllSches Nickel "US Niokelozyd ~teUt, ginzlich unwir~ sind. Do. die Fihigkeit des 8uboxydell echon unter-
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halb 2000 Wasserstoff auf Fettaubstanzen kataJytisch zu iibertragen bekannt ist, kommt das Ver
fahren ala Neuheit um so weniger in Betracht, ala die Borsi.ure nur a.ls unnotiger Gemengebestand
teil durch die Reaktion durchgeffihrt wird. Zu derselben Frage ii.uJ3ert sich auch Normann und 
kommt ebenfalls zu dem SchluB, daJ3 das Nickelborat a.ls 80lches keine fetthii.rtenden Eigenschaften 
besitzt, beh&uptet jedoch im Gegensatz zu den beiden genannten Autoren, dat3 auch hier wie in 
anderen Fii.llen. nie die Nickelverbindung, sondem nur das metallische Nickel die Fetthirtung 
bewirkt, (Selfena.-Ztg. 4:2, 8 bzw. 46 u. 70.) 

Zm' Herstellung von Hydrogenisationskatalysatoren fii.llt man eine NickelsalzlOsung mit 
Natriumaluminat, wii.scht das Schwermetallaluminat, troclmet es und reduziert es im 
Wasserstoffstrom bei 300-400°. (E. P. 140 371.) 

Zur Fetthirtung wie auch zur Ausfiihrung anderer katalytischer Reaktionen, besonders 
Reduktionen von organischen Verbindungen, verwendet man Nickelcarbonyl im Augenblick 
Beiner Zersetzung zusammen mit dem Katalysator und bei Gegenwart von W 8BBerstoff oder Gasen, 
die wasserstoffreicher sind a.ls technisches W 8BBergas, z. B. in der Weise, dat3 man die LOsung 
des Nickelcarbonyls in dem zu behandelnden Stoff in ein mit jenem Gas gefiilltes erhitztes Gefii.t3 
spritzt. (D. R. P. 321 988.) 

Uber Verwendung des Nickelcarbonyls a.ls Kontaktsubstanz bei der Herstellung ge
ha.rteter Fette siehe auch E. P. 18 998/1912. 

Man kann sich nach D. R. P. 24:3 871 zur Reduzierung von Fettsii.uren auch des Nickel
formiats in wii.sseriger LOsung oder in Pulverform als Katalysator bedienen. Man erwirmt 
beispielsweiae 100 Tl. CotonOl mit 1,5 Tl. Nickelformiat auf 170-200° und leitet W8B8el'Stoff
gas durch, 

Zur Hydrierung ungesii.ttigter Fettsii.uren, z. B. des Baumwollsaawles mit W8B8el'Stoff, 
verwendet man a.ls Katalysatoren Metallsalze organischer Sii.uren, z. B. die ameisen-, essig-, 
milchsauren Salze des Kupfers, Eisens, Nickels oder Kobalts, die man entweder mit den Olen 
emulgiert oder mit letzteren in feiner Verteilung zugleich mit dem Wasserstoffgasstrom in Be
riihrung bringt. Es empfiehlt sich das 01 vorher zu neutralisieren bzw. zu entfiiorben; in besonderen 
Fallen wird gleichzeitig wii.hrend des Hydrierungsprozesses Dampf eingeleitet. Schwefel und, 
Schwefelnatrium sind bei der BaumwollsamenOlhirtung die schii.dlichsten Katalysatorgifte. 
(D. R. P. 812 688.) Nach dem Zusatzpatent konnen auch andere organische Verbindungen unter 
Verwendung von Metallsalzen organischer Sii.uren mit reduzierenden Gasen behandelt werden. 
(D. R. P. 8294:71.) 

Bei der Herstellung von Speisefetten macht sich der Gehalt an freien Fettsii.uren, die bei der 
Hydrogenisation der Fette entstehen, unangenehm bemerkbar und es empfiehlt sich daher, die 
Fetthirtung mit Wasserstoff und einem Katalysator in Anwesenheit wasserbindender Korper 
\Vie z. B. gegliihtem, W8B8erfreiem Natriumsulfat durchzufiihren und 80 die gleichzeitige Spaltung 
der Fette in Glycerin und freie Fettsii.ure zu verhindem. Man verreibt z. B. 500 Tl. Cottonol 
mit 3-10% gegliihtem Natriumsulfat und 2-3% gepulvertem Nickelformiat und erwii.rmt die 
Masse im Wasserstoff- oder Wassergasstrom. Nach einigen Stunden kann man den gebildeten 
Stearinsii.ureester zur Abscheidung bringen. In ii.hnlicher Weise erhii.lt man durch Hydrogeni
sation von Erda'} uOOlen (mit einem Gehalt von 0,5% freier Sii.ure) mit Natriumsulfat ein 
Produkt von 0,42%, ohne Salzzusatz ein gehii.rtetes 01 von 0,72% Sii.uregehalt. Auf &qnliche 
Weise lii.f3t sich auch Allylacetat in Propylacetat iiberfiihren. (D. R. P. 271 980.) 

Auoh die bas is 0 hen Metallsalze hochmolekularer Fettsii.uren, die in den zu hii.rtenden Olen 
IBslich sind, eignen sich a.ls Wasserstoffiibertrii.ger bei der Fetthiiortung. Durch diesen Zusatz von 
~etallsalzen der Olsii.ure oder einer anderen hochmolekularen niohtfliichtigen Fettsii.ure werden 
~ erster Linie die teuren Edelmetalle ausgeschaltet, weiter aber wirken diese basischen Salze 
m der Wasserstoffatmosphii.re durch die ungemein feine Verteilung schon bei 100-180° a.ls Kat&
l~toren, und haben iiberdies den Vorteil, keine fremdartigen Stoffe und keine fremden Sii.uren zu 
hmterl8BBen, sondem nur nichtfliichtige Fettsii.uren ergeben, die. wii.hrend des Prozesses ebenfalls 
hydriert werden. Den ~ehirteten Fetten kann man dann durch einfaches Waschen mit verdiinnten 
Sauren die Metallverbindungen entziehen. (D. R. P. Anm. H. 66171, KI.120.) 

Siebe auch Bd. I [888). 

383. Fettsiure-, Halogen- und Sehwerelderivate. 
Chlor und Brom substituieren die Triglyceride der gesii.ttigten Fettaiuren und geben mit 

tmgesil.ttigten Additionsprodukte. 
'Ober die Einwirkung des Chlors auf Ole (namentlich auf Lebertran), die bei 90° in 

9 Stunden etwa 12% Chlor aufnehmen, siehe L. Meunier und L. Wlenchowski, Coll. 1914, 610. 
F J od wird in alkoholischer LOsung bei ~enwart von Quecksilberchlorid von den ungesattigten 
, ettsii.uren langsam aufgenommen (fettanalytische Jodzahl). Werden Fetten geringere aIs zu 
ihrer Absil.ttigung notige Mengen'an Halogen zugefUhrt, so entstehen Produkte von unbegrenzter 
~ltbarkeit, wiLhrend die bis zur volligen Absii.ttigung mit Halogen behandelten Fettstoffe nach 

urzer Zeit unter Brii.unung das Jod wieder abgeben. Die erstgenannten haltbaren Jodfette 
'\Verden vom Organismus leicht aufgenommen und finden deshalb therapeutische Verwendung. 
fV erfahren nach Merck.) Die im Handel vorkommenden Halogenfette J 0 dip in und B rom i pin 
enthalten 10-35% Jod bzw. Brom und werdendurch Zusatz von Casein und Milchzucker schmack-
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halter gemacht. Ein weiteres Produkt der Pha.rmazie stellen die J 0 d - S c h w e f elf e t t e dar; sie 
werden nach verschiedenen Verfahren hergestellt, enthalten 10-30% Jod und 2% Schwefel, 
haben gelblichbraune Farbe, sind fliissig und loslich in Benzol, Ligroin, Ather. Jod und Schwefel 
konnen durch gewohnliche Reagenzien nicht nachgewiesen werden. 

Von den Fettstoffen wird Schwefel in der KiUte wenig, bei 120-160° in grof3eren Mengen 
aufgenommen; beirn Erkalten scheidet er sich zum grol3ten Teil wieder aus. Bei niederer Tempe
ratur erfolgt eine Addition, bei hoheren die Substitution des Schwefels - ein VerhalteQl das in 
seinen Einzelheiten nooh nicht einwandfrei geklirt ist. Beirn Verseifen geschwefelter Ft.:;te ent
stehen geschwefelte Fettsiuren unter ganz geringer Entwicklung von Schwefelwasserstoff, die 
sich bei Temperaturen von 130-200° C merklich steigert. 

Die Schwefelun~ der Ole und Fette, seit 1847 von dem Engliinder Andenon erforscht, 
dient technisch so, Wle die Halogenisierung zur Darstellung eines Ersatzes ffir Natur~ummi. 
Diese Produkte sind wegen ihrer Elastizitit in der Kautschukindustrie (F ak t isindustrle [lilJ) 
gut zu verwenden. WasserlOsliche SchwefelOle dienen als Heilmittel. 

Zur Uberfiihrung oliger, ungesittigter Fettsiuren in hoher schmelzende gesittigte Fett
doren behandelt man das Material zunichst mit Chlor und dann bei Gegenwart chlorbindender 
Metalle (fein verteiltes Eisen oder Magnesium) mit Wasser unter einem Druck von R-1O Atm. 
Die gebildeten Metallseifen werden nachtriiglich mit verdiinnten Siuren zerlegt. (D. R. P. 62407.) 

Zur Gewinnung von Monobromfettsiuren bringt man ungesii.tt.igte Fettsiiuren und Brom
metalle in Gegenwart von solchen Siuren zur Wechselwirkung, die befihigt sind aus Brommetallen, 
Bromwasserstoff frei zu machen, und lagert auf diese Weise den letzteren irn Entstehungszustande 
an. (D. R. P. 186 740.) 

Zur Uberfiihrung pflanzlicher oder tierischer Fettsiuren in feste Oxyfettsiuren lagert man 
an die Doppelbindungen des Rohmateriales Chlor oder unterchlorige Siure an. MlI.n erhitzt 
diese Oxychlorfettsiuren oder Polychlorfettsiuren, z. B. das Einwirkungsprodukt von 0,4 TI. 
Chlor, auf 1 TI. Olsiure gelOst, in 5 Tl. Wasser und 0,5 Tl. Soda unter weiterem Zusatz von Soda 
6 Stunden unter Druck auf 150° und isoliert die Dioxystea.rinsiure durch Ausfillen mit Schwefel
siure und Abtrennen von der GlaubersalzlOsung. Ebenso kann man die Oxychlor- oder Halogen
fettsiuren aus Fettsiuren des OIiven-, Cotton-, Lein-, Sesam- oder RicinusOles mit Soda in Oxy
fettsiuren fiberfiihren. (D. R. P. 208699.) Nach dem Zusatzpatent ersetzt man die AnIagerungs
produkte von unterchloriger Saure oder Chlor an die Fettsauren pflanzIicher oder tjerischer Her
kunft durch die Additionsprodukte an deren G I Y c e ride und fiigt die zur Verseifung des Glycerids 
notwendige Menge eines AlkalicarbonateP oder -bicarbonates zu Dadurch wird das Verfahren 
des Hauptpatentes verbilligt, weil die Spaltung der Fette in Glycerin und Fettsiure als besondere 
Operation entfillt. (D. R. P. 214164.) 

Zur Gewinnung chlorierter Produkte aus Fetten, Olen, Wachsen, Harzen, Erdol, 
Paraffi n usw., von Ersatzstoffen ffir natfirliche Harze, zur Herstellung von Anstrichs-, Mal-, 
Druck- und anderen Farben, Imprignierungsmitteln, elektrischen Isoliermaterialien, Linoleum, 
Wachstuch, Kunstleder und Klebstoffen u. dgl. lOst oder suspendiert mari die genannten Stoffe in 
Tetrachlorkohlenstoff und leitet so lange Chlor ein, bis die erhaltenen Produkte mindestens 30% 
des Halogens aufgenommen haben und Harzcharakter zeigen. Yom LOsungsmittel befreit sind die 
neuen Korper fest, klar, durchsichtig, in organischen LOsungsmitteln 1001ich, aus diesen LOsllngs
mitteln harzartig auftrocknend; sie sind mit Olen und Pigmenten mischbar, trocknen glBnzend 
auf und sind chemisch indifferent, so dal3 z. B. gechlorter Ozokerit auch von rauchender Sal peter
siure bei 300° unter Druck kaum angegriffen wird. Unter dem Einflu13 (,lhemisch wirksamer Strahlen 
vermag man die Chlorierung auf fiber 50 bis zu 70% Chloraufnahme zu steigern. (D. R. P. 21i6866 
und 268166.) Nach dem Zusatzpatent kann man die Chlorierung ganz oder teilweise bei Gegen
wart von Katalysatoren vomehmen, da sich gezeigt hat, dal3 in manchen Fallen die normale 
ChIorierung zu langsam verliuft. Die zugesetzten Korper (Eisenchlorid, Aluminiumchlorid, Cer
und Vanadinchlorid, Jod, Chlorjod) beschleunigen den Chlorierungsvorgang wesentlich, zuweilen 
80 stark, dal3 ein Abbau des chlorierten Produktes stattfindet. Es empfiehlt sich dann die Ka~a
lysatoren erst zuzusetzen, wenn sich die Chloraufnahme zu verlangsamen beginnt. Ebenso wad 
auch das LOsungsmittel, nach d~m weiteren Zusatzpatent aul3er Tetrachlorkohlenstoff auch 
Alkoholarten. Glycerin, Aceton, Chloroform. Schwefelkohlenstoff, Benzol, Naphthalin, Phenol usw. 
erst dann zugesetzt, wenn die Reaktionsmasse zahfliissig zu werden beginnt. Die statt des Tetra. 
chlorkohlenstoffs zugesetzten LOsungsmittel wirken nun zum Teil als solche, zum Teil jedoch 
nehmen sie auch an der Reaktion teil, und dann trennt man die so entstandenen Umwandlungs
produkte, die ffir sich verwertbar sind, entweder ab oder man lal3t sie in dem fertigen Reaktions
gemisch, wodurch man neue Stoffe erhilt, die sich, was Farbe, Durchsichtigkeit. Schmelzpunkt usw. 
betrifft, von den unvermi'lchten Chlorfetten oder Chlorolen unterscheiden und dann ebenfalls 
anderen Verwendungszwecken dienen konnen. (D. R. P. 270 161i und 276166.) 

Zur Herstellung von Stearin- bzw. Palmitinsiurechlorid arbeitet man mit Phosphor
pentachlorid bzw. Thionylchlorid in TetrachlorkohlenstofflOsung. Reine Siuren bedfirfen k~i!les 
LOsungsmittels, nur die technischen Produkte konnen ohne indifferente Mittel nicht halogeDlBlert 
werden. Man erhitzt z. B. 4 Tl. techniRche Stearinsaure unter Zusatz von 30 Tl. Tetrachlor-
kohlenstoff mit 20,8 TI. Phosphorpentachlorid unter Riickflul3 irn Wasserbade bis zum Aufhoren 
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der SalzsiLureentwicklung, destilliert dann bei derselben Temperatur im Vakuum das geblldete 
Phosphoroxychlorid mit dem Tetrachlorkohlenstoff ab und treibt die letzten Spuren von Ph08-
phoroxychlorid,durch bloh Einsaugen von Tetrachlorkohlenstoff, ohne die Temperatur steigern 
zu miissen, abo (D. B. P. 281 864.) 

384. Fett- (DI-)umwandlungsprodukte. 

Zur Herstellung von Glycerinhalogenhydrinen und Polyoxyfettsiureestern leitet 
man beispielsweise in 300 Tl. Ricinusol, verdiinnt mit 40-80 Tl. 95 proz. Alkohol odar Holzgeist, 
30 Tl. Clilorwasserstoff~ ein, erhitzt dann unter Druck bis die Rea.ktion beendet ist und dar 
Druckkesselinha.lt sich m eine wiss~e und eine olige Schicht getrennt hat, und gewinnt dann 
durch Destillation der wisserigen Schlcht unter 18 mm Druck zwischen 138 und 140° 5-6 Tl. 
Monochlorhydrin, unter demselben Druck aus der Olschicht nach Abgang von 20-50 Tl. 
Alkohol bei 80° 26-28 Tl. Glycerindichlorhydrin und zuletzt noch 5 Tl. Monochlorhydrin. 1m 
Kessel verbleiben 285 Tl. Polyricinolsiureester. In ii.hn1icher Weise kann man 100 Tl. 
oxydiertes Leinol mit 15-25 Tl. eines Alkohols und 10 Tl. Chlorwasserstoff aufarbeiten. Nach 
dem Zusatzpatent verliuft die Reaktion ohne Uberdruck glatt und bei geniigender Einwirkungs
dauer auch ebensogut wie unter Druck, ohne daB die Temperatur hoher gehalten zu werden braucht. 
Auf diese Weise kann man durch Behandlung von Ricinusol a.llein oder bei Gegenwart von Alkohol 
mit Chlorwasserstoff in einer Operation Glycerinmono- und -dichlorhydrin in 90-98% der Theorie 
und weiter Polyricinolsiureester, ebenfalls in der berechneten Menge gewinnen; letztere 
soll den Ausgangsstoff ffir die Herstellung technischer Kunststoffe, z. B. der Gewebeher
stellung bilden. (D. B. P. 272887 und 277901.) 

Zur Herstellung eines Stearinersatzmittels ffir Seifen, Kerzen, HeizmateriaJien, Appre
turen usw.lii.J3t man Trimethylamin zunii.chst bei gewohnlicher Temperatur auf die in bekannter 
Weise a118 hochmolekularen, ungesa.ttigten FettBiuren erhiltlichen ChloroxyfettBiuren bzw. 
Schwefelsiureester von Oxyfettsiuren (TfirkischrotOl) einwirken, setzt dann etwas Pyridin oder 
fein verteiltes Kupfer als Kata.lysator zu und erhitzt unter Druck auf etwa 120°. Aus Tran 
erhilt man so geruchlose, neue, feste Fettsiuren, die hoher schmelzen, besser leuchten und nur 
bIb so teuer sind als die Stearineiureprodukte. Die neuen Verbindungen lieJ3en sich mit Alkali 
verseifen und bilden andererseits ihres basischen Charakters wegen Sa.lze mit Siuren. (D. B. P. 
276844.) 

Diese neuen Produkte aus dem, nach dem Eflrontschen Verfahren aus der Zuckerscblempe 
billig herstellbaren Trimethylamin und ChloroxyfettBiuren oder Schwefelsiureestern der 
OxyfettBiuren erhaltenen quaterniren Ammoniumverbindungen vom Typus des Choline, enthalten 
eine unverinderte Carboxylgruppe im Molekill und lassen sich deshalb nicht nur mit Alkalien 
verseifen, sondem bllden auch infolge ihres basischen Charakters mit Siuren (Oxa.lsaure, Citronen
saure) BaIze. Der Schmelzpunkt der neueren Fettsiuren, die sehr reinigungskraft~e Seifen und 
wesentlich leuchtkriftigere Kerzen Hefem als Stearin, liegt zwischen 90 und 120°, sle liessen sich 
BUS Tran zum Preise von 60 Mark (alte Wibrung) ffir 100 kg darstellen. (Me Herzmann, Selfens.
Ztg. 41, 442.) 

Zur Herstellung von oxyfettsauren Glycerinithem bzw. Oxyfettsauren erhitzt man die 
~urch Einwirkung von Schwelelsiure auf Ole oder Fette oder freie FettBauren erhaltbaren Produkte 
m offenen Gefii.J3en auf 110-120° und wiacht die Produkte Mch Abspa.ltung der schwefligen Saur,e 
neutral. (D. B. P. 80 679.) Ober Herstellung von DioxyfettBauren aus den so erhaltenen Mono
oxyfettBiuren mittels konzentrierter Schwefelsiure und folgende Spa.ltung der erhaltenen Sulfo
oxyfettBiuren in der Wirme in die gewiinschten Priparate und schweflige Siure siehe D. B. P. 
84078. 
. Zur Herstellung von Ketonen, z. B. Stearon aus Stearin oder Stearinsiure, erhitzt man 

Sle mit 10% GuJ3eisendrehspinen auf 300° und dann a.llmihlich, bis zur Beendigung der Kohlen-
8iureentwicklung, etwa 3-4 Stunden auf 360°. Durch Umkrysta.llisierung des Produktes mit 
oder ohne Entfirbungsmittel aus einem LOsungsmittel oder durch Dampfdestillation gewinnt 
ma~ 80% Ausbeute des Ketona. (D. B. P. 269 un.) Man erhilt so aus reiner Stearinsaure wachs
artJgeB reines Stearon, das wegen seiner hohen Schmelztemperatur ein Hirtungsmi ttel ffir 
Paraffin- oder Stearinkerzen bildet und auch als Wachsersatz dienen kann. (D. B. P. 269 un.) 

Zur Darstelhmg hoher 8chmelzender Produkte, z. B. des reinen Stea.rona (C17H as ).CO vom 
Schmelzpunkt 87°, aus Stearinsaure oder einem bei 75° schmelzenden Gemenge aus technischem 
stearin vom Schmelzpunkt 54° erhitzt man Stearin bzw. Stearinsiure oder andere ihnliche Mono
carbonaiuren mit geringen Mengen evtl. auf Trigern oder Filterstoffen nieder~eschlagener, fein 
verteilter Katalysatoren (Meta.lle, Oxyde, Silicate oder Kieselsaure) auf nicht vlel mehr als 300°, 
820 daB man ohne Neben- oder Zersetzungsprodukte die reinen Stoffe direkt erhilt. (D. R. P. 

90 607.) 
So 'Obtir die Verwendung der oxydierten Ole in der Lackindustrie und zur Herstellung von 

hmiermitteln siehe K. Wenn, Selfens.-Ztg. 1918, 288. 
Das Verfahren des D. B. P. 274978 (zur Behandlung von Fett und 01 mit Katalysatoren 

der. unlOslichen Oxyde der Eisenmetallgruppe, namentlich Ko bal toxyd, bei 120-130° unter 
tlchzeitigem Durchblasen von Luft zwecks Entfirbung der Fette und Ole [869]) kann auch zur 

zeugung von Umwandlungsprodukten aus denselben Verwendung finden. 



448 Fette, Ole, Wachee. 

Die nicht nur zur Emulgierung von Fetten und Olen oder Wachsen, sondem auch zur Paraffin
hirtung und Papierleimung dienenden StearinsiLureamide und -anilide erhiiJt·man durch 
mehrstiindiges Erhitzen von Ammoniumstearat bzw. stearineaurem Anilin auf 2150° unter 26 Atm. 
Druck. Die nach Zugabe von etwas Soda erhaltene heiBe LOsung ist klar, gelatinCis und erstarrt 
beim Erkalten rahmartig, stark verdiinnt wird sie milchartig und enthiiJt dann etwa 80% des 
Amides bzw. Anilides in sehr feiner emulsionsartiger Suspension, die in 0,1 proz. Verdiinnung 
monatelang haltbar ist. Durch Zusatz von Metal1seJzen erhiiJt man Stearinseifen und Stearin
amid als FiLllung, der man das letztere nach dem Trocknen mittels organischer LOsungsmittel 
entziehen kann. (A. MiiJler-lacobs, Zeltschr. f. angew. Chem. 1906, 1141.) 

Verfahren und Einrichtung zur Darstellung von Amiden der hoheren F'ettsiLuren, z. B. von 
StearinsiLureamid,durch Behandlung der FettsiLure im Autoklavenmit im Kreislauf bewegtem, 
gasformigem Ammoniak sind in D. R. P. 189 477 beschrieben. 

Zur Herstellung von Acetylderivaten der Arylsulfonamide bringt man diese oder ihre Alkali
verbindungen mit oder ohne Zusatz indifferenter LOsungsmittel mit den Chloriden der hoheren 
FettsiLuren, z. B. mit Palmitylchlorid in der Hitze zur Reaktion. Die gewonnenen Acidylaryl. 
s ulfoni mide geben mit Alkalien, Erdalkalien und Schwermetallen Salze und dienen zur Er
hohung der Schmelzpunkte gew1sser FettsiLuren, zur Steigerung der WasseraufnahmefiLhigkeit 
von Sslbengrundlagen, zur Darstellung von Waschmitteln und Emulsionen oder zum Wasser
lCislichma.chen von Phenol. Man erhiiJt solche Korper im speziellen z. B. durch Umsetzung des 
StearinsiLurechlorides mit Benzolsulfamidkalium oder von PalmitinsiLurechlorid mit Toluolsulf
amid, erhitzt also z. B. 98 Tl. Benzolsulfamidkaii um wiLhrend 1-2 Stunden mit 152 Tl. 
StearinsiLurechlorid im Olbad auf 120° und erhiiJt sus Alkohol umkrystallisiert ein Stearin
siLureprodukt vom Scbmelzpunkt 104° oder man arbeitet mit 85 Tl. p-Toluoisulfonamid und 137 Tl. 
PalmitinsiLurechlorid in Gegenwart z. B. von Tetrachlorkohlenstoff im Wasserbade bis keine 
SalzsiLure mehr entweicht, und erhiiJt aus Alkohol umkrysta.llisiert das PalmitinsiLureprodukt 
vom Schmelzpunkt 100-102°. 

Die Herstellung von Fettsiiouren und Aldehyden aus Ozoniden aliphatischer Kohlenwasser
stoff Ole ist in D. R. P. 824888 und 882478 beschrieben. - Vgl. [246] u. J200]. 

Die Gewinnung der Ester hoherer Alkohole mit Fettsauren (z. B. E!SsigsiLurebutyl- oder 
-amylester) ist beispielsweise in E. P. 147887/1919 beschrieben. 

Zur Umbildung von Fettsauren mit mehreren Doppelbindungen oder deren Glyceriden zu 
olsiLureiLhnlichen FettsiLuren oder deren Seifen verseift man das Material ohne Alkaliiiberschu13, 
erhitzt die Seife, ohne sie zu trocknen, auf 2500 und zerlegt das Produkt zur Gewinnung der Fett
saure mit Hille einer Mineralsii.ure. (Norw. P. 82 808.)· 

LOsliche (emulgierbare) Fette und ErdOlprodukte. ~ Hartpetroleum. 
386. Emulsionen allgemeine Emulgiermittel. 

Siehe auch die Abschnitte Kosmetik und Desinfektion. 
Die modeme Auffassung iiber Emulsionen erortert C1a}ton in SeUens.·Ztg. 1920, 870 u. 915, 

und 1921, 10 u. 29. 
Die Herstellung von Emulsionen erOrtert Briggs zusammenfassend in Zeltschr. d. 01- u. 

Fettlnd. 1922, 890, 418. . _ 
Die Emulgierung von Fetten, Olen, Erdolen und verwandten Stoffen mit iLhnlichen, mit 

jenen nicht mischbaren Fliissigkeiten oder mit wii.sserigen LOsungen bezweckt die genannten 
Stoffe in rea.ktionsfiLhige feine Verteilung zu bringeD. Dies geschieht im einfachsten Faile d';ll"ch 
bloh Schiitteln, doch ist der Unterschied der Oberflii.chenspannungen zwischen den beld~n 
nicht mischbaren Fliissigkeiten meist so groll, daB iiberdies Substanzen zugesetzt werden miissen, die, 
wie gewisse Kolloide (Bd. I [878 If)), jenen Unterschied verringern oder aufheben. Die Emulsionen, 
bei denen Dispergens (01) und Dispersum (Wasser) beide fliissig sind, bilden ebenso wie die a.na-
logen Suspensionen (mit festem Dispersum) den tTbergang zur kolloidalen Stufe unQ diese welter 
das Bindeglied mit der LOsungsphase des Systems. 

Fiir die Bildung einer Fettemulsion ist nicht nur die Natur des Fettes von besonderem 
EinfluJl, sondern auch die Natur der Fliissigk.eit, mit der die Emulsion gebiIdet werden solI, und 
ebenso die Zahl und Art der vorhandenen Verunreinigungen. Diese beiden letzteren Punkte 
beriihren den EinfluJl der Kolloide auf die Bildung der Fettemulsionen, kolloidale Stoffe sind 
in der Tat besonders befiLhigt, den Emulsionen hohe Haltbarkeit zu verleihen. Jeder feste oder 
fliissige, in feinster Form vorlie~ende Stoff bon als Emulsionsmittel dienen, weno seine Ober
flii.chenspannung im Kontakt mit der Fliissigkeit geringer ist, als die des zu emulgierende~ Oles. 
Man erhiiJt so wirksame Emulsionsmittel durch Kombination von Kolloiden und Emulslo~ed' 
besonders mit Hilfe von SeifenlCisungen, die von Natur aus schon kolloidale LOsungen sm _ ' 
ferner such unter Beniitzung von Methylalkohol oder Aceton .. Nii.here ·Einzelheiten, auch iiber dJ~ 
Wirkung der Fermente (Bd. IV r088]) bei der Emulsionswirkung bringen L. Meunier un 
Maur1 In Collegium 1910, 277 u. 286. 

tlber Emulsionen siehe femer die Ausfiihrungen von Llesegang in Z. f. 01. De Fettlnd. 1920, 
001 If. 
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Eine Anlage zurn Homogenisieren von Fetten ist in E. P. 181077 beschrieben. 
Nach .D. R. P. 281449 gewinnt man haltoore, sehr bestiindige und neutrale Emulsionen 

von Olen und Fetten, die sich a.ls Appreturmittel, zur Herstellung von BohrOlen und als Schmier
mittel eignen, unter Verwendung emes Gemenges von Formaldehyd und tangsaurem Am
moni um als Emulgierungsmittel. Die Tangsaureverbindung erhalt man nach (Bd. II [610]) aus 
Pflanzenschleimen von Algen und Tangarten. 

Andererseits dienen Formaldebyd oder seine polymeren Modifikationen aIJein nach D. R. P. 
201 848, urn wisserige Fett- oder Olemulsionen rasch zu trennen und die Eiweil3stoffe, die die 
Emulsion bewirkE>n, Zu koagu1ieren, ohne da13 die Fettstoffe nachteiIig beeinflul3t werden. 

Nach D. R. P. 286204 stellt man Emulsionen aus wisserigen SeifenlOsungen her, die fiir 
kosmetische und pharmazeuti'!che Zwecke Verwendung finden und beispielsweise auf sprooe 
Raut genau so einwirken wie Fett, durcb Versetzen der wiisserigen SeifenlOsungen mit solchen 
Mengen von Sauren oder sauren Salzen, da13 die sich zunii.chst biIdende Emulsion nicht wieder 
zerstort wird. 2 kg Seife in 100 kg Wasser bei 60° gelOst benotigen z. B. zwischen 1-5 kg 
Borsaure. 

Nach D. R. P. 289828 erhii.lt man ein Zwischenprodukt zur Herstellung hochproZf"ntiger 
haltbarer Emulsionen der verschiedensten 01- und TeerOlprapa.rate dadurch, da13 man fettfreie, 
fein zerteiIte, proteinreiche Stoffe bei mii.13iger Wii.rme in getrocknetem Zustande mit gro13eren 
Mengen etwa 40 proz. Natronlauge kurze Zeit verknetet, worauf man die Masse la.ngsam abkiihlen 
lii.J3t. So behandelt man beispielsweise 4S'kg des Mehles von Getreidekeimen, die etwa 
24% Proteinstoffe enthalten bei 60-70° mit 55 kg 45gr8diger Atzns.tronlauge, verknetet rascb, 
entleert den Apparat, wenn nach einigen Minuten KlumpenbiIdung beginnt, granuliert die Masse 
und beendet die Reaktion durcb Trocknung in einem warmen Raurne, wobei keine Ammoniak
entwicklung stattfinden darf. Mischt man wii.hrend der Bereitung der Substanz eine angemessene 
Menge gewohnlicber Fettsii.ure oder Fettseife bei, so erbii.lt man ohne weiteres eine stark schii.u
mende Seife von hobem Waschwert. - Vgl. [446]. 

Zur Umwandlung oliger und hygroskopischer Substanzen in haltbare Emulsionen, die durcb 
Eindampfen in pulverfOrmige Form gebracht werden konnen, emulgiert man die Stoffe mit ge
li:istem Weizenkleber. Man kann so pulverformiges RicinusOl, Hautpuder und Schminken, 
festen Lebertran, Ersatzmittel fiir Eidotter in der Weil3gerberei usw. herstellen. (D. R. P. 172678.) 

Zur Herstel1ung von Geme~en, die Ole, Fette, Harze usw. in fester Form entbalten und 
bei der AuflOsung Emulsionen ergeben, mischt man Salze, die imstande sind, Krystallwasser zu 
bilden, in entwissertem Zustande mit so viel einer Emulsion von 01, Fett u. dgl., dal3 der Ws&'!er
gehalt der Emulsion das Bindungsvermogen der wasseraufnehmenden Salze nicht iibersteigt. 
Man lal3t also z. B. ca.lciniertes Chlorzink oder Chlormagnesium mit der entsprechenden Menge 
eines Oles erstarren und lOst nachtrii.glich am Verwendungsorte das Prii.parat in der notigen Wasser
menge Wlter Zusatz yon etwas Leim. (D. R. P. 2M 268.) 
. Zur Herstellung von Salben, Schmiermitteln u. dgl. vermengt man Acidylarylsulfon
I mi de [884] oder ihre Alka.lisa.lze allein oder in Gegenwart von Seife mit Kohlenwasserstoffea. OJero 
oder Fetten, vermag so die Wasseraufna.hmefii.bigkeit der Salben wesentlich zu steigern und beson
ders Emulsionsmittel fiir Wollole herzustellen, die sich leicht wieder auswaschen lassen. Vber
dies wird der Schmelzpunkt der salbenartigen Mischungen wesentlich erhoht, so da13 sie sich 
auch als Schmiermittel Wld fiir andere technische Zwecke eignen. Man verarbeitet z. B. 
5 Tl. Vaselin vom Schmelzpunkt 35° mit 1 Tl. Palmityl-p-toluolsulfonimid zu einem Produkt 
vom Schmelzpunkt 75° oder 10 Tl. OlivenOl mit 1 Tl. Stea.ryl-p-toluolsulfonimid mit 3 Tl. Wasser 
zu einer bestandigen weil3en Seife oder 45 Tl. L e b e r t ran mit 5 Tl. Palmityl-p-toluolsulfonimid
a~moniurn mit 50 Tl. Wa.sser zu einer gelblichweil3en Emulsion. Nach dem Zusatzpatent werden 
dIe Erdalkali- oder SchwermetaIlsalze jener Sulfonimide, die nur schwach gefirbt sind, mit Olen 
oder Fetten zu haltbaren Emulsionen verarbeitet. So geben z.B. 9 Tl. Erdnul3ol, 5 Tl. Wasser 
und 1 Tl. Stea.ryl-p-toluolsulfonimid z i nk eine bestandige, gelblichweil3e Salbe. (D. R. P. 282790.) 
und 282 791.) 
. Zum WasserlOslichmachen bzw. zur Emulgierung von wasserunlOslichen Fliissigkeiten, die 

slCh gegeniiber Wasser wie Ole Wld Fette verhalten und allein mit ibm nicht mischbar sind, ver
arbeitet man sie mit dem nach D. R. P. 810641 aus Tallol erhaltenen tiirkischrotOlartigen Produkt 
[396]. Man erhii.lt so aus diesen Sulfosauren mit MineralOlen oderfetten Olen BohrOle und Schmier
mittel, mit Phenolen oder Teerolen wasserlOsliche Desinfektionsmittel, mit aromatischen Kohlen
W8.Sserst6ffen oder Tetrachlorkohlenstoff Wasch- Wld Entfettungsmittel und durch weitere 
Zusatze Beiz-, Schlicht-, Appretur- und Glycerinersa.tzmittel fiir verschiedenartige technische Ver
wendung. (D. R. P. 814017.) 

386. Pflanzen-, Tierfett-, Terpentinijl-, Harzemulsionen. 
.. ;Zur Herstellung von benzol-wisserigen Natriumolea.t-LOsungsemulsionen arbeitet man zweck

ma13Ig nach der Mayonasenmethode in der Weise, da13 man das Benzol tropfenweise zu der 
ges~?iittelten Losung gibt. Die Emqisionierungszeit wird erheblich abgekiirzt, wenn man das 
Schutteln zuweilen durch kleine Pausen unterbricht und jenes Gemisch in zylindrischen Flaschen 
roUt! so da13 sich das Benzol iiber die Wasserschicht hinwegzieht. Die Herstellung der pharma
zeutlSchen Emulsionen nach der Kontinentalmethode bewirkt man durch gleichm813ige,; 

I, a nile. Chern. -techno Vorschrlften. 3. Aull. III. Bd. 29 
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Verreiben von 4 TI. 01 und 2 TI. Gummi arabicum in einer ReibschaIe zu einer gleichmaBigen 
Paste und Hinzuffigung von 3 TI. Wasser unter fortgesetztem Reiben. Die so erhaltene Emul
sionsbasis lii.Bt sicb dann weiter beliebig mit Wasser verdiinnen. Um in der Reibschale mit vorher 
hydrtitisierten Kolloiden Emulsionen zu erzeugen, Sl18pendiert rpan in 01 feRte, fein verteilte 
Stoffe, die vom Wasser benetzt werden, wodurch die BerOOr~flii.che zwischen 01 und Wasser 
vergroBert, wird. (T. R. Briggs und M1tarbelter, Zentr.·Bl. 1920, IV, 784.) 

Die besondere Fihigkeit der Amide hoherer Fett.Clauren, besonders des S te a ri nan iIi de s [884] , 
Ole und Fette leicbt zu emulgieren, AuBert sich beim Wollfett in erhohtem MaBe. Man erhii.lt 
geruchfreie neutrale, milchartig bestii.ndige Emulsionen, die etwa 10% Neutralwollfett enthalten 
und denen man zur Erhohung der Geschmeidigkeit 2% Olivenol oder 5-10% Glycerin z118etzt. 
Diese Emulsionen dienen zur Fettung der gekimmten Wolle bzw. alR SpinnOl und bewirken, 
daB auch grobes Material sich leicht und bequem verspinnen lii.Bt. (0. KOsters, VI. Intern. Kongr. 
r. angew. Cham., Rom 1908.) 

Zum Emulgieren von Olein mit Wasser kann man nach Welwart. Selfen8.·Ztg. 1912, 841, 
statt des Stearinsii.ureani1ids und Stearinsaureamids einfacher eine Natron- oder Ammoniak· 
seile verwenden oder man setzt noch besser in einem Riihrwerkkessel einer Mischung von 6 kg 
Olein mit etwa 201 Wasser allmii.hlich 2~Okg Salmiakgeist hinzu (0,91) und riihrt, bis ein 
gleichmii.Biges Produkt entsteht. 

Eine auJ3erordentlich zii.he, haltbare Emulsion ~n Olivenol mit W8B8er erhii.lt man nach 
Farbe un. Lack 1912, 198 u. 206 durch Verriihren einer LOsung von 10 TI. arabischem Gummi 
in der vierfachen Waseermenge mit 30 TI. Olivenol, wibrend eine weniger zii.he Emulsion aus 
je 10 TI. arabischem Gummi und Tragant, 300 TI. Wasser, 100 TI. Glycerin und 400 TI. 01 ent· 
steht. Dieses Verfahren der Emul~llng ist auch auf Lebertran anwendbar. Oder man setzt 
dem Olivenol langsam Balmiakae18t oder eine LOsung von Kernseife in heiBem, natronlauge
haltigem Wasser zu. Ubrigens lii.Bt Rich Olivenol viel besser emulgieren, wenn man ibm etwa 
10% Ric in us 0 I zusetzt. 

Zur Herstellung von Emulsionen aus wii.sserigen Seifen16sungen, z. B. einer LOsung aus 
1 TI. Elain, 3,6 TI. Normalalbli und 100 TI. Wasser, setzt man soviel Saure oder saures Salz, 
also z. B. 3,3 TI. n.-H.sO. und dann weiter bis zur"lackmU88&uren Reaktion DOch 2,4 TI. n.-H.SO, 
bzw. die entsprechenden Mengen A1uminiumsulfat oder -acetat zu, so daB die sich zunii.chst bildende 
EmulsiQn erhalten bleibt. (D. B. P. 288 204.) Nacb dem ZWI&tzpatent ersetzt man die Spifen-
16sungen durcb die wasserl6slichen BaIze der reinen Fettsauren und erzielt so gleichmii.Bigere Be
schaffenheit der bestii.ndigen Emulsionen. (D. R. P. 242801.) 

Zur Herstellung von Seifenprii.paraten zu EmulRionszwecken erhitzt man Z. B. 110 Tl. Olein 
vonder Jodzahl 76,5 und der Verseifungszahll95 in 540 TI. Wasser und 44,6 TI. (das ist 20% Unter
schuO) calcinierter Soda, leitet dann 23,5 TI. Chlor ein. erhitzt 6 Stunden im Autoklaven auf 150°, 
wihrend welcher Zeit man die entweichende Kohlensii.ure von Zeit zu Zeit ablii.Bt, fiiJlt mit der 
nOtigen Menge SchwefeWLure und trennt die F1iissigkeit von hoher emulgierender Kraft von der 
SaIzlosung (D. R. P. 206 806.) 

Zur Herstellung ph 0 s p h 0 r s a u r e hal tiger Ole und Fette behandelt man solche, die sich von 
Oxy- oder Polyoxysii.uren ableiten, mit PhOflphorsiureanhydrid in der Kii.lte oder bei mii.Bi~er 
Wii.rme und erhiJt 80 aus Ri ci n usol eine zihe, glasart.ige M8B8e, a118 der durch wiederholte Be
handlung mit heiBem W8B8er ein in Ammoniak und Soda 16sliches hellgelbes 01 resultiert. Auch 
sus W ollfett bnn man so durch Behandlung des Phosphorsiureproduktes mit A1kali in Wasser 
klar 16sliche Erzeugnisse gewinnen, die mit A1kali gekocht gelatin6se bis feste, neutral reagierende, 
in Wasser klar 16sliche Seifen geben. (D. B. P. 818817.) . 

Zur Herstellung eines W8B8erl6slichen Produktes a118 Tran erhitzt man das Rohmaterlal 
nach D. R. P. 68 _ mit 12% Schwefel auf 120°, lii.Bt absitzen, gieBt in ein ailderes GefiU3, 
erhitzt bier weiter auf 240° und verseift schlieBJich mit Kali- oder Natronlauge vom spez. Ge
wicht 1,285. 

Zur HerstelJung von Harzemulsionen mischt man eine LOsung von Aid e h y d - K u n s t h a r z , 
z. B. das Produkt des D. R. P. 207 748, aus Naphthalin und Formaldehyd, in hochsiedenden 
organischen LOsungsmitteln, wie Monochlorbenzol mit Seifen16sung, z. B. Tiirkischrotol unter 
evtl. Z1l8&tz von Leim bzw. etw88 Ammoniak, die man statt des Wassers als verdiinnte LOsu~en 
zur Emulsionierung verwendet, und erhalt so salbenartige Mast!en, die mit W8B8er milchartIge 
FliisPigkeiten geben. (D. R. P. 807 128.). 

Hierher gehOren auch die Harzmdchemulsionen fiir Pap i e r 1 e i m u n g, 8. Bd. II pSIi It 
Zur Gewinn~ leicht und haltbar emulgierender Harzole kocht man das Rohol Inl 

direktem Dampf bel Gegenwart iiberschiiss~er Natronlauge und behandelt das Produkt so lange 
bei 95-1100 mit Druckluft oder Ozon, bis erne klare LOsung entsteht. Die Nfluerung an dem Ver
faluen besteht in derVerwendung iiberschiissiger Natronlauge und in der Luftbehandlung. 
(D. R. P. 148 188.) d 

Bestii.ndige Emulsionen von Terpentinol und anderen Olen erhilt man nach Farbe un 
Lack 1912. 898 mit einem Gemenge von Seife und Si chelJei m. Die Emulsionen s,?llen Is~ets 
frisch bereitet werden, doch bleiben sie unter LuftabschluB aufbewahrt auch lingere ZeIt hB ~ TI' 
Man bnn auch so verfahren, daB man in eine kochende LOsung von 15 Tl. W8B8er und 0,7 l' 
Pottasche 4,8 TI. spanformig geschnittenes Japanwachs eintrigt, der kochenden Masse ~2-151 ~ 
Terpen.tinol zusetst und auch nach Entfemung vom Feuer weiter rOOrt. Zum Verdunnen e 
erhalteoen Emulsion darf man nur heiBes W8BSer verwenden. 
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38'1. Teerol., Koblenw3sserstoffemulsionen. 
Urn Teer 0 Ie vollstindig wasserlOslich zu mach en. erhit.zt man das an Pheno I und Kresolen 

reiche Rohmaterial mit LeinO! und Kolophonium gemischt unter Zusatz von Alkohol bis zur volligen 
Homogenisierung mit AlkaIi1auge unter RiickfluLlkiihlung. Zur Erhohung der desinfizierenden 
Eigenschaften des Produktes kann man es vor der Behandlung mit halogenisierenden. sulfierenden 
oder nitrierenden Stoffen in die betreffenden wirksameren Abkommlinge iiberfiihren. (D. R. P. 
62129.) 

Urn Steinkohlenteerole wasserlOslich zu machen. lOst man nach Selfens.·ZtIr. 1911. 678 
in 78 kg warmem Toor 8 kg amerikanisches Harz und riihrt in die lauwarme Masse 5 kg Destillat
olein ein. Hierauf wird in feinem Strahl eine Mischung von 5 kg 30gr8diger Natronlauge und 
4 kg denaturiertem Sprit zugegeben. Sollte daa Produkt nicht klar wasserlOslich sein, so beseitigt 
man die durch einen OberschuLl von Lauge hervorgerufene Triibung durch Zugabe von etwas Olein. 

Zur Herstellung wasserlOslicher Toorprii.parate erwii.rmt man Holzteer mit der II/,fachen 
Menge konzentrierter Schwefelsii.ure auf etwa 100°, trii.gt die Masse in Wasser ein und erhii.lt ein 
pulveriges Produkt, das wiederholt· mit Wasser gewaachen in verdiinnte Natronlauge eingetragen 
wird, in der es sich lOst. Die kaum riechende, wiiBserige, neutrale LOsung wird dann eingedampft 
und es hinterbleibt eine nicht hygroskopi~che, etwa 4,3% Schwefel enthaltende, in Waaser 100liche, 
pulverisierbare Masse. (D. R. P. 106 500.) 

Zur HerRtellung einer lii.ngere Zeit haltbaren Emulsion aus Holzteerol und wii.sseriger 
ChlorzinklOsung leitet man nach D. R. P. 162179 Luft durch die auf 60-70° erwii.rmw 
HolzteerlOsung, fiigt sodann die warme ChlorzinklOsung zu und leitet weiter Luft ein. Vgl. Hanpt
patent 189 441: Lufteinleiten in daa kochende Gemisch von Teerol, ~50% Holzteer und wiiss
riger ZinkchloridlOsung. 

Zur Herstellung wiis.~eriger Emulsionen von Steinkohlentoorolen und MineralOlriickstii.nden 
verwendet man als Emulgierungsmittel statt der sonst verwendeten Harzseifen Caseinsalz
losungen mit oder ohne Zusatz kleiner Mengen von Harz oder Carbolol. Das Produkt wird durch 
den natiirlichen Saltgehalt des Wassers nicht entemulgiert. (D. R. P. 169493.) 

Zur Herstellung wiiBseriger Emulsionen von schweren Steinkohlentoorolen, Phenol en oder 
rohen MineralOien verwendet man alkali~che LOsungen des Casei ns oder dessen durch Gii.rung 
erhaltene Spaltungsprodukte in alkalischer LOsung ala Emulgierungsmittel, das die Wirksamkeit 
der CaseinlOsungen des D. R. P. 169 498 insofern iibertrifft, als man mit seiner Hilfe auch 
Min e r al 0 J r ii c k s t ii. n de in wiisserige, gegen Salzwasser bestindige Emulsionen verwandeln 
kann. (D. R. P. 170882.) 

Zur Gewinnung wasserlOslicher und wasserunlOslicher Fraktionen aus Teerolen und 
Teeren verschiedenen Ursprungs behandelt man beispielsweise I kg Birkenholzteer nach D. R. P. 
269 281 mit 2 Tl. einer neutralen, aus sulfoniertem RicinusO! durch Kochen mit KaliJauge er
haltenen Sulfoseife, gelOst in II Wasser. Trii.gt man das Gemenge in Wasser ein und kocht auf, 
BO erhii.lt man eine unlOsliche schwarzbraune Fraktion, die abfiltriert werden kann, wahrend 
d!e iiberstehende Fliissigkeit daa 100liche Produkt darstellt. Etwaa abweichend verhalten sich 
die Teere und Toorole der Nadelholzer. 

. Mit Wasser emulgierbare Teerprodukte, die als Seife- und TiirkischrotOiersatz oder als Schmier
mittel dienen konnen, erhii.lt man aus den harzartigen Produkten der Vakuumdestillation, Natron
l~ugeextraktion und folgenden Sii.urebehandlung von WeiLlp.e~h oder Kohlenteer. Man 
lo~t den unter 20 rom Druck oberhalb 2700 iibergehenden Anteil m kalter Natronlauge und ver
nuscht ihn mit Teerol oder Mineralol. (E. P. 134223.) 

Man kann Toor sogar mit nur 5 % SuI fit a b I aug e wasserlOslich machen und erhii.lt dann 
Emulsionsgemi<;che, die auch bei Zusatz von sauren und neutralen SalzlOsungen bestindig bleiben. 
(D. R. P. 260276.) 

. Zur Herstellung wiisf<eriger Emulsionen von schweren Kohlenwasserstoffen versetzt man 
d~ese, z. B. ErdOlriick..~tinde, gleichzeiti~ mit Ammoniak oder alkalischen LOsungen und 10% 
emer Pyridin- oder Chinolinbase bel gewohnlicher Temperatur und erhii.lt so eine nach der 
E.mulgierung sofort gebrauchsfertige, zur Verhiit~ von Staubentwicklung dienende EmulsIon, 
die auch als Schmiermittel fiir schnellaufende Maschmenteile Verwendung finden kann. (D. R. P. 
191899.) 
.. Zur Herstellung haltbarer wiisseriger LOsungen von Kohlenwasserstoffen, MineraJOien und 
rt.therischen Olen unter Verwendung von Harz-, Sulfoharz- oder Fettsii.ureseifen, setzt man dem 
Geme.nge kleine Mengen Sulfite, Oxalate, Phof'phate, Kochsalz, Cyankalium oder anderer neutraler 
Alkahsalze organiHcher oder anorgcl) iseher Sauren zu, die den Seifen die Fii.higkeit verleihen, 
5-6mal soviel Kohlenwasserstoff z\ 100en als ohne Zusatz. (D. R. P. 306 069.) 

. Um feste hohlenwasserstoffe mit W8S8er emulgieren zu kennen, mischt man "ie mit 
W ollfe tt, Wachs oder einem Gemeng(l dieser Stoffe und (lrhitzt die Mischungen mit konzentrierten 
AlkaliJaugen, evtl. unter Zusatz von Oxydatiommitteln, wie Natri umsuperoxyd, Percarbonat 
oder Perborat, auf Tempero.turen nieht unter 160° unter Drueken nieht untel 5 Atm. Die unter An
;endung von Ceresin, IJaraffin oder Montanwaehs hergestellten Produkte l&en f'ich in Erdol oder 
.Braf.finol auf und gebcn beirn Erkalten salbenii.hnliehe Misehungen, die If'icht in die Haut 

e~.ndrlDgetl. und mit Wasser leicht entfernt werden konnen. AuLler zur Hel"f'tellung medikamen
t[oser Salben dienen die Prii.parate auch zur Bereitung von Hartspiritus, Hartbenzin, HarterdO! 
899] oder konsistenten Maschinenfetten [296]. (D. R. P. 808442.) 

29· 
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388. Bitumen- (Asphalt-, Erdolriiekstand-, Naphthensiure-, Montanwaehs-)emulsionen. 

Unter Bitumenemulsion versteht man Teerprodukte, die durch Zusatz von Seifen oder 
AJkalien oder anderen Stoffen mit Wasser emulgierbar werden, ohne dabei ihre physika.lischen 
oder chemischen Eigensch3.ften zu ii.ndern. Sie dienen b erster Linie ale Dichtungsmittel 
und werden dann in geringer Menge dem Zeme:ttmortel zugesetzt, um ihn wasserdicht und wasser
absto6end zu roacheD, oder m3.n benutzt sie als Sonderanstriche in Verbindung mit Dachpappe. 
(F. Bergwald, Das Wasser 8, 606.) 

Zur Emulgierung von Asphalt und ii.hnlichen mit Wd.Sser nicht mi~chba.ren Stoffen (Pech, 
Teer, Harz, Erdwachs, Paraffin) behandelt man sie, in einem fliichtigen LOsungsmittel gelost, 
mit Seife unter Zusatz einer Kolloidsubstanz (Stii.rkekleigter) bzw. mit den zur Seifenbildung 
dienenden Fetten, Fettsii.uren oder H 1.rzen, und verseift die Masse dann mit der alka.lischen 
Kolloidsubsta.n.z. Da.s Losungsmittel wird wiedergewonnen. (D. R. P. 170133.) 

Nach D. R. P. 248084 lalsen sich Asphalt, Steinkohlenteer oder Petroleumpech 
in eine butterartige, mit Wasser emulgierbare Substanz iiberfiihren, wenn man z. B. 600 Tl. 
Asphalt mit 100 Tl. Harz verschmilzt und die Schmelze in eine siedende LOsung von 50 Tl. Naph
thensii.ure und 50 Tl. Ammoniak in 400 Tl. Wasser eintrii.gt. Nach Zosatl D. B. P. 248 793 ist 
as empfehlenswerter, zur Herstellung dieser EmulsionsJ>"O?ukte beispieleweise 600 ~ Asphalt, 
100 g Harz und 50 kg Naphthensii.ure zusammenzuschmelzen und in dieses auf 110 erwii.rmte 
Gemisch eine LOiIung von 400 1 Wasser und 50 kg Ammoniaklosung vom spez. Gewicht 0,91 
einflie6en zu lassen. 

Zur Herstellung vollkommen emulgierbarer Massen aus Asphalt, Teer, Pech und anderen 
unlOslichen Stoffen ii.hnlicher Absta.mmung vermischt man nach D. R. P. 250275 250 kg ein
gedickter, mit Ka.lkmilch 'neutralisierter Sulfitablauge in einem Riihrgefii.6 mit 250 kg einer 
LOsung von Asphalt in Teer und ToorOl, setzt dann Ilbwechselnd Wasser und obiges Asphalt
Teergemisch zu bis von letzterem 1250kg verbraucht sind und erhii.lt so ein homogenes, mit Wasser 
vollkommen emulgierbares Produkt, das in getrocknetem Zustande seiner 'Wasserbestii.ndigkeit 
wagen a.ls Anstrichmittel oder auch mit Chlormagnesiumla.uge, Toor oder MineralOl als Staub
bindemittel und mit Schwermetallsa.lzen als Imprii.gnierungsmittel verwendet werden kann. 

Vgl. das sehr ii.hnliche Verfahren der Anm. N. 11 023, In 30 l, nach deren Angaben man 
aus 2 TIn. Sulfitablauge und 1 Tl. Teer durch griindliches Verriihren zur salbenartigen Kon
sistenz eine zu denselben Zwecken dienende wasserlOsliche Teer- oder Teerolma.sse gewinnt. 

Zur trberfiihrung der Riickstii.nde von der Erdolreinigung, (Sii.ureha.r~ in wasserlos
liche Produkte, wii.scht man das Material etwa 5-8mal in einer Knetmaschine mit stets zu er
neuerndem Wasser oder verdiinntem Alkali, bis das gelatinOs werdende Produkt plOtzlich wasser-
100lioh wird. Zur Aufarbeitung der Waschsii.ure des ErdOles mischt man sie nach einer Abii.nderung 
des Verfahrens mit 33% des Gewichtes vom angewendeten Monohydrat Wasser und mit dero 
achten Teil Steinkohlenteer vom Siedepunkt 200-300°, 1ii.6t erk.a.lten, absitzen, zieht nach 
12 Stunden die abgeschiedene fraie Schwefelsii.ure ab und entfernt aus der Sii.ureharzteerlosnng 
die letzten Sii.urereste mit Natronlauge. Aus der neutralen Sii.ureharzteerollOsung entfernt man das 
Teerol durch Abdestillieren und gewinnt so als Destillat aberma.ls LOsungsmittel ffir Sii.ureharze 
und als Riickstand nach der Ausblasung mit Wasserdampf einen neutralen Asphalt vom spez. 
Gewicht 1,050 und den Eigenschaften eines normalen Goudrons. Er eignet sich ffir den Straf.len
bau, ffir die Dachpappenfabrikation, zur Herstellung von Isolierplatten und als Brikettbinde
mittel. Die so erhaltenen Sii.ureharze eignen sich zur Stra6enbesprengung, ffir die Wagenfett-
fabrikation oder nach Abstumpfung der Sii.ure ale BohrOle. (D. R. P. 208608 und 261 777~) 

Durch Behandlung der bei der Schmierolraffination erhaltenen Naphthensii.uren ~It 
der dreifachen Menge rauchender Schwefelsii.ure erhii.lt man ein dunkel gefii.rbtes 01, das erhebhch 
zihfliissiger ist a.ls das Ausgangsmaterial, 2,86% Schwefel enthii.lt und mit Wasser eine recht,gut 
haltbare Emulsion liefert, so da.1.l diese sulfierten Naphthensii.uren ffir die Textilindustrie eirugen 
Wert hii.tten, wenn ihr durchdringender Geruch der allgemeinen Verwendung nicht im Wege 
stiinde. (I. Daddsohn, 8elfens.-Ztg. 42, 285.) . 

Mit Wasser haltbare Emulsionen aus rohem Montanwachs erhii.lt man, wenn man dleses 
mit 3,8% festem Atzalka.li in verdiinnter w8.sseriger Losung evtl. unter Zusatz von Schutzkolloide.n 
wie Seife unter Druck verkocht, bis eine Probe mit kaltem Wasser leicht emulgierbar ist. Die 
Emulsion eignet mch nach Zusatz von Paraffin oder anderen wasserunlOslichen Stoffen zur Her
stellung wasser- oder gasdichter Papiere. (D. R. P. 830 996.) - VgJ. Bd. II [161J. 

389. Erd- (Mineral-) olemulsionen. 

'Ober Erdolseifen und ihre LOslichkeit in ErdOlsiehe Zeltschr. f. angelt'o Chem. 1895, 22~. 
Zur Umwandlung schwerer Erd- oder Harzole in ein zum Einfetten von Wolle gee~gnet~ 

Produkt behandelt ma.n ein Gemenge von 25 Tl. Olsii.ure und 75 Tl. Mineralol, kochend mit 3 bIB 
6 Tl. chlorsaurem Kali oder 15-18 Tl. Chlorkalk, zersetzt die Masse unter Zusa.tz VOIl Salz- Older 
Schwefelsii.ure, w8.scht mit Wasser und entw8.ssert das gewonnene Produkt mit Seesalz oder Ch or
calcium. (D. R. P. 39946 und 46011.) 

Zahlreiche weitere Vorschriften finden sich z, B. in Selfenfabr. 1901, Nr. 48. 
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Eine glatte Erdalemulsion in beliebigem Gemenge mit W88Ser erhalt man durch Schiitteln 
von Erdal und sehr feinverteiltem basischem K u p fer sui fat. Man kann so geIeeartige Emul
sionengewinnen, die 97 %01 enthalten. (S. P. W. Pickering, ZeU8cbr.l. angew. Chem. 1907, 2288.) 

Um Petroleum klar wasser- und spritlOslich zu mach en. emulgiert man es mit TerpentinOl 
und trii.gt die Emulsion in eine Seife aus oleinsaureglyceridreichem Fett oder Olein (das ist aus
gefrorenes OlivenOl) und Kalilauge ein. Die Bildung des Praparats erfolgt ohne Zufiihrung von 
Warme; es ist irn Handel unter dem Namen "Tf'rpipetrol" bekannt.. (A. Gawalowskl, Chem. 
u. techno Z~. 1917, 89.) 

Zur Bereitung leicht und bestii.ndig emulgierbarer MineralOie und Mineralseifen behandelt 
man Olsaure mit iiberschiissigem verdiinnten Ammoniak und vermischt daB Produkt evtl. 
in konzentriertem Zustande mit etwa der gleichen Menge MineralOi und etWaB TiirkischrotOl. 
Man erhii.lt beirn Verdiinnen mit Wasser zunii.chst eine Emulsion, bei weiterer Verdiinnung einen 
kii.sigen, fettigen Absatz, und mit heiJ3em Wasser eine Emulsion, die durch Alkalizusatz an Be
stii.ndigkeit gewinnt. Da die Verwendung des Oles in der Spinnerei jedoch die Gegenwart von 
Alkali ausschlieLlt, setzt man Ammoniak oder Magnesia zu und erhalt so eine neutrale oder schwach 
alkalische Mineral Olemulsion. (E. Junginger, Sellens.-Ztg. 1907, 337 u. 868.) 

Zur Herstellung von Mineralolemulsionen, die sich zur Verwendung fiir Appreturm888en, 
in der Spinnerei, in der Lederindustrie und zur Entfernung von MineralOlflecken aus Stoffen 
eignen, kocht man nach D. R. P. 169 220 1 kg der nach D. R. P. 113 438 hergestellten gelatine
artigen Monopolseife (896) gelOst in II Wasser, mit 1~3OOg Mineralol. Die klare gleich
mii/3ige Mischung lOst sich zu 6-10 g im Liter vollig klar bis schwachmilchig auf. Bei Anwendung 
von mehr Mineralol (bis etwa 1 kg) bleibt die Mischung auch klar und gibt mit Wasser .stiirkere 
Emu1sionen, die sich tagelang haTten. 

Zur Herstellung eines mit Wasser eine bleibende Emulsion bildenden Schmiermittels be
handelt man Vaselinol nach D. R. P. 169626 mit Luft, setzt 20% Wollfett zu und verriihrt 
mit Was.~er zu einer homogenen Mischung. 

Man kann nach F. P. 446009 Kohlenwasserstoffe, wie z. B. Vaselinol, auch dadurch in 
emulgierbare Form iiberfiihren und ein Wasch- oder Reinigungsmittel herstellen, da/3 man 0,25 I 
des Oles mit 50 g Krystallsoda, 20 g Pottasche, 5 g Natriumsuperoxyd, etwas Wasser und Alkohol 
einige Zeit im Autoklaven auf 80° erhitzt. 

Vber wasserlOsliche MineralOie siehe such die Notizen in Farbe und Lack 1912, 826. 
Ein weiteres Verfahren zur Herstellung hochsiedender, emulgierbarer Kohlenwasserstoffe 

und MineralOidestillate ist in D. R. P. 266 764 beschrieben. Man erhitzt die KohlenwMserstoffe 
80 lange mit anhydridhaltiger Schwefelsii.urE' oder mit schw€'fliger Saure, bis das sich iiber dem 
entstehenden Teer abscheidende helle 01 in jedem Verhii.ltnis mit Wasser mischbar ist. Man 
mischt beispielsweise 100 Tl. eines deutschen MineralOidestillates mit 200 Tl. Oleum (16-20%) 
und sorgt durch Regelung des Schwefelsiiurezuflusses zugleich mit einer Heiz- und Kiihlvorrichtung, 
daLl die Temperatur zwischen 100 und 110° gehalten wird. Nach etwa 30 Minuten iiberlaLlt man 
das Gemisch der Rube und kann dann nach etwa 5 Stunden den Sii.ureteer mit den Sulfosauren 
abziehen, wahrend das emulgierbare 01, etwa flO Tl., zuriickbleibt. Man OOfreit es durch Stehen
lassen bzw. ROOren von der mechanisch iebundenen schwefligen Saure. Der Saureteer enthii.lt 
noch etwa 10 Tl. wasserlOsliches 01, das man durch Auspressen gewinnen kann, wodurch sich die 
Ausheute auf 70% erhaht. Nach dem Zusatzpatent erwiirmt man das emulgierbare Produkt 
mit 9 Tl. 12proz. Natronlauge, die man allmii.hlich zugibt, fortschreitend bis auf 105°, entfernt 
so das Wasser, und erhii.lt ein helles, blankes 01, das sehr vis cos ist und mit Wasser in jedem Ver
hii.ltnis mischbar absolut neutrale Emulsionen liefert. Das Produkt solI vor allem ala Schmier
material dienen. (D. R. P. 268 868.) 

Urn MineralOle dauernd wasserlOslich bzw. emulgierbar zu machen, verriihrt man eine aus 
su1furiertem Pflanzenol und Natronlauge nsch Verdampf~ des Wassers erhaltene feste Seife 
~it Formaldehyd und Olsiiure und erhitzt dieses Produkt mit der mehrfachep. Menge MlneralOl, 
blS eine klare LOsung entstanden ist. Man erhii.lt so mit Ricinus- oder auch Riib- oder OIivenol 
€lin Zwischenprodukt, das groLle Mengen MineralOi in dauernd emulgierbare Form iiberzufiihren 
Vermag. (D. R. P. 809890.) 

tiber Erdwachsseifen und -emulsionen siehe (261), iiber Wachsemulsionen (880). 

390. Dericin-, Boleg-, Duronemuigierpriparate. 

Ein gleichmiiLlig mit Mineralolen und Wasser mischbares Produkt wird nach D. R. P. 104499 
hergestellt durch 1-2stiindiges Erhitzen von Rici n usol auf etwa 300°, bis der Gewichtsverlust, 
s\en das 01 OOi dieser Behandlung erleidet, 10--12% OOtragt. Das aus der Retorte austretende 
vi .zeigt OOi 20° ~egeniiber Wasser = 1 €line Viscositiit von etwa 140. Es eignet sich wegen seiner 
glelchmiiLligen MlSchbarkeit mit MineralOl und Wasser besonders zur Herstellung von Saloon 
und viscosen Schmierolen, ist unter dem Namen "Dericinol" bekannt und zeichnet sich durch 
Beine Neutralitiit aus, die seine Verwendung in der Kosmeti k ermoglicht. 

Das gleiche oder iihnliche Produkt mit Namen Floricin unterscheidet sich yom RicinusOl, 
das in 90proz. AlkohollOslich und in Mineralolen fast unlOslich ist, durch seine voll~e Unl&lich
keit in 90 proz. wie auch in absolutem Sprit. tJberdies ist daB griinfluorescierende, Olartige Pri-



Fette, Ole, Wachse. 

parat leicht mischbar mit Petroleurnii.ther und fliissigem Paraffin und gibt innerhalb weniger 
Minuten Emulsionen mit 10-100% Wassergehalt, die sich allerdings nur 12-24 Stunden halten. 
(G. Fendler, Ber. Pbarm. Ges. 1904, 136.) 

Zur Herstellung emulgierender MineralOle mischt man die RohOle nach D. R. P. 122 401 
mit 15--25% rohem, wasserfreiem, blondem Harzol. erhitzt mit direktem, feinverteiltem Dtlmpf 
auf 100° und kocht unter Zusatz von 5--7% 40grBdiger Natronlauge 20-30 Minuten, bis sich 
das 01 von der Harzseifenlauge leicht und kIar scheidet. Nach II. Stunde zieht man das kIare 
01, das noch etwa 3% iiberschiissige Lauge enthii.lt, von der unteren Harzseifenlauge ab und 
oxydiert es bei schlieClich 110° durch einstiindigee Einblasen von Luft, wobei das verdampfende 
W~er ersetzt werden muC; schlieLUich wird das 01 noch 1 Stunde bei I-PI. Atm. Druck erhitzt 
und dann in erkaltetem Zustande abgelassen. Es bleibt kIar und liefert haltbare Emulsionen. 
Nach dem ZlL<;atzpatent behandelt man die Mineral- oder TeerOle in der Weise vor, daB man sie 
unter Erneuerung des verdampfenden Wassers mit 50-75TI. Konden!"wasser und einem Klebstoff 
auf 100-125° erhitzt, bis eine kIare Losung ensteht. Man mi .. cht z. B. die nach dem Hauptpatent 
erhaltenen wasserlOslichen Ole im Druckapparat mittels Druckluft mit 50-75 TI. 50-600 warmem 
Kondenswasser unter evtl. Zusatz von 0,15--0,5% Gelatine und erhitzt nun bei langsam 
steigender Temperatur fiir Ole von 0,885--0,900 auf 1150 fiir Ole von 0,900-0,925 auf 1250 

unter Ergii.nzung des verdampfenden Wassers und stii.ndigem Einleiten von DruckIuft, bis nach 
etwa 1 Stunde eine abgekiihlte Probe auf einer Glasplatte klar bleibt. Man kann die Ol-Wasser
mischung auch nach der Behandlung mit DruckIuft in einem Druckgefii.B durch Vberhitzen mittels 
indirekten Dampfes einem Druck von 1-11/. Atm. aussetzen. (D. R. P. 129480.) Schliel3lich 
behandelt man nach einer weiteren Abii.nderung zur Herstellung leicht und haltbar emulgieren
der, wasserlOslicher, aromatischer Kohlenwasserstoffe die Rohprodukte nach evtl. Zusatz von 
Alkali mit Druckluft oder Own vor, vermischt sie im Druckluftstrom mit den nach dem Haupt
patent gewonnenen wasserlOslichen MineralOl-HarzOimischungen bei 50-70°, driickt das Gemenge 
in mit Abblasventil versehenen Druckdestillierapparaten unter 0,5--1 Atm. und lii.Ct dann lang
sam abki.ihlen. (D. R. P. 106288.) 

Diesa unter dem N amen B ole g 0 1 bekannten Textilole durchdringen die Fil zstreifen der Spindeln 
leicht und eignen sich iiberhaupt zur Vorbehandlung von Jute und Wolle fiir den Spinnproze13. 
Ihres Wassergehaltes wegen wirken sie kiihlend und konnen daher mit Vorteil zur Schmierung 
leichter Lager dienen. (Monatsscbr. r. Textlllnd. 1904, 887.) 

Zur Herstellung einer konsistenten, gel b gefii.rbten 61emulsion von etwa 20% Olgehalt, 
die in der KiUte ebenso wie in der Siedehit,ze bestii.ndig ist, kocht man nach D. R. P. 188712 
400g Stearinsii.ureamid [384J mit 240g des Natronsalzes einer hoheren Fettsii.ur~ in 41 Wasser 
und gieCt die so erhaltene milchige Fliissigkeit in ein Gemenge von 2000 g schwerem Zylinderol 
mit 41 heil3em Wasser. Man kocht sodann bis das Mineralol in der Emulsion vollkommen homogen 
verteilt ist und riihrt bis zorn Erkalten. Zur Herstellung einer konsistenten wei 13,e n Olemulsion 
gilt diese Vorschrift mit 2 kg hellem Schmierol. Leichtfliissige, hellgelb gefii.rbte Emulsionen 
gewinnt man z.B. aus 300Tf. Stearintoluidid, 350TI. Natronsalz einer hoheren FettsjLure, 
4000 TI. Wasser durch Verkochen der milchigen Fliissigkeit mit 2000 TI. neutralem Wollfett und 
3350 TI. heil3em Wasser. In ahnlicher Weise erhii.lt JllQn aus Stearinxylidid oder Ricinol
saureanilid in jedem Falle 20proz. Emulsionen des betreffenden Oles oder Fettes, deren Be
stii.ndigkeit von der Hohe des Wasserzusatzes unabhangig ist, so daC sie sich nicht nur zur Sal ben
bereitung allein eignen, wie z. B. die Produkte des D. R. P. 186917. . 

Diesa mit Amiden und Aniliden hoherer Fettsii.uren gewonnenen, fast seifenfreien, auch bel 
gro.l3em VberschuC an freier Olsaure haltbaren Emulsionen sind unter dem Namen Duro n prii.pa
rate bekannt. Sie emulgieren sich leicht auch mit sonst schwer verarbeitbaren MineralOlen und 
zeigen die Fii.higkeit, tierischen Fetten und Olen, auch FischOlen, den Geruch zu nehmen. (E. D. 
nn Tassel, I. Am. Leath. Cbem. Assoc. 9, 286.) 

391. T'extHOle, Literatur, Allgemeines, Anforderungen. 

Erban, F., Die Anwendung von Fettstoffen und der aus ihnen hergestellten Produkte in 
der Textilindustrit'. Halle a. S. 1911. 

Vorschrif~n zur Selbetherstellung von Textilolpraparaten bringt 8cblmet8cbek in Selfeos.-Ztg. 
1920. 607. 

Vber TextilOie siehe auch die Arbeit von M. Bottler in Zelt8cbr. r. ,;es. Textlllnd. 16. 806 u. 829. 
Wollole oder Wollschmalzole sind fette, nicht trocknende, tierische oder pnanzl~che 

Ole, die, wie z. B. technische Olsaure oder Kompositionen verschiedener Fettsii.uren, und ihre 
diinnflfulsigen unter VermittIung von Alkali gebildeten w8.sserigen Emulsionen zurn Einfetten 
der Wolle vor dE'm Spinnen dienen, urn ihr leichteres Gleiten durch die Kardenmaschine und das 
feste Haften dell weich erhaltenen Fadens auf den Spindein zu bewirken. . .. 

W. Herbig teilt diese Fettstoffe ein in Schmii.lzole, die als Woll-, S~ick- oder Sp~ol.e 
beka.nnt sind und der Wollfaser die fiir den Krempel- und SpinnproZt'B notlge GeschmElldJgkelt 
verleihen soilen, und in s u If uri e r teO Ie, die vorzugsweise bei der Behandlung der Baumwolle 
als TiirkischrotOlprii.parate eine bedeutende Rolle Elpielen . 

• Te nach dem Verwendungszweck sind diese Ole naturgemiLB verschieden zusammenges!'tzt 
und tlB wird nur der Fachmann entscheiden konnen, welche von den folgenden Vorschriften semen 
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Zweoken am dienlichsten ist. Die Grundbed.ingung ist aber stets, daB die Einfettungsmittel keine 
unversei£ba.ren Bestandteile, all:lo z. B. rohes Mi ne ralol. enthalten, da. diese in dem folgenden 
WalkprozeB, der in einer durch Seifenbehandlunp: bewirkten Entfettung der Wolle bt>f:Iteht, auf 
dem Materiale verbleibpn wiirden. (s. u.) Eo;; ist daher fUr manche Zwecke auch nicht einmal angingig, 
Wollfettoleine zu verwenden, da sie hiuf~ bis zu 50% unverseifbare, kohlenwasserstoffabnliche 
Best,andteile enthalten. Immerhin ergeben auch diese Stoffe bei richtigAr Arbeitsweise verwend
bare Handelsprodukte. Die mineralischen Ole haben aIs Zusatzstoff zu TextilschmaIzOlen tieri
scher und pflanzlicher Art jedenfalls den Vorteil, daB sie die Selbstentziindung der ~eschmaIzten 
Ware herabmindern, sofem ihr Flo.mmpunkt nicht zu niedrig ist. A1lerdings soIl man nach 
Rasser mit dem MineralOlzusatz nicht zu weit ge~en, da man bei groBeren Gaben viel mehr Seife 
zum Waschen der Ware braucht. (Zeltschr. r. fil- u. Fettlnd. 1920, 662.) 

Nach A. Scheurer liBt sich die Gefahr der Fleckenbildung auf Geweben bei Verwendung von 
Mineralschmierolen in der Firberei vermeiden, wenn man MineralOle benutzt, die vollig frei 
sind von Paraffi n. (Ind.-Ges. Miihlh. 81, 18.) 

Urn Mineralole auf Geweben ken n t I i c h zu machen, mischt man den TextilOlen lichtunechte 
und waschunechte Teerfarbstoffe, z. B. 0,1% Olsaures Methylviolett zu (erhalten aus der Farb
base und kauflicher OIsaure) und vermo.g so die leicht erkennbaren Olflecke vor der weiteren 
Behandlung der Gewebe durch Seifen zu entfernen, so daB nach dem Bleichen oder Firben keine 
Fleckenbildung auftritt. (D. R. P. 248 622.) 

Von einem guten Schmalzpriparat wird verlangt: Hoher Fettgehalt und gute Emulsions
fiihigkeit, keine Neigung zu Oxydation (die zur Selbstentziindung der Wplle fiihren kann) und zur 
Verharzung, die das Klebrigwerden der Stoffe begiinstigt, femer Neutralitit, niedriger Erstarrungs
punkt, leichte Verseifbarkeit und die Moglichkeit, das SchmalzOl durch Auswaschen vollig beseitigen 
zu konnen. Die gebrauchlichen Priifungsarten zur Ermittlung dieser Eigenschaften erortert 
R. Hartig, Zeltschr. r. Textlllnd. 23, 104 u. 112. 

Besonders wichtig ist, daB die Schmalz- und Spickole vollig frei von trocknenden Olen und 
daren Sauren sind und auch keine Harziile, Mineralole oder sonst unverseifbare Bestandteile ent
halten, da sie sich sonst in der Walke ohne Alkalizusatz iiberhaupt nicht auswaschen lassen. 
(Wl'lwart, Sellens.-Zig. 1007, 186.) , 

Auch ungesittigte Ole von Art des OJivenoles Hefem mit Seifen aus Schwermetallen Ver
bindllllgen, ihnlich wie die trocknenden Ole, so daB auch jene beirn Arbeiten mit Olbehandelten 
Textilwaren in Metallapparaten schidlich wirken konnen. Besonders Kobalt, Mangan, Chrom 
nnd Blei verbinden sich leicht mit den ungesattigten Ohm, Aluminium und Zink nur in geringem 
MaBe, Eisen und Kupfer stehen in der Mitte. (W. Mackey und H. Ingle, Ref. in Zeltschr. r. angew. 
Chern. 29, 463.) 

Der Wert eines Spinholes wird nach seinem Gehalt an verseifbarem und daher leicht aus 
der Ware entfembarem 01 beurteilt. Statt des teueren Olivenoles verwendet man a.ls Ausgangs
material das billigere ErdnuBOl oder nooh besser Olein, das schon in der KaIte leicht mit Soda 
verseifbar und daher schnell auswaschbar ist. 

Die SchmaIz-(Spick- oder Spinn-)Ole werden mit einem Gesa.mtfettsauregehalt von 10--80% 
~Gewichtsprozente) in den Handel gebracht. Die Fabrikationskosten eines Spinnoles sind daher 
In erster Linie durch den Fett- bzw. Fettsauregehalt bedingt. Ale sehr biIlige Spinnole werden 
Produkte angetroffen, die etwa. 10% Olein enthalten, das durch Ammoniak zum Teil vt'rseift 
und mit Carraghenschleirn verdickt ist. Ein "OberschuB an Salmiak macht das Produkt br5cklig 
und grieBlich. In einem guten SpinnOl sollen mindestens zwei Drittel des Fettes in unverseiftem 
Zust&nde als fettes 01 vorhanden sein, da die SeifenlOsung kein Einfett~vermOgen besitzt, 
soD;dern lediglich das fette 01 in Emulsion enthalten soli. SpinnOle werden m den verschieden
artlgBten Zusammensetzungen hergestellt, z. B. Gemenge von Olein mit Spiritus, zum Teil mit 
~oniak verseift, fette Ole bei Gegenwart von Spiritus, zum Teil mit Kalilauge verseift, sulfu
oerte Ole (mit Ausnahme des Ricinusoles) mit A1kalien neutralisiert, Gemenge von Olein und fetten 
lIen mit Alkali neutralisiert usw. FUr 100 kg Wolle rechnet man nach Welwari (Sellens.-Ztg. 
912, 1282) etwa 10--12 kg Olein, 15 1 60--650 warmes Wasser und 1 I Ammoniak. 

Am besten eignet sich das Talgolein und die aus vegetabilischen Fettsii.uren gewonnenen 
~~ond~n Oleine, die jedoch zu teuer sind, um allein verwendet zu werden, so daB man sie neuer-

.mgs m steigendem MaBe zusammen mit reinem Mi neralol verwendet. Nach O. Heller eignen 
slch solche Fett-Mineralol~emische, die sogar bis zu 50% des MineralOles enthaJten, trotz der oft 
ausgesprochenen gegenteihgen Ansicht sehr gut zur Wolleinfettung, doch ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daB diese SpinnOle spater zur Vermeidung der Fleckenbildung sorgfaltig aus der Wolle 
ausgewaschen werden, wobei man sich moglichst reinen Wassers bedienen muB, das keine BaIze, 
s:m1r entlich nicht Kalk, Tonerde oder Eisen enthilt. (Selrenrabr. 82, 886, vgl. auch W. Oelsner, 

ens.-Zig. 89, 986.) 
. :\ls Ersatz fUr die aus ausla.ndischen Olen und Fetten erzeugten WoIIschma.lzpra.parate eignen hlOh In vollem MaBe Kombinationen von Seifen mit den unter dem Namen Hexalin und Methyl
.?xanol bekannten hydrierten Phenolen. Besonders Hexalin.Minerali}lemulsionen werden 
~ur Textilzwecke von Welwari in Sellens.-Z&g. 1922, 611 empfohlen, do. sich diese Erzeugnisse in 

ochkonzentriertem Zustande und darum auch frachtlich billig herstellen lassen. 



456 Fette, Ole, Wachee. 

392. WollsehmiIziile, Herstellnngsbeispiele. 
Praktische Erfahrungen iiber Untersuchung, Begutachtung und Herstellung von Wollschmwz

und Wollspickolen bringt E. Wehrart in Zeltschr. f. Te:dUlnd. 1921, 480 fl. 
·FUr Wollschmiilzzwecke eignen sich in erster Linie: Oliven-, Riib-, Colza-, Cotton-, Baumwoll

samen-, Sesam-, S~k- und Talgol, weniger gut die Ole mit trocknenden Eigenschaften, wie NuB
und Mohnol. Olem von guter Eignung darf erst unter 10° erstarrcn. 

Nach F. Er'an lassen ..sich die ffir das Schmelzen von Streich- und Kunstwollen notigen 
Neutralfette und -ole durch Einriihren von Elain und Mineralolen in Olsii.urea.mmoniakseifen 
herstellen, wii.hrend ffir die Kammgarnspinnerei geringe Mengen Neutralol notig sind und wohl 
auch wii.hrend des Krieges beschaffbar waren. Zum Batschen der Jute verwendet man Trane 
oder Tranmin,eralo1mischungen, zum Weichmachen der Garne Seifenlasungen, in der Appretur 
geeignete Kombinationen von 01- und Fettsiuren. In der Druckerei, aJs Zusatz zu den Ver
dickungen lassen sich die NeutraIOle nicht ersetzen. (Selfenfa'r. 86, 607.) 

Zur Herstellung von Wollschmilzfett (fliissiges Spickol) werde~ 25 kg Pottasche in 200 kg 
hei.l3em Wasser gelast und zum Kochen gebra.cht. Nun setzt man unter Riihren 150 kg destilliertes 
Olein zu und laBt sieden. bis eine gleichmillige MasRe entsteht, der man 30 kg 10gridigen Salmiak
geist zusetzt. Nebenher hat man 2 kg Ca-rragheenmOO8 in 330 kg Wasser 2-3 Stunden gekocht 
und durch ein Sieb geriihrt. Dieser Pflanzenschleim wird in die milchartige zihe Masse. eingeriihrt. 
man lillt auf 70"0 abkiihlen, riihrt 20 I Alkohol dazu, liUlt weiter abkiihlen, und nimmt den an der 
Oberflii.che schwimmendell. Schaum abo (Farbenztg. 17, 2821 und 18,68.) 

Zur Herstellung einer Wollschmilzemulsion auf warmem Wege hii.ngt man am Abend 
in 1000 kg Wasser und 12 kg Ammoniaksoda, die sich in einem mit Dampf heizbaren Kessel von 
1500 kg Fassungsraum befinden, 12 kg in 3-4 Sii.cke verteiltes Carraghenmoos .ein, kocht am 
nii.chsten Morgen 2-3 Stunden, zieht die Sii.cke mit den Riickstinden des Mooses heraus, laBt 
ablaufen und prellt den Inha.lt gelinde, um keine unIOslichen Bestandteile durchzudriicken, fiigt 
nun 8 kg Sabniakgeist (0,910) und 2,5 kg Natronlauge von 38° Bil hinzu, kocht noch 1 Stunde 
und laBt dann abkiihlen. In diese auf etwa 40-50° abgekiihlte Masse liBt man nun unter sehr 
kri.ftigem Riibren 100 kg des zur Verfiigung stehenden vegetabilischen Oles, am hesten Olein, 
in diinnem Strahl zuflieBen, iiberzeugt sich sodann von der Klumpenfreiheit und GleichmiiBigkeit 
der Masse und gieBt die halbwarme Emulsion durch ein Filtertuch, das man direkt nehan dem Kessel 
auf einem RahInen gespannt iiber dem AufbewahrungsgefaB des SchmwzOles aufhingt. Verwend
bar sind OliveR-, Riib-, Cotton-, Baumwollsaat-, sesam-, Speck-, TaIgol oder apch Olein, das 
jedoch erst unter 8° R erstarren darf. Mineralole greifen die Stahlkratzen stets an, doch kann 
man sie weniptens aJs Streckmittel verwenden. 

Zur Gewmnung eines Wolleinfettungsmittels wird neutrales Wollfett na.ch D. B. P. 110634 
mit kaltem Aceton behandelt, wobei ein fester, wa.chsartiger, in dem 30fa.chen Volumen sieden
den Acetons 1000icher Korper iibrigbleibt, der ffir kosmetische Zwecke und ffir die Zurich tung 
femer Tenil- und Lederwaren verwendet wird. Die Acetonlasung wird abgedampft und man 
erhiilt ein gelblichrot bis braun gefirbtes, riechendes, ha.rz~-k1ebriges Produkt, das ais solches 
mineralischen und anderen Olen zur Erhohung ihrer DichtJgkeit und Ziihigkeit zugesetzt wird 
oder das man einem weiteren Trennungsverfahren mit Alkohol unterwirit. Die alkoholische 
LOsung hinterlillt na.ch dem Abdampfen ein gefirbtes Fett, das aJs Schmiermittel ffir Leder und 
Riemen dient, wii.hrend der Alkoholruckstand eine olige, gerucblose SUbstanz darstellt, die fiir 
pharmazeutische und Toilettenpriparate Verwendung finden kann. Das in kaJtem Aceton 100liche 
und in kaJtem Alkohol unIOsliche Produkt stellt das ~ewiinschte Wolleinfettungsmittel 
dar. Uber die kombinierte Trennung des Wollfettes mit emem Gemenge von Aceton und Alkohol 
siehe die Patentschrift. Vgl. [880]. 

tiber Herstellung eines pflanzlichen 0le8 ffir Spinnzwecke, das schwefelfrei ist und 
sich in der KiIte mit Soda verseifen laBt, aus dem .01, das man durch Extraktion von Oliven
trestern mit Schwefelkoblenstoff erhiilt, siehe F. P. 466 794-

Das Wollschmiilzpriparat, genannt Mucyline, hestand aus einem Gemisch von 9 kg Fett
siure, 9 kg KaJiseife, 5 kg Glycerin von 28°, 10 g Zinksulfat unci 25 kg Wasser; zum Ge'brauch 
wurde es auf ein spez. Gewicht von 1,025 mit Wasser verdiinnt. (Ding!. loum. 218, 872.) 

Zur Behandlung der g~gen .heille Seifenl&ung empfindlichen. aus Wolle unci Baumwolle be
etehenden Vigogne verwen'det man eine Wollschmilze. die man durch teilweise Verseifung 
von Olivenol, raIg, Schweinefett usw. mittels Natronlauge und Pottaschel&ung erhilt. Letz~re 
werden erwirmt, worauf man das iiberschiissige Fett oder 01 einflieBen laBt, zum Kochen erhl~zt 
und bis zum Erkalten weiterriihrt. Das fetthaltige Seifenpriiparat bildet, aus reinstem MateI181 
bereitet, ein schon in miWiger Wirme verfliissigbares Produkt, das so direkt zum Beha.ndeln des 
Gewebes verwendet wird. (Selfenfa'r. 21, 1084.) 

In Firberztg. uno, 981 wurde ein SpinnOi Sapon 8.ls hestes Schmiilzmittel empfohlen, ferner 
eine selbstbereitete Emulsion von 5 kK siurefreiem Baumol mit 101 Kondenswasser und etWBS 
Soda (ungefii.hr 0,25 ~) ffir 50 kg Wolfe. Bei Ersatz des Baumoles durch RiibOl dfirfen die Game 
nicht lange liegen blelhan, sonst verharzt das 01 und wil.scht 8ich dann schwer aUS. I' 

Oder: 75 kg 01 (Oliven-, Riib- oder Ricinusol) werden mit 25 kg einer G-I0proz. Atz~ 1-

I&ung vermischt oder man nimmt auf 45 kg vegetabilisches 01 und 5 kK Olein 40-45 kg eIDer 
5-1 0 Jll'oz. Kalilauge. Ala Alkali kann auch Atzna.tron oder Soda, statt Wasser Abkochung von 
islindJBClhem :Moos genommen werden. (Osten. Woll- u. Leln.-Ind. 1901. 1109J 
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tJber das Schmiilzmittel Spiccolit siehe Firberztg. 1906, 804 und ijsierr. Wollen- u. 
Lelnenlnd. 1906, 26. Ebd. 1892, 606 u. '184 finden sich Angaben fiber ein als Lac t ole in im Handel 
befindliches KammwollschmiiJzpriparat und Vorschriften zur Herstellung von Schmilwlen, 
z. B. (fiir lOO--kg Wolle) aus einer verkochten Mischung von 15 kg Olein, 4 kg Olivenolseife, 3 kg 
Ammoniak, 3 kg Baumol und 100 I Wasser usw. 

tJber E r sat ~ b a u mol zum Wolleschmilzen siehe Firberztg. 1891/92, 143. 
In F. P. 20'1 1'Z'Z ist die Herstellung des sog. Oleofilicins fiir Wolle und Kunstwolle 

beschrieben. 
Olschmilzemulsionen, die mit Wasser entsprechend weiterverdiinnt werden, gewinnt man 

nach Lard durch Verkochen von 2,8 TI. BaumOl, 7,5 Tl. Wasser und 0,25 Tl. Krystallsoda; nach 
Mollet ebenso aus I TI. 01, l/Z TI. Atzammoniak, 1/, TI. Wasser; nach Gedge aus 15 Tl. Oliven
oder RapsO! mit 1 Tl. Ammoniak und 15 Tl. kalkfreiem Wasser. 

Fiir das SchmiiJzen der K unstwo]]e werden folgende Emulsionen angewendet: 5 TI. 
Schwarzol mit 10 Tl. Wasser und 1/, TI. Ammoniak oder 22 TI. OlivenOl, 4,5 Tl. Seife, 60 Tl. 
Wasser- und 1,75 Tl. Ammoniak. - Vorteilhaft ist auch ein Glycerinzusatz, man kann dadurch 
das fette 01 sogar ganz ersetzen, so z. B. in der Schmilzmischung nach Herret: 70 TI. Glycerin, 
(80° Be), 4 TI. Seife, 24 Tl. Wasser und 2 TI. antiseptischer Stoffe. Diese Schmilze hat den Vor
teil, sich sehr leicht auswaschen zu lassen. C. Thurm empfahl (in Firberztg. 1900, 8) fiir Woll
melan~en eine Mischung von 1 Tl. Glycerin, 3 Tl. TiirkischrotOl, 3 Tl. Wasser. Sanderon wendete 
glycerfuhaltige Kaliseifen mit OlivenOi an. Kosten empfahl anstatt des meist gebrauchten Oliven
Olea Emulsionen aus 5proz. neutralem Wollfett, 15 proz. Oliven- oder Arachisol, 5-10% Glycerin. 
(Vgl. ijsierr. Wollen- u. Lelnenlnd. 1893, 168 u. 225.) 

393. Spinn-, Spick-, Ringole (-fette), Duronschmii.lzen. 

Als Spinnol verwendet man nach Jenkel, Farberztg. 1906, 363, in erster Linie BaumO! 
und Olsiure der Stea.rinfabriken oder das sog. Blackol, das man aus den Walkereiabwissern 
durch Ansiuern und Ausschmelzen des in ein Jutetuch geschlagenen Fettschlammes mit Dampf 
von 4-5 Atm. erhilt. 

Nach F. Fuchs und F. Schiff, Chern. Rev. 1896, 801 bereitet man ein wasserlOsliches Spic ko I, 
das zum Fetten der Wolle dient durch Erwii.rmen von 45 TI. Olein mit einer wisserigen Losung 
von 1,5 Tl, CocosnuJ.301seife in 34 Tl. Wasser auf 50--60°; dann setzt man etwa 6 TI_ Ammoniak
wasser zu, verriihrt 7 Tl. Olivenol in die Masse und fiiIlt mit etwa 6--7 Tl. Ammoniakwasser 
so lange auf, bis eine Probe der Olmischung mit Wasser in jedem Verhiltnis eine bestindige 
Emulsion liefert. 
. Ein wasserlOsliches SpickOi ist nach Farberztg. 1892/98, 848 Olein in alkoholisch-ammoniaka

hscher Losung. 
Als Ringfette fiir Spinnereien werden verseifbare Fette verwendet, die entweder nur 

zusammengeschmolzen oder zwecks Einverleibung von Wasser teilweise verseift werden. Vor
schriften fiir derartige Priparate sind folgende: I. 45 Tl. Talg, 45 Tl. CocosOi und 10 TI. Japan
wachs werden zusammengeschmolzen. II. 36 Tl. Cocosol und 12 TI. Talg werden zusammenge
schmolzen, zu der auf 45 ° C erkalteten Schmelze werden 6 Tl. Salmiakgeist 0,960 langsam in feinem 
Strahl hinzugeruhrt, worauf noch 90 Tl. lauwarmes Wasser portionenweise zugefUgt und bis 
zum Erkalten geschlagen wird. Billiges SpinnO!: 30 kg ErdnuJ.3Ol, 30 kg Olein und 136 kg Wasser 
werden mit 4 kg 25proz. Salmiakgeist vefriihrt. Oder man verwendet: Gleiche Teile Destillat
und Wollfettolein oder fiir bestimmte Zwecke letzteres allein; fiir K a m m gar n spinner: 40% Soja
bOhnenol, 50% raffinierter Tran, 10% Olivenolfettsiure werden bei 60° zusammengeschmolzep. 
"Sapaline" (fiir Gardinenspinnereien und Appreturstoffe): 85% Neutral Oil I (Standard Oil Co.) 
ur;td 15% im Vakuum eingedicktes RiibO! (Lardine) oder 85% entscheintes, gewaschenes Pale 
Oil 0,905 und 15% verdicktes RiibOl. (Selfens.-Ztg. 1912, 1009, 1048 u. 1260.) 

Eine ~ute Emulsion stellt man auf folgende Weise her: Am Abend gibt man in einen Kessel 
yon 1500 kg Fassungsraum 1000 kg Wasser, 12 kg Ammoniaksoda und 12 kg Carragheenmoos 
In 3-4 Sicken und kocht am nichsten Morgen die Masse 3 Stunden, zieht dann die Sacke mit den 
Riickstanden des Carra~heenmooses heraus, preJ.3t den Schleim aus den Sacken in den Kessel 
und gibt 8 kg Salmiakge18t 0,910 und 2,5}q/; Natronlauge 38° Be hinzu, worauf man noch I Stunde 
~ocht und darauf abkiihlen liJ.3t. Zu der aogekiihlten Masse werden 100 kg Olein in kleinen Por
t~onen hinzugeriihrt, bis eine gleichmiJ.3ige, klumpenfreie Emulsion entsteht, die man halbwarm 
f~~riert und kalt in Versandfisser bringt. Man filtriert die Masse zweckmiJ.3ig durch eine 
wahrend des Kochens abgeflantschte, mit Filtertuch bespannte Bodenoffnung des Kessels, so 
daJ.3 der eigene Druck des Oles das Durchlaufen bewirkt. 

F. S. Kapf, Lelp-I. Textllltg.190'Z, 66 empfiehlt als Wollschmiilzole Gemenge von S tea r ins au r e -
ami den und -aniliden [384 J. Diese Fettstoffe geben, mit Wasser aufgequell t, pa.stenart~e Massen, 
Sus denen sich mit 01 und Wasser verkocht monatelang haltbare, 10--30proz. EmuislOnen her
st~llen lassen. Z. B. 1. 400 g Stearinsii.ureamid, 240 g Natronseife, 41 Wasser, geben verkocht eine 
milchige Mischung, der man 2 kg Zylinderol und 41 heiJ.3es Wasser zugibt und nochmals gut ver
kocht. 2. 300 g Stearinsiuretoluidid, 350 g Natronseife. 4 I Wasser werden verkocht. dann 2 kg 
WoUfett und 3,350 I Wasser zugesetzt. nochmals verkocht; ergibt eine hellg~lbe, leichtfliissige 
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Emulsi0ll;Blll888e. Ebenso ist Stearinsaurexylidid anwendbar. 3. 300 g Ricinussaureanilid, 350 g 
NatroIll'eife und 41 Wasser werden verkocht, 2 kg Erdnu.l301 und 3350 ccm Wasser zugefiigt 
und nochmals gekocht. Diesen Duronschmii.lzpriiparaten [390] darf man nur Neutralfette zusetzen, 
da sie durch freie Sauren auch schon durch Olsaure zersetzt wE"rden. Nach SpieD kann man der
artige Emulsionen auch mit Zusatz von freier Olsaure herstellen, in der Weise, da.13 man 8 Tl. 
des als Duronemulsionskorper in den Handel gebrachten Produktes mit 12 Tl. OlivenOl, ErdnuJ301 
oder Olsaure mischt und mit wenig Wasser zu einer homogenen, milchigen Masse verkocht, die 
nach Bedarf weiter verdiinnt werden kann. 

394. Literatur und Allgemeines fiber Ttirkischrotol. 
Deutscbl. TUrkischrotiil (SchmlerseUe u. a.) 1/.1914 E.: 8648; A.: 28 266 dz. 

Felsen, F., Tiirkischrot und seine Konkurrenten. Eine kritische Zusammenstellung. Berlin 
1911. 

Eine eingehende Abhandl~ iiber Zusammensetzung und Wirkung des Tiirkischrotoles 
von A. Miiller-lacobs findet sich m Dlngl. Journ. 261, 449 u. 647 und 264, 802; vgl. L. Llechtl 
und W. Sulda, Tecbnolog. Gew.-Mus. Wlen 1884. 69 und H. Schmid, Dlngl. Journ. 264, 846. 

Dber die Herstellung von TiirkischrotOi und Seifenprii.paraten fiir Fii.rbereizwecke siehe auch 
die Arbeiten von F. Erban und A. Mebus, Zeltschr. f. Farbenlnd. 1907, 169 u. 186. 

Beitrage zur Kenntnis der Tiirkischrotole und ahnlicher Praparate bringt N. Wei wart in 
Chem.-Ztg. 1921, 990. 

Vgl.: Tiirkischrot und seine Konkurrenten von F. Felsen in Zeltschr. f. Farbenlnd. 1911, 88. 
Die technische Sulfierung d6!! Ricinusoles beschreibt F. C. Krist in Sellens.-Ztg. 1918, 691. 

Vgl. auch Jahrg. 1907, 70 u. 606; 1912, 7; ferner Ubbelohde, Chemie, Analyse und Gewinnung 
der Ole, Bd. I, 158; Benedlkt-Ulzer, Analyse der Fette und Wachsarten, 346; Hefter, Bd. III, 486 
u. a.; F. Erban, Die Garnfarberei mit den AzoentwicJdern. Berlin 1906. 

Dbar die Herstellun~ des Tiirkischrotoles aus Ersatzstoffen in den Kriegsjahren 1914-1916 
berichtet J. Girth in Selfens.-Ztg~ 1917, 176 u. 199. 

Untersucbungsergebnisse iiber Tiirkiscbrotole bringt W. Herbig in Firberztg. 
20, 194-

Dbar Ricinusolsaure siebe die eingehende wissenschaftliche Arbeit von "B. Rassow in 
Zeltschr. f. ange",. Chem. 26, I, 816. 

Diese in der Textilindustrie vielfach verwendeten Produkte werden durch Einwirkung starker 
Schwefelsaure auf Ole von Art des Ricin usoles gewonnen. Der Kondensations- und Poly
merisationsvorgang fiihrt zu einer Zahl verschiedener Korper, deren Konstitution nur zum Teil 
aufgeklirt ist. Man verwendet die sulfonierten Ole in der Fii.rberei und Druckerei, zur Herstellung 
von Bleich-, Appretur-, SpinnOl- und Schlichtmitteln. 
. Die TiirkischrotOlbildung entspricht der Emulsionierung und Verseifung der fetten Ole 
msofem, als aIle drei Vorgange die Bildung wasserlOslicher oder in Wasser leicht verteilbarer 
Fettstoffe bezwecken. Dies geschieht beirn Emulsionieren auf mechanischem, bei der Verseifung 
und Tiirkischrotbildung auf chemischem Wege, und zwar entstehen irn ersteren Faile die wasser-
100lichen Alkalisalze der Fettsauren, bei der Rotbildung hingegen komplizierte Gemische aUS 
freien Fettsauren, deren Polymerisations-, Kondenliations- und Sulfurierungsprodukten, sulfu
rierten Diglyceriden und wechselnden Mengen unveranderter Triglyceride. Durch Neutralisation 
mit Alkalien erhiUt man dann Produkte, die als TiirkischrotOie bezeichnet werden. 

Nach den Untersuchungen von W. Fahrlon sind die wirksamen Bestandteile der Tiirkisch
rotole nicht die..aulfonierten Fettsauren, sondem innere Ester der entsprechenden Oxysii.uren, 
also irn FaIle des Ricinustiirkischrotoles die Polyricinolsauren. Man vermag durch viertel
stiindiges Kochen der Tiirkischrotole mit verdiinnter Salzsaure die organisch gebundene Schwefel
saure quantitativ abzuspalten, wahrend die Verseifung mit alkoholischer Kalilauge nur ~ur teil
weisen Abspaltung fiihrt und der Rest durch Kochen mit Salzsaure abgetrennt werden muJ3. 
(Selfenfabr. 86. 366, 891 u. 416.) 

Zu normalen Zeiten wii.re es unrationell, diese wichtigen Praparate aus Fe t t s au r e n darzu
stellen, doch war es wahrend des Krieges, als jede, auch die geringste Menge Glycerin fiir die Spre~
stoffindustrie gewonnen werden muJ3te, not~, sich der Herstellung der Tiirkischrotole aus frelen 
Fettsauren zuzuwenden. Nach F. Erban, der dlese Versuche unternahm, ergibt jedoch die Sulfierung 
der Olsii.ure bei verschieden energischer Einwirkung der Schwefelsii.ure niemals klare, homogen~ 
Tiirkischrotolpraparate, sondern braunliche, mit Flocken durchsetzte Fliissigkeiten oder .. bel 
hoher Sulfierung rotlinh-braune, salbenartig dicke Massen, die beirn Verdiinnen in beiden FaIled 
keine klaren Produkte ergaben. Man kann ferner das sulfierte 01 nur schwierig auswaschen un 
erhii.lt Praparate, die selten mehr als 66% Gesamtfettsaure enthalten und nach Entfernung d~s 
sauren Waschwassers einer schnellen Zersetzung unterliegen. Auch bei der iiblichen Neutra,h
sation mit Alkalien erhii.lt man nur beirn Einhalten bestimmter Arbeitsweise fast klare LOsungen, 
und auch in Mischung mit MineralOlen, Neutralfetten oder Fettsauren kann man mit Lauge oder 
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Ammoniak nur dann klare Olprodukte erhalten, wenn die Sulfofettsii.uren in nicht zu hohem Ver
hii.ltnisse zugesetzt wurden. Schliel3lich erfolgt mit verdiinnten Mineralsauren leichter als bei 
echtem TiirkischrotOi Abspaltung der gebundenen Schwefelsii.ure, und auch konzentrierte Alkalien 
salzen diese Produkte aus. Es erscheint demnach ausgeschlossen, die normalen TiirkischrotOle, 
die aus Ricinusol gewonnen werden, durch die aus Olein hergestellten Produkte ersetzen zu 
konnen. (Selfenfabr. 86, 206.) Vgl. Welwart, ebd. S. 118. 

Trotzdem blieb irn Kriege, solange RicinusOi nicht zur Verfiigung stand, keine andere Wahl, 
als zwecks Herstellung des Tiirkischrot0l8l'l zur Olsii.ure als Ausgangsmaterial zuriickzukehren und 
die auftretenden Vbelstii.nde als unvermeidlich mit in Kauf zu nehmen. Das Charakteristische fiir 
Tilr ki schrotol aus RicinusOi ist der Schwefelsii.ureester der Ricinusolsaure, also eine ungElRii.ttigte 
Verbindung, wii.hrend bei der Sulfurierung des OlivenOies gesii.ttigte Verbindungen erhalten 
werden, und es ware daher nach W. Herbig durch Versuche festzustellen, ob es nicht gelingt, aus 
heher ungesii.ttigten Fettsii.uren, z. B. Linolsaure, mit Wasserstoffsuperoxyd ricinusOlii.hnliche 
Fettsauren zu erhalten, oder geblasenes RiibOl, das irn Lande selbst erzeugt werden kann, auf Er
satzstoffe fiir Tiirkischrotol zu verarbeiten. Vgl. hieriiber Selfenfabr. 36, 277. 

Die Wirkungsweise des TiirkischrotOies berubt nach Fr. Kornfeld auf der Bildung eines 
widerstandsfii.b.igen Doppelsalzes zwischen dem Tonerdeoleat und dem Alizarinkalk; bei der Behand
lung der Faser mit alkalischer LOsung bei hoherer Temperatur findet dann Oxydation der 
Ricinusolsaure zu Dioxystearinsii.ure statt. Jenes Doppelsalz aus der fettsauren Tonerde und dem 
Alizarinkalk ist noch nicht der TiirkischrotIack, sondern es verwandelt sich in diesen erst wii.hrend 
des Dii.mpfprozesses, wobei unter Ringschlul3 die Umwandlung von zwei Molekiilen Fettsii.ure 
unter Wasseraustritt zum Alkoholanhydrid erfolgt. Dementsprechend ist der Tiirkischrotlack 
urn so widerstandsfii.b.iger, je mehr ungesii.ttigte Sii.ure in die gesattigte Dioxysii.ure iibergegangen 
ist. (Zeltschr. f. angew. Chem. 1910, 1278.) 

Allen aus dem RicinusOi unter verschiedenen Bedingungen gewonnenen tiirkischrotOiartigen 
Praparaten (Monopolseife, TiirkonOl, UniversalOi und Isoseife) ist die Eigenschaft gemeinsam, 
daB sie gegen den Kalkgehalt des Wassers unempfindlich sind und liinger andauerndes Kochen 
mit verdiinnten Sii.uren innerhalb bestimmter Grenzen aushalten. Die RohOie besitzen ferner die 
Fahigkeit, sich mit Mineral-, Pflanzen- und Harzolen zu emulgieren, so dal3 sie auch fiir die Her
Htellung von SpinnOl, BohrOi und WaikOi in Betracht kommen. Ein wichtiges Kennzeichen der 
~icinusolseifen ist schliel3lich ihre Eigenschaft, irn Gegensatz zu allen anderen Seifen gegen Wasser 
msofern bestii.ndig zu sein, als sie sich nicht in freie Fettsii.ure bzw. saure Seifen und freies Alkali 
8palten. (I. Girth, Selfenfabr. 1911, 868.) 

395. Herstellung des TiirkischrotOles and der Monopolseife. 
Zur fabrikatorischen Herstellung des TiirkischrotOies sulfiert man (Erban) z. B. 20 kg RicinusOi 

wahrend 6 Stunden durch langsames Einlaufenlassen von 5 kg 66gr8diger Schwefelsii.ure, wii.scht 
das Produkt nach 36stiindiger Rube mit 90 I lauwarmem Kondenswasser, wiederholt diesen 
Waschprozel3 nach 24 Stunden noch zweirnal, giel3t das saure Wasser ab und neutralisiert das 01 
mit etwa 1750 ccm 36gr8diger Lallge, bis es, ohne Schaumblasen zu zeigen, klar und durchsichtig 
erscheint. Dieses 01 von 80-85% Fettgehalt wird zur Gewinnung eines vollig wasserlOslichen 
Produktes von etwa 60% Fettgehalt verdiinnt und abermals mit Natronlauge behandelt. Vgl. 
Lochtln, Dlngl. lourn. 276, 694. 

Urspriinglich stellte man dieses, damals als Alizarinol bezeichnete Produkt direkt aus Ri ci
nussamen durch Walzen des Materiales irn Beisein konzentrierter Schwefelsaure her. (D. R. P. 
37816.) 

Bei der Einwirkung von 1 Mol. Schwefelsii.ure auf 3 Mol. RicinusOi oder Ricinolsii.ure bei 
nicht mehr als 35° erhii.lt man nach Untersuchungen von M. Tschlllkin unter Aufrechterhaltung 
d~r. Doppelbindung Ester, die beirn Erwarmen mit verdiinnter Salzsii.ure zersetzt werden und 
Rlcmolsii.ure riickbilden oder Produkte geben, die aus zwei oder mehr Molekiilen Ricinolsii.ure 
bestehen. Arbeitet man mit mehr als 1 Mol. Schwefelsii.ure, so wird die doppelte Bindung zer
s~ert, beirn folgenden Waschen mit Wasser wird eine Hydroxylgruppe eingefiihrt und man erhii.lt 
e~ne gesii.tt~te Sii.ure. Neutralisiert man in dem normalen Einwirkungsprodukt von Schwefel
s~ure auf RICinusOl, also in Tiirki~chrotolen die gesamte Schwefelsii.ure und 25 oder 50% der an
fanglichen Ricinolsii.ure, so erhii.lt man die Monopolseife, eine stark emulgierende saure Seife 
der sulfonierten Fettsii.uren, die verseifbare, zusammengesetzte Ester, Glyceride oder innere Ester 
enthii.lt. Neutralisiert man das sulfierte Produkt erst, nachdem man es 4 Stunden auf 100° er
warmt hat, so erhii.lt man eine neue Seife mit noch grol3erer, emulgierender Kraft, die jedoch mit 
Wasser keine durchsichtige LOsung, sondern eine dichte weiJ3e Emul!!lion liefert. (Fiirberztg. 
26, 419.) 

.Monopolseife Ulid Tiirkischrotol unterscheiden sich nur in der Menge der angewandten 
Sulherungsschwefelsii.ure und in der Aufarbeitung des sulfierten Produktes. RicinusOi wird zur 
Berstellung von Monopolseife mit grol3eren Schwefelsii.uremengen sulfiert, als zur Gewinnung 
des gewohnlichen Tiirkischroti:iles notig ist, und das Sulfierungsprodukt wird, nicht wie es bei der 
Fabrikation des TiirkischrotOles geschieht, mit der zur Neutralisation eben oder bum hinreichen
d.en Alkalirnenge in der Kii.lte versetzt, sondern man erhitzt mit iiberschiissigem Alkali, wodurch 
elne gelatineartige Seife resultiert. 
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Zur Bereitung der M 0 n 0 pols e if e verseift man Tiirkiscbroto], erhalten aus 100 Tl. RicinusOl 
und 30 Tl. 66gridiger Schwefe]siure mit mindestens 6% Atznat.ron in der Kochhitze, wobei ein 
trotz der angewendeten groi3eren Alka]irnenge sauer reagierendes Produkt resultiert, das natiir
lich mit groi3eren Alkalimengen auch neutral gewonnen werden kann, sich in Wasser klar lost 
und zu einer seifenartigen Gelatine erstarrt, zum Unterschied von den Tiirkischrotolen, die auch 
in hochkonzentriertem Zustande fliissig bleiben. Es werden wibrend des Prozesses nicht nur die 
durch den Sulfierun.,.prozeO gebildeten Sulfoleate neutralisiert, sondern es wird auch ein Teil 
des unverinderten Ricmusoles verseift. Die neue Seife bildet auch mit hartem Wasser kaine Aus
scheidungen, verrinF.t die Wasserhirte und bewirkt sogar eine Kesselsteinausscheidung beirn 
Kochan, sie regenerlert zersetzte Seifenbider und ist aus Gespinsten durch Wasser leicht wieder 
auswaschbar. Man kann auch in der Weise verfahren, daB man 100 Tl. des sulfonierten Oles 
mit 60 Tl. 36v.idiger NatronIauge auf emmal versetzt, mehrere Tage stehen liOt, die ab
geschiedene Seife vem Glaubersalz abhebt und so lange kocht, bis nach Beendigung des Schaumens 
eine Probe beirn Erkalten gelatinOs erstarrt. (D. B. P. 118 W.) 

Da die so erhaltene Monopolseife im Gegensatz zum TiirkischrotOi auch in Gegenwart von 
kalk- oder magnesiahaltigem Wasser keine sich auf der Faser ablagemden schidlichen Nieder
schlige bildet, eignet sie sich in hervorragender Weise als Zusatmrittel beirn Fii.rben, Drucken, 
Appretieren und Schlichten von Geweben. Man setzt z. B. dem Fii.rbebade pro Liter bis zu 20 g 
der gelatiD&en Seife zu oder geht mit dieser MRnge bis zu 5 g herab, wenn neben der Seife gleich
zeitig die gebriuchlichen Fii.rbesalze mitverwendet werden. Die Seife be~ordert das Ausziehen der 
Farbstoffe und macht die Ware weich und glanzreich. (D. B. P. 128 MI.) 

Die Anwendung der noch D. B. P. 118 W hergestellteh Monopolseife auch auf das Fii.rben 
und Drucken mit auf Metallbeizen ziehenden adjektiven Farbstoffen ist weiter in D. R. P. 128891 
beschrieben. Das Pripa.rat diente ferner als Zusatz zur Verringerung der Wasserhirte, zur Rege
nerierung zersetzter Seifenbider, als Kesselsteingegenmittel usw. 

Zur Herstellung eines ihnlichen seifen&.rtigen Priparates, das sich in Kohlenwasser
stoffen, Olen und Alkohol klar lOst, sulfoniert man zunichst 270 kg Ricinusol mit 60 kg konzen
trierter Schwefelsiure und erhitzt diese mit KochsalzlOsung gut gewaschene Sulfosiure (300 kg), 
die 90% Fett enthii.lt, noch der Neutralisation mit wisseriger SodalOsung bis zur Bildung des 
Natronsalzes (12,5-13 kg Soda) in einem Kessel durch iDdirekten Dampf auf schlieBlich 130°. 
Das Produkt stallt eiD viscoses, klares, neutral reagierendes 01 dar; das sich auch in Wasser 
zunichst klar, dann milchig und stark schaumend lOst. (D. B. P. 197400.) 

Die "Universalole" des Handela werden meistens aus RiciDusol noch einem Verfahren 
hergestellt, wie es auch bei der Tiirkischrotolfabrikation gebriuchlich ist, d.h. ma:osulfiert RiciDusol 
mit konzentrierter Schwefelsiure, mischt die erhaltenen eiDfachen Sulfooxyfettsiuren nach wer 
Neutralisation mit Ricinusol im Verhiltnis 1 : 3 oder 3 : 1, erhitzt auf 40-100°, kiihlt wieder 
ab, sulfiert und neutralisiert schlieBlich. Diese Priparate, die ihnIich wie das Monopolol, 
Thiol (SelfeDL-Ztg. 1911, 880) oder Monoso]vol etwa 75% Fettsiuren als Natronsalze oder 
saure Ammonsalze enthalten, werden, wie die Monopolseifen, iD der Menge von etwa 3-500 g 
auf 100] als Netzmittel fiir unousgekochtes Fasermaterial, als Reinigungsmittel, als Zusatz zu 
Mercerisierungslaugen und zur Herstellung von Appreturmitteln verwendet. 

Manche dieser neutral reagierenden, sehr visc08en Seifen 1000n sich im Gegensatz zur' Mono
polseife des D. R. P. U8488 auch in Kohlenwasserstoffen. - Vgl. [484J. 

Zur Darstellung hochwertiger Tiirkischrotole lOst man 100 Tl. Ricinusol in der eben 
nOtigen Menge eines Verdiinnungsmittels und verriihrt in der Kilte mit 54 Tl. Chlorsulfon· 
siure. Nach Abtreibung des LOsungsmittels, das natiirlich wiedergewonnen wird, lOst man de~ 
zihfliissigen Riickstand in Wasser und salzt entweder aus, wodurch schon ein zum Teil neutrah
siertes Produkt erhalten wird, das auf den Fettgehalt bezogen etwa 20% chemisch festgebundene 
Schwefelsaure enthii.lt, oder man neutralisiert direkt. Auf diese Weise erhii.lt man irn Gegensatz 
zu den iib]ichen Verfahren mit konzentrierter Schwefelsiure Prqdukte mit sehr hohem Gehalt a.n 
Schwefelsiureestern. (D. B. P. 260 748.) 

Zur Herstellung von Tiir kischrotolscheidet man das mit Wasser oder SalzlOsung vermisohte 
sulfonierte 0] durch Zentrifugalkraft von der Waschfliissigkeit und der iiberschiissigen Siure 
und erhilt so ein Produkt von Eigenschaften, wie sie bisher nur auf umstindlicherem und kOllt
spieligerem Wege erzielt worden. (D. R. P. 278048.) 

396. Tiirkischrotolersatz. 
Zur Kenntnis der Tiirkischrotole und iiber Darstell~ eiDer Sulfofettsiure aus 0 Is i u ~ e 

nnd 10% Schwefel irn Olbad bei 200-220° siehe die Arbelt von B. Benedikt und F. Ulzer lD 

Zelilcbr. I. angew. Cbem. 1887, 298. ., 
Die in der TiirkischrotOlfii.rberei verwendeten Ersatzmittel, die gegeniiber dem Tiirkischro~ol 

den Vorteil haben, daO die mit ihnen behandelte Ware nicht vergilbt (die sog. Olbeizen), erha.lt 
man nach F&I'be DDd Lack 1912, 84 z. B. durch Verriihren von 9,26 kg geschmolzenem Co~fet~ 
bei ,etwa 25°, mit 2 I 66gridiger Schwefelsaure, die man innerhalb 10 Stunden zutropfen. liWt. 
Auf ihnIiche Weise bnn man auch Olsaure mit 35% ihras Gewichtes SchwefelsiLure Sulfler~n. 

Bei der Erzeugung tiirkischrotOiartiger Produkte aus Fettsauren solI zur Erhaltung der Gute 
und Schonheit des Farblackes keiDe vollkommene Verseifung des Triglycerides der OlsiLure durch 
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die konzentrierte Schwefelsiure eintreten. Man verfihrt daher auf Grund der ausgedehnten 
Untersuchungen von W. Herbig in der Weise, daf3 man 2 Mol. Triolein hei 18° langsam mit 3 Mol. 
Schwefelsiure versetzt, eine reichliche Stunde innig mischt und zur Abscheidung des Tiirkischrot
Oles wie iiblich aufarheitet. Der Mischprozef3 ist nach einer gelegentlichen Angabe von W. J. 
Schepp von weitaus groflerer Bedeutung als das Verhiltnis von 01 und Siure. In dem Produkt 
sind dann 20-25% des angewandten Trioleins verseift. (Firoorztg. 1904, 38.) 

Nach D. R. P. 240 002 erhilt man tiirkischrotolartige Produkte durch Erhitzen von 10 kg 
RicinusOl (oder einemanderen Pflanzenol) mit 100-150 g Natri umpersuifatauf 245° in offenen 
Gefaf3en. Man 'erhilt ein in der Kilte dunkles, gelatinOses Produkt, das sich heim Verriihren 
in ein homogenes, undurchsichtiges, braunes 01 verwandelt. Das Produkt ist in Mineralolen, 
Tetrachlorkohlenstoff usw. leicht 100lich und liefert mit Ricinusolsiure oder SeifenlOsungen aus
gezeichnete Emulsionen oder Softenings. (Bd. II [818].) 

Vgl. die nach E. P. 8240 1007 und 11 908/1907 durch Abspaltung der Sulfogruppe aus Ricinus
olsulfosiure und abermaiige Sulfierung gewonnenen Produkte. 

Zur Herstellung von Sulfoderivaten des Ricinusoles sulfuriert man auf 150-250° erhitzte 
Ricin usolsiure in der bei der TiirkischrotOlherstellung iiblichen Weise, wischt die Sulfosiure 
mit Wasser, neutralisiert sie mit Alkalien und dampft das olige Produkt evtl. zur festen Seife ein. 
(D. R. P. 227998.) 

Erban erhielt so aus der aus RicinusOl gewonnenen Ricin ussiure, mit einem Gehalt von 
13,43% Diricinussiure, 1,8% Neutralfett und 1,66% Fremdkorpern mit 15,25 und 35% Schwefel
saure, RicinussiurerotOle, die gegeniiher dem gewohnlichen Tiirki'JchrotOl ein wesentlich geringeres 
Emulgiervermogen fiir andere Fette besitzen. Sie sind iiberdies ebenso wie die aus freier Olsiure 
hergestellten Rotole gegen Essigsiure und verdiinnte Schwefelsiure nur wenig bestindig und eignen 
sich daher absolut nicht als Zusatz zu sauren Farbbidern oder zur sauren Walke. (Seifenfabr. 
3!), 477 u. 619.) 

Die mit diesem Tiirkischrotolersatz aus freier Ricinussiure und Olsiure hergestellten 
Fiirbungen mit Neurot (trocken und naf3 geheizt), Alizarinfirbea.rtikeln und Paranitroanilinrot 
sind, wie F. Erban weiter feststellte, hei steigender Sulfurierung satter und blauer und neigen zur 
GelbtOnung und zum Broncieren. Nach dem Seifen werden die Firbungen mit Ricinusolrotol 
ebenfalls mit steigender Sulfurierung blauer. Fiir schone blaustichige Pararotfirbungen sind die 
ElainrotOle wenig geeignet. (Firoorztg. 28, 188.) 

Zur Herstellung tiirkischrotolartiger Produkte vermischt man Ricinusol und Oxy
ri ci n usolsi ure in weiten Grenzen in der Wirme, lif3t erkalten, sulfiert mit Schwefelssure, 
wiiBcht und stellt das Produkt mit einem Alkali auf wasserlOsliches 01 ein. Die so erhaltenen, 
den gewohnlichen Tiirkischrotolen im Aussehen gleichenden Ole unterscheiden sich von ihnen 
dadurch, daf3 sie mit Brunnenwasser in der Ritze und bei gewohnlicher Temperatur keine unlOs
lichen Kalkseifen (Seifenknieste) bilden, die die bekannten Fleckenbildungen in den Geweben 
verursa.chen. Das neue 01 bnn auch bei tagelangem Stehen mit kalkhaltigem Brunnenwasser 
keine unlOsliche Kalkseife abscheiden, da die saure Kalkseife in der iiberschiissigen OllOsung ge
lOst bleibt. (D. R. P. 290 186.) Nach dem Zusatzpatent ersetzt man die Oxyricinolsiure durch 
die aus anderen fetten Olen Bowie aus pflanzlichen oder tierischen Fetten oder Gemischen her
gestellten 0 xyfettssuren und das RICinusOi durch andere Fette oder fette Ole. Man trennt 
das sulfierte 01 von der Unterlauge ab, kocht es mit W88Ber offen bis zur volligen Ausscheidung 
der Schwefelsiure aus der Sulfosiureverbindung und erhilt so nach dem NeutralW88chen und Ent
W8ssern die vollig wasseruniOsliche Oxysiureverbindung, die mit RicinusOi oder Oliven-, Mandel-, 
Mais-, Riib-, Leim-, Knochen-, PalmkernOl oder Talg oder Schweinefett usw. auf 40-100° erhitzt 
wird, worauf man das Gemisch, wie bei der Tiirkischrotolfabrikation abermals sulfiert, neutral 
wiiBcht und bis zur volligen Scheidung einige Zeit stehen lif3t. Das nurtmehr von der Unterlauge 
abgezogene Produkt wird mit Alkalien zum W88serlOslichen 01 eingestellt bzw. zu Seifen verkocht. 
Nsch dem weiteren Zusatz sulfiert man jenes Gemisch von Oxyfettsiure mit Ricinus- oder einem 
anderen 01 ohne vorherige Erwirmung, wodurch die Fabrikation erleichtert wird. (D. R. P. 
294700 und 298128.) 

Auch nicht sulfierte Gemische von Oxyolsii.uren lmd hochmolekularen Fettsiuren dienen 
als Tiirkischrotolersatz, und zwar zur Ausschaltung des VorOlprozesses heirn Alizarindruck. Man 
tr8gt jene Gemische nur an den mit Farbstoff zu bedruckenden Stellen der Ware auf, so dafl die 
unbedruckten Stellen nicht vergilben, wie bei der notwendigen TiirkischrotOlvorhehandlung. 
(D. R. P. 281842.) 

Einen Tiirkischrotolersatz erhilt man aus dem bei der Zellstoffgewinnung aus Kiefernholz 
abfallendenfliissigenHarz oder Tallol (Bd. II [118]) durch Destillation unter vermindertem Druck 
und folgende Behandlung des iibergehenden fettsii.ureihnlichen Oles (gemischt mit einer aus
~ystal1isierenden abietinsiiureihnliohen festen Sii.ure) mit Schwefelsiure. Die erhaltenen Sulfo
sauren sind in W88Ber nahezu kIar 100lioh, die LOsungen konnen, ohne ausgefillt zu werden, fast 
n~utralisiert werden; bei volliger Neutralisation fallen gelatinOse Seifen aus. Das Produkt dient 
Wle TiirkischrotOl zum WasseriOslichmachen von Olen und Fetten, itherischen Olen, Kohlen
,!ssserstoffen und ihren Abkonlmlingen, ferner zum Beizen, Schlichten, Schmelzen und Appre
tieren, zur Bereitung von BohrOlen, Glycerinersatzmitteln, Seifen, Desinfektions-, Wasch- und 
Entfettungsmitteln. (D. R. P. 810 641.) 

Nach Untersuchungen von F. Sourtl und A. Fublnl sind die Schwefelsaurooster der Fisch
und Samenole ihnlich wie Ricinolschwefelsii.ure, zur LOsung und Emulgierung von Mineral-
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olen, zum Gescbmeidigmachen der Hii.ute beim vegetabiliscben und ChromgerbeprozeB und zur 
Behandlung von Baumwolle und fiir alle Zwecke geeignet., fiir die sonst Tiirkischrotal Verwendung 
findet, ohne jedoch einen volligen Ersatz zu bilden. (Zentr.-BI. 1920, II, 468.) 

397. Turkonol, Tiirkischrotolpriparate (Walkole, Tetrapol). 
Das als Ersatz fiir das Tiirkischrotol in der Wollfii.rberei angewendete Turkonol 

unterscheidet sich von jenem durch seine groBe Bestii.ndigkeit gegen saure Fliissigkeiten, Fii.rbe
biider, Chromierbiider und saure Walkbriihen, durch die Geruchlosigkeit und' sein giinstigeres 
Verhalten gagen kalk- und magnesiahartes Wasser. Man verwendet es daher in a.llen Fii.11en der 
Stiickfii.rberei, wo Egalisierungsschwierigkeiten auftreten, aber auch in der Apparatefii.rberei. 
Es wird empfohlen nachchromierten, Mono- und Autochromfarben und den Chromatfarben. 
besonders dem Echtschwarz fiir Marengo, das die Wolle hart und sprOde macht, im Farbbade 
2-3% Turkonol zuzusetzen, urn diesen MiBstand zu vermeiden. TurkonOl beeinfloBt femer die 
Spinnfii.higkeit der gefii.rbten Wolle und auch die ReiBfestigkeit der aus ihr erzeugten Militii.rtuche 
~tig, ebenso wie es geeignet ist, die alkalische Wirkung fertiger Helindonkiipen zu miBigen. 
(C. 8chiinherr, Zelts"hr. f. ge8. Textillnd. 17, 746.) 

Vber das Verhalten von Mischungen aus Tiirkischrotol oder ii.hnlichen Fettprii.paraten mit 
Glyceriden und besonders Tournanteolen (ranzigen Olivenolen, die durch Gii.rung der Oliven
preBriicksti.nde und folgende PreB8ung erhalten werden) und deren Ersatzprodukten berichtet 
in ausfiihrlicher, durch mehr als 100 Versuche gestiitzter Arbeit F. Erban in Zeltschr. f. angell'. 
Chem. 1909, 60. Verfasser kommt zu dem SchloB, daB der wesentliche Bestandteil der TournanteOie 
Diglyceride sind, deren Sulfoderivate eine wicbtige Zwischenstufe auf dem Wege zu den Tiir
kisehrotolen da.rstellen. 

Zur Herstellung von Tiirkisehrotolfettsii.uren oder ihrer Gemische vermischt man ein 
wenig Atzna.tron enthaltendes Ammonium-Tiirkischrotol mit der doppelten bis vierfaehen Wasser
menge, zieht nach 24-48 Stunden die obere Schicht ab, wii.scht mit Wasser, reinigt evtl. das Pro
dukt und verwendet es entweder sofort oder nach der Trocknung im Wasserbade, z. B. zum Ge
scI-.meidigmachen von Viscose. Man kann aueh in der Weise verfahren, daB man ein geeignetes 
Tiirkischrotol mit Wasser verdiinnt und die Fettsii.uren dann durch Aussehiitteln mit Benzin. 
Tetrachlorkohlenstoff oder einem anderen LOsungsmittel extrahiert. (D. R. P; 260 788.) 

Solche Prii.pa.rate sind auch die allein oder im Gemenge mit Walkseifen [482J zur Behand
lung der WolIstiickware verwendeten Wal kole. Sie bestehen aus einem mit Alk4li neutralisierten 
Gemenge von SulfoOlsii.ure, Olein und Wasser, seltener enthalten sie noch einen geringen Zusatz 
von Alkohol oder Kohlenwasserstoff. Die Walkole werden meist mit 40-60% Gesamtfettsii.ure
gehalt in den Handel gebracht. Man sulfiert z. B. 150 kg Ricinusol auf die iibliche Weise mit 30 kg 
Schwefelsii.ure, wii.scht das 01 nach 24 Stunden ZWl:'imal mit Glaubersalzlaeung oder Salzwasser 
gut aus, zieht das Waschwasiler ab und gibt unter Riihren und Erwii.rmen 280 kg Olein. 500 kg 
Wasser und ca.. 90 kg 38° Atzna.tronlauge zu. Sollte die Mif:ch~ nicht kIar sein, so moB noeh 
etwas Lauge bzw. Olein beigefiigt werden. (Selfen8.-Ztg. 1912, 1282.) 

Ein nichtflockendes Walkol erhii.lt man nach Welwart, Selfen8.-Ztg. 1912, 661, dureh SuI
furieren des,Rieinusoles mit 25proz. Schwefelfii.ure, worauf man die gewasehene Fettsii.ure nieht 
mit Natronlauge allein, sondem mit einem Gemenge von Natronlauge und Ammoniak oder mit 
Sodalaeung und Ammonisk neutralisiert. 

~a.ch Sellen8.-Zig. 1918, 62 erhii.lt man ein SpinnOi fiir Bi ndfadenfabri ken durch Misehen 
von 15 Tl. looproz. TiirkischrotOl, 20 Tl. Olein, 65 TI. russisehem MineralOl (0,885), 3,5 Tl. Sal
mialqleist und so viel denaturierttm Spiritus, bis das 01 kIar ist. 

Ein Spinnol oder ein als Wollschmii.lzmittel verwendbares Produkt wird nach D. R. P. 99687 
hergestellt aus 100 kg Sulforicinolsii.ure oder ihrt'm Alkalisalz, 30-50 kg Olivenolfettsii.ure 
und so viel eines ii.tzenden Alkalis, als zur Bildung eines kIaren, olartigen Korpers notig ist. Nll:eh 
Zusatz D. R. P. 106 2081iBt sich dieses Wollschmii.lz- bzw. Spinnol aueh als Baumwoll-NetzbelZ6 
und aIs wasserlaeliches Netzol verwenden. Man kann die a.ngegebenen Bestandteile auch ver
arbeiten, wenn eie teilweise miteinander vflrbunden sind, und erhii.lt so bei Benutzung einer 
LOsung einer durch Verseifung bereits an Alkali gebundenen Fettsii.ure durch Zusatz von 
Tiirkischrotol verschiedenen Sii.uregrades Pr ii.parate mit beliebillem FettsiureiibefSchuB. 

Zum Olen gt'fii.rbter Baumwolle verwendet man nach D. R. P. 188696 fiir 1 kg Baum
wollgam ein Bad, das je 7 g 80proz. Tfukischrotol, Olivenol und raffiniertes Paraffinol, ferner 
2 g Ammonisk (0,91) und 6 g (;hlolmagnesium (kryst.) enthii.1t. Das nach diesem Verfahren 
auf der Faser fixierte 01 haftet sehr fest und zum Teil auch waschecht auf dem Garn. 

Eine ausfiihrliche Abhandlung iiber Walkole findet sich in fi8terr. WoDen- u. Leln.-Ind. 
1908, 1272. 

SchlieBlich seien hier noch die an anderer Stelle [486] abgehandelten, textilpraktiseh wieh
tigen Produkte aus TiirkischrotOl (-ersatz), Monopolseife und Kohlenwasserstoffen erwilh!!'t. 

In den sog. wasserlaelichen Olen iRt der Fettstoff meiilt nur fein verteilt, wirklich wasse.rlos-
lich sind nur die tiirkischrotolartigen Korper und vor allem die spezifischen FettlOsungsmlttel, 
die aus jenen mit Kohlenwasserstoffen und ihren Halogenderivaten entstehen. Ein in der genannteD 
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Hinsicht vollkommenes Produkt bildet das Tetrapol, das nach D. R. P. 169930 aus Tetrachlor
kohlenstoff und der nach D. R. P. 118483 aus RicinusOl und Schwefelsiure bereiteten Monopol
seife zusammengesetzt wird. Das Priparat ist im Gegensatz zu anderen aus Ricinus- oder Olein
seifen ~wonnenen Produkten bestindig gegen hartes Wasser und verdiinnte Siuren und findet 
ein weltes Anwendungsgebiet in der Textil- und Lederindustrie, fiir Zwecke der chemischen 
Reinigung in Anstalten und im Haushalte iiberall dort, wo es sich wn Entfettung in wisseriger 
Losung handelt und Textilmaterial und Farben auf das hi:ichste geschont werden sollen,. (G. Kriger, 
Zeltschr. r. angew. Chem. 1908, 2121.) 

Ebenso wie mit Tetrachlorkohlenstoff lassen sich auch Emulsionen von Tetrachlorithan, 
Pentacblorithan, Tri- und Percblorithylen mit Monopolseife herstellen. (D. R. P. 304909.) 

398. Sehneide- und Bohrole. 
Man unterscheidet die eigentlichen Schneidole von den sog. wasserloslichen Olen. 

Erstere bestehen aus Schmalzol, Di:iglingsol oder PfIanzenOlen oder deren Mischungen mit 
Mineralolen. Reines MineralOl ebenso wie reines SchmalzOl sind in nur speziellen Fillen geeignet, 
letzteres besonders, wenn beim Schneiden hohe Hitze entwickelt wird, da es dann besonders gut am 
Schneidstabl haftet. Kein Schneid- und BohrOl darf freie Fettsiuren enthalten, da besonders bei 
Erwirmung der Siure~ehalt des Oles zerstorend auf die erwirmten Stihle wirkt. Die loslichen 
SchneidOle sind sulforuerte Ole,li:isliche Ole mit Seifen und phenolierte Ole, die durch Verriihren 
von Phenol, Alkali und 01 gewonnen werden. (C. W. Copeland, Ref. in Zeltschr. r. angew. Chem. 
1918, 168.) . 

Ein BohrOl solI mindestens 20% Fette oder Ole enthalten, von denen mindestens ebenfalls 
20% durch Ather extrahierbar sein miissen. 1m Verhiltnis 1 : 10 verdiinnt, muJ3 sich ein gutes 
BohrOlli:isen oder emulgieren, wobei nicht mehr als 5% Satz oder Rahm abgeschieden werden sollen. 
(K. Lorn, Selrens.-Ztg. 1918, 409 u. 481.) 

Uber wasserlosliche Bohrole berichtet F. C. Krist in Selfens.-Ztg. 1913, 009. Ein der
artiges Priparat solI bei hi:ichster Schmierkraft eine weitgehende Verdiinnung mit Wasser ge
statten, darf an den Maschinenteilen keine Rostbildung hervorrufen, mut3 in Farbe und 
Emulgierbarkeit unbegrenzt haltbar und restlos ohne Olausscheidung in Wasser 1000ich sein. Ein 
solches Bohrol wird nach dem Verfasser hergestellt aus 10 Tl. hell em Harz, 7,5 Tl. stearinarmem 
Olein, 65 Tl. Mineralol (0,885-0,900) 12,5 Tl. Ricinusolsulfosiure (mit 25% Schwefelsiure bereitet) 
und je 3 Tl. 50gridiger Kalilauge und 25proz. Ammoniak vom spez. Gewicht 0,910. Die Be
schreibung der Herstellungsart sowie weitere Vorschriften finden sich im Original. 

Die neuerdings mit Anilin und ihnlichen Teerolen versetzten BohrOle wirken sehr gesund
heitsschidlich. W. Welchardt und H. Apltzsch empfeblen alB Gegenmat3nahme die Verwendung 
von Formaldehyd bzw. Formalinseife zwecks Bindung des Anilins in Form unschidlicher Schiff
Bcher Bd.Ilen. (Zeltschr. r. Hygiene 88, 100.) 

Auf die Anwendung des E r dol e B als BohrOl beim Drehen und Bearbeiten fMt glasharter 
Metlllle wies schon Bechsteln in Polyt. Zentr.-BI. 1868, 1267 hin. Eine Metallkomposition, be
st~hend aus 7 Tl. Kupfer, 4 Tl. Zink und 1 Tl. Zinn nach einer Lehre genau auszudrehen, gelang 
bel der ungemeinen Hirte der Legierung nur dadurch, dat3 der Drehstabl bestindig mit Petroleum 
benetzt wurde. Hellgelb angelaufener Stahl wurde mit Hilfe einer Mis.chung von 2 Tl. Petl.'oleum 
und 1 Tl. TerpentinOl mit der grot3ten Leichtigkeit abgedreht. 

Zur Herstellung eines BohrOles erwirmt man MineralOl, Harzol und Olein z. B. in den Mengen
ve.rhiltnissen 160 : 30 : 25 in einem Kessel gelinde, verdiinnt 12,5 Tl. 38-40gridige Natronlauge 
mIt Wasser bis auf ein spez. Gewicht von 32° Be und setzt diese Lauge dem Olgemisch unter 
~utem Umriihren so lange zu, bis eine Probe des Gemenges sich mit Wasser glatt emulgiert. Schliet3-
hch kcmmt noch ein Zusatz von 15 Tl. denaturiertem Spiritus, worauf man das bei richtiger 
Arbeitsweise vollig blanke 01 auf Flaschen fiillt. (Techn. Rundsch. 1909, 636.) 

Nach Selfeos.-Ztg. 1911, 724 erhilt man ein billiges, klares BohrOl aus 5 kg geschmolzenem 
Harz, 15 ksI: rohem Harzol, 15 kg sulfuriertem RicinusOl, 15 ksI: Olein und 50 ksI: Mineraiol (0,885) 
uPrn~er Zugabe v~n NatronIauge von 30° Be, die man in feinem Strahle zufliet3en lit3t, bis ein klares 

aparat resulhert . 
.. Ein dem "H ydrol" ihnIiches, nicht weill, sondern blaustichig weit3 emulgierendes Bohrol 

e~halt man nach F. C. Krist, Selfens.-Ztg. 1913, 691, aus 100 Tl. mit nur 10% 66gridiger Schwefel
~~e bereiteter RicinusOlsulfosiure, 100 Tl. MineralOl (0,885 oder 0,900) und je 5 Tl. 50gridiger 
~hlauge und 25grid4tem Ammoniak. 

Nach A. Gawalowskl-Raltll stellt man Bohrole vorteilhaft in der Weise her, dat3 man das zu 
~~l'Seifende Fett, z. B. W al k fe t t, mit benzinfreiem, filtriertem Rohol mischt und der stark ge
rUhrten Masse die zur Verseifung notige Menge Atzkali oder Ammoniak zusetzt. Man emulgiert 
alB? z. B. 65 Tl. MineralOl (0,885-0,900), 7,5 Tl. stearinarmes Olein, 12,5 Tl. RicinusOlsulfosiure 
{mIt 25% Schwefelsiure bereitet) unter Zusatz von 10 Tl. hellem Harz und lit3t zur Verseifung 
le 3 Tl. Kalilauge von 50° Be und Ammoniak vom spez. Gewicht 0,910 zufliet3en. 
d Es empfiehlt sich nicht, den BohrOlen mit Kalilauge verseiftes RicinusOl zuzusetze n, 
Ta nach Welwart, Selfeos.-Ztg. 1912, 476, konzentriert wisserige LOsungen dieses Oles bei tiefer er 
d ~mperatur Seife ausscheiden, die die Zirkulationarohren verstopft. ZweckmiLliger ist dah er 

Ie Verwendung von BohrOlen, die aus Mineralolen und Olein bestehen und einen geringen ZUS& ts 
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von Spiri tus unci Alkali erhalten, um das 01 zu kliren bzw. um es neutral oder schwach 
alkalisch zu halten. • 

Nach SeHens.-Ztg. 1912, 342 gewinnt man ein Schr!loubenschneideol durch Vermischen 
eines auf 66° erhitzten Gemenges von 100 kg hellem, rohem HarzOl, 60 kg russischem Maschinenol 
(0,906) und 60 kg Olein mit 16 kg Salmiakgeist (0,926) und 18 kg 9Oproz. Brennspiritus. 

Zur Rostverhiitung bei der Bearbeitung von Eisen und Stahl mittels Bohr- und Schneide
werkzeugen setzt man dem Kiihlmittel, also dem Seifenwasser oder der Bohrolemulsion, Alkali. 
borat oder bei Vorhandensein von Alkali Borsii.ure zu. (D. R. P. 128 708.) 

Zur Herstellung eines Seifenersatzes von butterartiger Konsistenz, der mit der zehnfachen 
W888ermenge eine milchige, nach Zusatz von NatronIauge sis Bohrol geeignete Emulsion liefert, 
verriihrt man die aus 384 Tl. Naphthalin und 450 TI. 66gradiger SchwefeIsaure erhaltene 2·Naph. 
thalinsulfosaure mehrere Stunden bei 120° mit einer Mischung von 380 TI. Isopropylalkohol 
und 265 Tl. 66gr&diger Schwefelsii.ure, hebt nach dem Erkalten die obere Schicht ab, kalkt die 
Sulfosaureverbindung aus und setzt das Kalksalz zum Natriumsalz um. Die LOsung desselben 
wird auf 3260 Tl. eingede.mpft und mit 9000 Tl. eines mittels Lauge von den Phenolen befreiten 
Braunkohlenteeroles vom spez. Gewicht 0,91 pastas eingedickt. (D. R. P. 888 668.) . 

Ala Bohrmittel eignet sich ·auch eine zur Erhohung der Schmierwirkung· mit lo/c Seile ver
arbeitete kolloidale ZinklOsung, die auf dem Eisen eine rostBchiitzende Zinkschicht erzeugt. 
Vorteilhaft setzt man auch etwas ebenfe.lls rostBchiitzend wirkendes Indigocarmin zu. (G. 
Blunck, Chem.-techn. Ind. 1919, Nr. 26.) 

Ein Kiihl- und Bohrmittel erhii.lt mandurch LOsen von Glycerinpech in Wasser, Auskochen 
der LOsung mit Kohle und Filtration. Zur Entfernung der in der LOsung enthaltenen BaIze, z. B. 
der schwefligen Saure, kann man die LOsung noch mit Milchsii.ure kochen, und verwendet die 10 proz. 
LBuge dann, nach Abstumpfung der Sii.ure, je nach dem Verwendungszweck als neutrales oder 
alkalisches Produkt. (D. R. P. 809862.) • 

Ein gutes Gleiten des Werkzeuges bewirkendes, nicht klebendes Bohr- und Drehol erhslt 
man durch Erwirmen und Verriihren von 80 Tl. Sulfitablauge und 20 Tl. NatronIauge auf bzw. 
bei 60-70°. (D. R. P. 802987.) 

Statt dar Bohrole kann man auch salbenartige Produkte, Bohrcreme, verwenden, die BUS 

den iibIichen AusgangsmateriaIien unter Zusatz von Zellpech oder Stirkeprodukten gewonnen 
wird. Sulfitablauge ist allein oder als Zusatz zu Bohrolen entBchieden zu verwerfen, sie schii.digt 
die Werkzeuge und ist nicht besser als NatronIauge oder SodalOsung. Statt der letzteren bat man 
wii.hrend des Krieges auch mit Kalkmilch und Leimstoffen oder mit den sehl- kii.ltebestii.ndigen 
Kaliendlaugen gute Erfolge erzielt. (Wiser, Farbe und Lack 1919, 69.) 

Nach anderen Angaben solI sich jedoch die Sulfitablauge als Grundlage fUr Bohrole und 
als Zusatz zu Schmierwaschmitteln bewii.hrt baben, da es gleich dem Bohrol das Metall gut benetzt 
und kiihlt, im sii.urefreien Zustande nicht angreift und auf dem bearbeiteten Stiick eine feine 
rostBchiitzende Schicht hinterlii.Bt. (K. LollI, Selfens.-Ztg. 1917, 400.) 

Konzentrierte Bohrolpriparate erhilt man durch Erhitzen nichttrocknender FettBtoffe 
mit Schwefel- und MineralOl und folgendes Verdiinnen mit weiterem Mineralol. (Norw. P. 829M.) 

Eine Bohrpaste erhii.lt man durch Verdiinnen einer Seile aus 6 Tl. Talg: oder Knochenfett, 
4 Tl. 40grii.diger NatronIauge, 8 Tl. 36-38grii.digem Wasserglas und 40 Tl. Wasser auf 100 Teile. 
(R. Konig, Selfens.-Ztg. 1919, 741.) . 

Ale Ersatz fUr Schmier- und Bohrol kann auch die w/i.sserige LOsung Iigninsaurer AlkalI
salze dienen, die man durch Erhitzen der von der StrohaufschlieBung stammenden mit Sii.ure 
gallertig gefii.llten Ablauge auf 70-75° erhii.lt. Die abgesetzte Ligninsii.ure wird ale 25proz. braune, 
Olige NatronsaJzlOsung aHein oder zusammen mit etwas 01 verwendet. (D. R. P. 816028.) 

Ala BohrOlerse.tz eignet sich eingedickte Melasseschlempe, die man so lange mit 8-10% 
4Ogrii.diger Alkalilauge behandelt, bis die Melasse nicht mehr klebt. (D. R. P. 824088.) 

Zur Gewinnung von Emulsions- und Schaumbildnern, die z. B. mit der dreifachen Menge 
Spindelol vermischt, haltbare Bohr- oder auch TextilOie geben, kocht man 50 Tl. eines TaI%
Algengemisches (mit 50% Trockengehalt) mit 100 Tl. 10proz. Schwefelsii.urelOsung 1 Stunde un 
offenen verbleiten oder 15 Minuten im Druckgefii.B unter 1 Atm. Spannung, stellt mit 301'1. 
50grii.diger Kalilauge schwBl,lh alkalisch und filtriert oder verwendet direkt dieses Rohprodukt. 
(D. R. P. 828 681.) 

Zur Bereitung eines wasserlOslichen Schmier- und Kiihlmittels, das sich auch als Zusatz zum 
Druckwasser hydraulischer An1agen eignet, vermischt man bekannte Schmier- oder Kiihlmittel 
mit den wii.sserigen LOsungen der Alkafiverbindungen von durch Blasen von Holzteer mit Luft 
erhii.ltlichen sii.ureartigen Erzeugnissen. Buchen-, Birken- und Nadelholzteer lassen sich so zU 
rostBchiitzenden Bohrolen verarbeiten. (D. R. P. 816 720.) 

Eine Anzahl Vorschrilten zur Herste1lung von Bohrolen findet sich auch in einem Referat 
in Selfens.-Ztg. 1912, 82. 

399. Hartpetroleum (Brennmaterial) mit leimigen und saugenden Ffllistoffen. 
s. a. Hartspiritus (468), ferner (248) und Bd. IV (866). 
Die ze.hlreichen Verfahren zur Gewinnung festen Erdoles beruhen auf der innigen Mischung 

des Erdoles mit einer Seile mit oder ohne Hinzufiigung von Leim, der dann nachtriglich mit For-
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maldehyd, Tannin u. dgl. gehirtet wird. Diese Produkte haben, wenn man sie mit Kohlen
oder Torfstaub fliIlt, den Nachteil, da13 sie wiilirend des Brennens schmelzen und durch den Rost 
abfiie13en, da13 sie femer recht viel Asche hinterlassen und belistigenden Rauch verbreiten; schlieB
liob steIlt sich der Preis einer Tonne dieser festen ErdOlprii.parate bei einem Heizwert von etwa 
7500 WE auf 65--162 GQldmark, ist also viel zu hoch. Nach neueren Verfahren gelingt es, nicht nur 
ErdOl·, sondern auch TeerOlbriketts herzustellen, die stabil sind, nicht fiie13en, nicht zerfallen und 
mit wenig Ascheriickstand verbrennen. - V gl. L. Behrend, Kuns~tofle 4, 866 und Bd. IV (866). 

Eine zusammenfassende Arbeit iiber festes ErdOl von E. Donath findet sich in Chem.-Ztg. 
1892, 86. 

'Ober Gewinnung des festen Petroleums und die HersteIlung der Petroleumbriketts siehe 
Seifens.-Ztg. 1912, 226. 

Ober festes Petroleum, Benzin usw. siehe auch Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 1911, 189. 
In D. B. P.9984 wird empfohlen, ErdOl mit einer Abkochung von japanischem Moos zu 

festigen und zur Abscheidung des Oles die Masse mit Alkali zu versetzen oder einfach zu destil
lieren. Auch Melasse solI mit japanischem Moos in eine feste Masse iiberfiihrbar sein. 

Ferner ist Starkekleister mit oder ohne Zusatz von Stearin-, Palmitin- oder Olsii.ure 
geeignet, das Petroleum in feste Form iiberzufiihren. (E. P. 12168/1911.) 

Zur Herstellqng eines kiinstlichen Brennstoffes, der fiir sich allein oder im Gemisch mit anderen 
Brennstoffen verwendet wird, verriihrt man Erdal mit starkehaltigen Stoffen und gie.l3t kochendes 
Wasser zu, so da.13 die Starke verkleistert und nach dem Erkalten eine dicke Masse resultiert, 
die einheitlich und ohne auszulaufen abbrennt. (D. R. P. 268426.) 

Zur Herstellung von festem Petroleum vermischt man das ErdOl nach E. P. 6166/1911 mit 
einer LOsung von C asei n in Ammoniak bei Gegenwart oder Abwesenheit von Salzen der alkalischen 
Erden. 

Ober Herstellung festen Petroleums durch Verkneten des ErdOles mit Hefe und hei.l3em 
Wasser in der Warme siehe E. P. 12168/1911. 

Zum Festmachen von Petroleum verwendet man nach D. R. P. 176866 in Wasser gequellten 
oder gelOsten Leim und hii.rtet die Leim-Petroleumemulsion mit Formaldehyd. 

Auf billigem Wege stellt man festes Petroleum nach E. P. 868/1911 her durch Mischen des 
fliissigen ErdOles mit Lei m, Reishiilsen u. dgl. unter Zusatz von Eisensulfat als hartendes 
Material. Vgl. E. P. 869/1911. 

Um fliissige Kohlenwasserstoffe mit Leimemulsionen zu hii.rten, setzt man ihnen 
vorteilhaft Eisenvitriol allein oder im Gemenge mit etwas Kohlenstaub zu und riihrt die Emulsion 
so lange, bis sie von selbst zerbrookelt. Das Eisenvitriol wirkt ii.hnlich wie Tannin als gerbendes 
Mittel auf den Leim ein und weiter wegen seiner oxydierenden Eigenschaften a.ls Hartemittel. 
Da das Eisenvitriol trocken zugesetzt wird, zieht es au.l3erdem das Wasser der Emulsion an sich 
und bildet so wahrscheinlich durch sich selbst eine kolloidale Haut, die der Emulsion weitere 
Festigkeit gibt. Der Kohlenstaub lockert die Emulsion, wird von ihr durchdrungen undo ermag
lieht so dem Eisenvitriol eine bessere Verbindung mit dem Bindemittel. Man vermischt z. B. 
81,6 Tl. Erdal mit einer LOsung bzw. Suspension von 4,5 Tl. Leim, 0,9 Tl. Eisenvitriol und 3,0 Tl. 
Kohlenstaub in Wasser oder trii.nkt 53,65 Tl. gewisser, a.ls Sud bezeichneter Wasserpflanzen und 
Baumteile mit 28 Tl. ErdOl und einer Lasung von 3,5 Tl. Leim und 0,85 Tl. Eisenvitriol in 14 Tl. 
Wasser. (D. R. P. 278814.) Vgl. E. P. 18800/1911. 

Nicht qualmende, in bewohnten Rii.umen verwendbare Anheiz· oder Brennstoffe gewinnt 
man in der Weise, da.13 man einen klumpenfreien Brei aus 100 Tl. ErdOl, 225 Tl. fein gesiebter 
Asehe und 20 Tl. Siigespiinen in Zwischenrii.umen mit 125 Tl. kochendem Paraffin als Bindemittel 
versetzt und die gut gemischte, halb starr gewordene Masse in Tafeln pre.l3t. (D. R. P. 284402.) 

Uber die Herstellung eines Brennmateriales aus Torf, den man in feuchtem Zustande mit 
Erdal impriigniert berichtet Bersch in Zeltschr. f. angew. Chem. 1909, 617. 

Zur Gewinnung von kiinstlichem Brennmaterial emulgiert man Mineral- oder iihnliche 
~le mit Sulfitablauge und festigt die Emulsion mit Holz, Torf, Kohle oder brennbaren Ab
f~en. Der Brennstoff verbrennt mit sehr geringer Ru.l3entwicklung, ist billig herstellbar, lii..I3t 
Bleh unter jedem Of en verfeuern und kann auch bei gro.l3em ErdOlgehalt leicht zum ErIOschen ge
bracht werden. (D. R. P. 288996.) 

400. Hartpetroleum (-spiritus) mit Seife- (Fettsaure-) bindemitteln. 
Das Festmachen bzw. Verdicken von ErdOlen mit Seifen"ist ein ii.lteres Verfahren, doch ver-

dw.endetE) man das feste Petroleum urspriinglich nur bei Herstellung von Wagenschmiere, wiihrend 
Ie Anwendung derselben Methode zur Bereitung fester Brennstoffe neueren Datums ist. tTber 

Herstellung von festem ErdOl durch Zusatz von 3-5% Seife zu RoherdiiI siehe E. P. 2068/1881. 
. Zur Gewimfung von Hartpetroleum und Hartspiritus (Bd. IV (666)) verfii.hrt man allgemein 
In ~er Weise, da.13 man ErdOl bzw. Spiritus mit 1-10% einer harten, maglichst entwisserten Seife 
eTrhltzt und das Produkt noch hei.13 in Formen gie.l3t. Nach A. Gawalowskl-Ra1tz, Osterr. Chem.- u. 
~chn.-Ztg. 1917, 77, ist es zweckmii..I3iger, wenn man das Petroleum zuerst mit FettsalU"e in 

Los?Dg bringt und nachtriiglich die zur Verseif~ natige Alkalimenge zusetzt. Au.l3erdem empfiehlt 
as s.~ch, die fertigen Hartpetroleum- oder HartspIrituswiirfel mit einer Seifen- oder Paraffinschicht 
zu uberziehen und so die Verdunstung der leichtfliichtigen ErdOlanteile bzw. des Alkohols zu ver-
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hindern. Schlie81ich satzt man, um die bei der Verbrennung der Wiirfel entstehende starke Rull
entwieklung und den iiblen Geruch einzusehrinken, 1-2% Ammoniumnitrat zu. 

Zum Festmachen von Erdal oder Kohlenwasserstoffen solI es nach .D. B. P. 88 682 geniigen, 
100 kg des nahezu zum Kochen erhitzten ErdOies mit einer LOsung von 2-5 kg Saponin in 
10-20 kg 1-2proz. Wasserstoffsuperoxydlasung zu verriihren, oder Ozon in die siedende Erdol-
SaponinlOsung einzuleiten. . 

Nach A. P. 841882 kann man festes Petroleum aueh erhalten durch LOsen einer Bchmelze 
von 7 Tl. Kernseife und 2 Tl. Stearin in 91 Tl. Petroleum, worauf man noeh hem in Formen gieJ3t. 

Ein festes ErdOlpripa.ra.t, das sieh a.ls Masehinenschmier- und Rostschutzmittel eignet, erhii.lt 
man durch AuflOsen von 6 Tl. Wollfettsiuren in 90 Tl. 120-180° hei8em ErdOl, wobei 0,9 'rL 
40gridige KaJilauge zugesetzt werden. Man kann aueh, besonders wenn Destiltate von niedrigem 
Siedepunkt ver8l'beitet werden sollen, zuerst aus den W ollfettsiuren und dem Alkalihydrat Seifen 
herstellen, die man dann in dem ErdOi lOst. (D. B. P. 96902.) 

Bei Herstellung von ErdOl- oder Spritbriketts verwendet man eine mit 500-600% N a tri u m· 
silieat gefiillte Natronseife, die so hohe Verdiekungsf~keit besitzt, da.8 2-3% des Zusatzes 
geniigen, um ebenso harte Formlinge zu erzielen, wie IDlt 30-3p% gewOhnlieher, wasserglas
besehwerter Natronseife. (D. R. P. 161 694.) 

Ein eigenartiges, sog. Versaifungsverfs.hren von Erdal und Vaselin im Gemenge mit Walrat 
mittels Natronlauge ist in Selfens.-Ztg. 80, 266 u. 278 beschrieben. Es diirfte sich wohl um einen 
Emulgierungsproze8 handeln, der dureh den Walratzusatz hoohstens verteuert wird. 

Zur DOOrfiihrung von Erdal in eine feste Masse mit alsaurem Aluminium mu8 man die 
Aluminiumseife, ob nun in troekenem oder feuehtem Zustande, nach Teebn. Bundseh. 1906, 672 
mit Petroleum unter einem Druck von 4--5 Atm. auf die entsprechend hahere Temperatur erhitzen, 
da in offenem Gefi8 LOsung kaum zu erzielen ist. 

Um Petroleum fest zu machen, lOst man nach D. B. P. 174712 10% Fettsiure in 90% Petro
leum, versaift mit der natigen Menge Lauge und trigt in die gaJlertig abgesehiedene Seife nach 
und nach 5% gesittigte KochsaJzlOsung ein; in der Kilte erstarrt die ganze Masse zu einem homo
genen Seifenlei m. FUr Brennzweeke lOst man, um maglichst wenig Wasser in die Ma.'1sP 
einzubringen, 10 Tl. Fettsiure von der Siureza.hl 307 (Gemisch von Caprin- und Laurinsaure) 
nach Versaifung mit 40gridiger hemer Natronlauge in 90 Tl. Petroleum, fiigt dann 7,5 Tl. Salz 
hinzu und erhilt wie oben eine feste Masse. 

Nach E. P. 4887/1910 behandelt man zunii.chst Stearin u. dgl. mit konzentrierter Saure bei 
100-120° und lOst von diesem, nunmehr ·in f1iissigen Kohlenwasserstoffen 100lichen Produkt 
eine kleine Menge in dem zu hii.rtenden Petroleum, Benzin u. dgl. Zu der .,rwirmten L08Ung 
satzt man sodann eine hem gesittigte LOsung von Atznatron und Alkobol und li8t die gut ver
riihrte Masse erkalten. 

Nach E. P. 12291/1911 gewinnt man festes Petroleum aus dem fliissigen ErdOi durch Er
wirmen mit etwas Alkohol, Stearinsiure, einer geringen Menge einer anderen leichtlOslichen 
Fettsiure oder eines Harzes und alkoholischer Natronlauge. 

Einen kiinstlichen Brennstoff erhilt man ferner dureh }[ischen und Formen eines innigen 
Gemenges von 128 Tl. ErdOl, 1 Tl. Stearinsiure, 12 Tl. Harz mit je 8 Tl. Sii.gemehl und gebranntem 
Kalk. (D. B. P. 108 622.) 

Besonders geeignet zur Bindung des. Erdales ist da.s Kol;Ghonium und die sich von ibnl 
ableitenden Sii.uren (Abietin-, Pininsiure), insbesondere deren IksaJze. Diese Kolophonium
saifen iibertreffen die Alkaliseifen der Fettsiuren wesentlich in der Aufna.hmefihigkeit des ErdOles. 
Man kann beispielsweise sus r-pininsaurem Natron und der zehnfa.chen Menge Erdol bei 110-120°, 
nach Entweichung der Wasserdimpfe, eine durchscheinende, farbl08 erstarrte Masse erhalten, 
die das gesa.mte Erdal in fester Form enthilt. (L. Panl, SeUens.-Ztg. 42, 898, 412 u. 484.) 

Zur Herstellung von Harterdal vermischt man ErdOi absa.tzweise mit einer nacheinander 
mit Atmatron, SaJmaure und wieder mit Atznatron behandelten Mischung von Kolopbonium 
und tierischem Fett, so da8 die Masse stete alkalisch bleibt, worauf man sie fiir sich oder in Mischung 
mit Sigespinen brikettiert. Das Produkt hilt das Erdol auch beim Umsehmelzen und wabrend 
des Verbrennens fest. (D. B. P. 169081.) 

Seife. 
Allgemeiner Tell. 

401. Literatur, Geschichte der Seife. 
Dentschl. Seifeo"areo (geformt) 1/. 1914 E.: 2266; A.: 22607 dz. 

Das grundlegendeHandbucb der Seifenfabrikation von Dei te kam 1921 vollig umgea.rbeitc.:t 
und neu berausgegeben von W. S chrau th hersus. - Ganswindt, A., Moderne Seifenfabfl
kation. Leipzig 1921. - Wiltner, F., Die Seifenfabrikation. Wien und Leipzig 1913. -Eger, E., 
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Die Seifenindustrie. Bearbeitet von K. Braun. Hannover 1921.-Leimdorier,J.,Beitrige 
zur Technologie der Seife auf kolloidchemischer Grundlage. Dresden 1911. - Landenberger, 
Die deutschen Patente, betreffend Verfa.hren zur Herstell~ von Seifen. Berlin SW 61. - E n ge 1-
hardt, A., Handbuch der Seifenfabrikation. Bea.rbeltet von F. Wiltner. Wien 1919. 
- Braun, K., Die Seifenfabrikation. GOschenverla.g. - Einheitsmethoden zur Untersuchung 
von Fetten, Olen, Seifen und Glycerinen, BOwie BOnstigen Materia.lien der Seifenindustrie. 
Berlin 1910. - Ferner die Literatur in der Einleitung der Kapite1 Toiletteseifen, Kosmetik, 
Wischerei und Reinigung und vor a.llem dss Organ des Allgemeinen Seifensiedemeister-V er
handes, die "Augsburger Seifensiederzeitung" (abgekiirzt Seifens. - Ztg.), eine der bestredi
gierten Fachzeitschriften auf dem Gebiete der chemischen Technologie. 

Den Werdegang der Seifenindustrie in den letzten 40 Jahren beschreibt B. Lach, Selfens.
ztg. 1918, 1. Vgl. O. Steiner, Sellens.-Ztg. 1908, 446 ft. 

Die Entwicklung der Seifen- und Rohglycerinindustrie bis rum Jahre 1912 schildert F. Gold
schmidt in ZeltBcbr. r. angew. Chem. 26, 808. 

'Ober die Konstitution der Seife siehe die Arbeit von I. LewkowitBch in ZeltBcbr. I. angelf. 
Chem. 1900, 901. , ' 

'Ober Kolloide und ihre Bedeutung fiir die Seifenindustrie siehe A. Welter, Sellenlabr. 85, 
I, 21, 50 u. 10. 

BeitrAge zur Kenntnis der kolloiden Eigenschaften von SeifenlOsungen bringt Prosch in 
Zeltscbr. d. ()t- n. Fettlnd. 1922, 898, 410. 

'Ober die Kolloidchemie der Seife schreibt ferner Mc Baln in Zeltscbr. d. ()l- u. Fettind. 1922. 
~~ . 

Die Seifenfabrikation im Kriege beschreibt I. Davtdsohn in Chem.-Ztg. 89, 829. 
'Ober den Ursprung der Seife siehe Dsten. Chem.-Ztg. 19, 149. 
Zur Geschichte der Seifenfabrikation siehe die Arbeit von Deite in ZeltBchr. I. 01- u. Fettlnd. 

1921, 620. 

Wenn man auch im Altertum und im friihen Mittela.lter die Bereitung der Seife schon ksnnte, 
~o wurde sie keinesfalls in groi3erem Umfange angewendet. Man benutzte vielmehr zum Reinigen 
m jenen Zeiten neben Wasser schaumbildende SMte gewisser Pflanzen, nstiirliche Soda und 
Holzssche sowie gefaulteD Urin. Nach PlInIus haben die Gallier q.ie Seife erfunden; er erwiihnt 
bereits harte uDd fliissige Seife. Nach neueren Forschungen (Moride) sollen die Gallier die Seife 
von den Phoniziern iibernommen haben. Die Seife der Gallier wurde aus Asche und Ziegentslg 
bereitet. Sie wurde aber nicht zum Reinigen, sondern zum Glii.tten der Haare a.ls Pomade benutzt. 
Ala Reinigungsmittel erwii.hnt zuerst der beriihmte Arzt Galenos (131-201 n. Chr.) die Seife. 
E; berichtet, man bereite sie aus Rinder-, Ziegen- oder Hammelfett und Aschenlauge mit Kalk; 
die deutsche sei die beste, fetteste und reinste, da.nn folge die ga.llische. Man konne mit der Seife 
allen Schmutz von dem Kor~r und den :KIleidern beseitigen. 

. 'Ober die weitere GesChlChte der Seifendsrstellung ist wenig beksnnt. 1m 9. Jahrhundert 
trleb Marseille lebhsften Seifenhandel, im 14. und 15. Ja.hrhundert bildeten sich in Venedig, Augs
burg, Ulm, Niirnberg bedeutende Seifensiederinnungen und Fabriken. Die wachsende volks
wirtschaftliche Bedeutung der Seifenfabrikatlon erhellt am besten aus der Tatsache, daO im 
17. Jahrhundert in England und Frankreich Seifenmonopole bestsnden: Do. VerfiiJschungen der 
Baife nicht ohne weiteres nachweisbar waren, ist as nicht iiberraschend, daO gegen Ende des 17. Jahr
hunderts die franzOsische Regierung sich veranlaOt sa.h, durch Verordnungen den FaIschern das 
Handwerk zu,legen. 

In Deutschland war die Seifenfabrikstion Kleingewerbe geblieben, vielfach wurde die Seife 
aus Talg und Holzssche, deren wii.sseriger Auszug mit Ka.lk in Atzlauge iibergefiihrt wurde, in den 
Haushaltungen hergestellt. Siehe hieriiber Selfens.-Ztg. 1916. 26. 

Waren auch in der Praxis die Verarbeitungsmethoden der Fette auf Seifen bekannt, so herrschte 
doch iiber die Zusammensetzung, die chemische Natur der Fette, Ole und Seifen bis ins 18. Ja.hr
hundert Unklarheit. Der Westfale Otto Tachenius beobachtete zwar urn 1650 in 01 oder Fett 
eine .. verborgene Sii.ure"; spii.tere Chemiker schlossen dss gleiche aus der triigenden Tatssche, da13 
Metalle von den Olen angegriffen werden. Der Franzose Geolfroy (1686-1752) beobachtete zuerst. 
daO das aus Seifen durch Sii.ure abgespa.1tene Produkt andere Eigenschaften besitze a.ls das Aus
gangsfett. 1m Jahre 17801egte BerthoUet (1748-1822) der Pariser Akademie mehrere aus Mi
schungen gelOster Seife mit gelOsten Erda.lkali- oder Metalloxyden hergestellte MetaIIseifen ·vor. 
~8I:lt gleichzeitig machte der Stra.lsunder Apotheker Scheele (1742-1786), Begriinder der "Phlo
g~tontheorie", im Jahre 1783 die Entdeckung, daO bei Behandlung von BaurnOl mit Bleioxyd 
e~ne ei~entiimliche siiOe Substsnz (Glycerin) - OlsiiO, principium dulce obosum - entsteht, 
dIe bel der Oxydation mit Sa.lpetersii.ure Zuckersii.ure gibt. Auch das Vorhandensein dieser 
S~bstanz im Schweine- und, Butterfett brachte keine Erklii.rung der Seifenbildung, do. Scheele 
Ome Entdeckung nicht erkannte. 1m Banne seiner Phlogistontheorie blieb er bei der Ansicht, da13 

Ie und Fette aus Kohlensii.ure, Wa.sser und - Phlogiston, das ist dem brennbaren Prinzip - zu
ssnunengesetzt seien. 

. Der Begriinder der neueren Cheinie, Lavoisier (1743-1794) hielt auf Grund der Berechnung 
BeIner Verbrennungsrasultste das Baumol fiir einen Kohlenwasserstoff. Anfang vorigen Jahr
hunderts nabm man auch Ole und Fette fiir einfache organische Korper, die durch Herkunft und 

30* 
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Konsistenz unterschieden worden. Erst die epochemachenden klassischen Untersuchungen 
Cbevreull (1786-1889) iiber Fettkonstitution und Seifenbildung, die er 1823 in einer Abhandlung 
"Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale" veroffentlichte, fiihrten zu den heu
tigen Fortschritten der Fettanalyse und Fettindustrie, die eng verbunden mit dem bedeutenden 
Aufschwung der Leblanc-Sodafabrikation bleibt. Die Einfuhr tropischer Pflanzenfette und -ole 
brachte einen weiteren Fortschritt. (1839 wurde in Hamburg die erste Cocosol-Sodaseife fabri
ziert.) Hand in Hand mit der Sodaindustrie entwickelte sich auch in Marseille die Seifenindustrie 
in groBtem MaBstabe. Frankreich hatte bis dahin allein aus Spanien alljiihrlich fiir 20-30 Mill. 
Franken Seife bezogen. - Weitere Einzelheiterr bringt Liebig in seinen "Chemischen Briefen" (1851 ), 
w08elbst sich auch die oft angefiihrte Stelle findet: Die Seife ist das MaO fiir den Wohlstand und 
die Kultur emes Staates. 

Von der Mitte des vorigen Jahrhunderts ab brachte die Mitverwendung von Harz, Verbesse
rung der Raffinations- und Bleichverfahren, Einfiihrung der Alkalilauge an Stelle von Soda, Ver
dringung der teuren Soda durch den billigen Kalk nach de MIlly (1831), Einfiihrung der Hydrolyse 
mit Wasserdampf unter Druck (Berthelot 1854) usw. eine wesentliche Produktionssteigerung 
mit sich. :'Ober Einzelheiten der weiteren technischen, maschinellen Entwicklung und Verbesse
rung alter, Einfiihrung neuer Methoden sei auf Spezialwerke verwiesen. 

Heute produziert wohl GroJ3britannien die meJSte Seife, in zweiter Linie fol~en Frankreich 
und Deutschland. Auch in Nordamerika soll die Seifenproduktion heute bereits eme sehr erheb
liche sein. In den Vereinigten Staaten bestanden 1914 371 Seifenfabriken mit 14 200 Arbeitern und 
einem Anlagekapital von 92,8 Mill. Dollar. Die groBten Betriebe lie~en in New York, Chicago, 
Philadelphia und Boston. Kerzenfabriken bestanden 1924 15 Betr16be mit 387 Arbeitern und 
2,3 Mill. Dollar Kapital •. 

Wie auf vielen anderen Gebieten hat die GroBindustrie durch die Vorteile, die ihr 
unter anderen der billige Einkauf der Rohstoffe bietet, sehr viele kleinere Fabriken veranlaJ3t, 
den Betrieb einzustellen. 

402. Seifenindustrie-Rohstoffe: Fette, niehttrocknende Ule, J'apantalg. 
Die R 0 h s t 0 f f e bestehen einerseits aus den tierischen und pflanzlichen Fatten, fetten Olen, 

Fattsii.uren. Harz, andererseits aus den zur Verseifung erforderlichen Alkalien. 
Die in der Seifenfabrikation verwendeten 0 Ie und Fe t t e teilt man in zwei Klassen ein, von 

denen der ersten Klasse der Kernfette der iiberwjegende Teil der natiirlich verkommenden Ole 
und Fette angehOrt, wiihrend der zweiten Klasse der Lei mfette nur das Palmkernfett und 
CocosOi zuzuzii.hlen sind. Die Leimfette sind kalt und halbwarm verseifbar, da sie sich iiberhaupt 
bei niederen Temperaturen schon mit konzentrierten Laugen verseifen lassen, doch erfordern die so 
aus den Leimfetten hergestellten Seifen zu ihrer Aussalzung aus der wii.sserigen LOsung erheblich 
groBere Salzmengen ala die Seifen aus den Kernfetten. - Vgl. Sellenl.·Ztg.1912, 1186. 

Ala Hi 1 f sst 0 f f e sind das zum AuskerD.f'n, AussaIzen erforderliche Salz und der zur Um
wandlung der Soda oder Pottasche in kaustisches Natron oder kaustisches Kali dienende Kalk 
anzufiihren. Dazu kommen die zur Verf&1schung und zur Tiuschung der Kaufer dienenden un
wirksamen Fiillmittel Starke, Leim u. a. 

Von den tierischen Fetten werden angewendet: Aile Talgarten, die Tre.ne der Seesiuge
tiere (Walfett, Waltran, Fischtalg u. dgl.) und gewisser Fischa.rten (Heringstran), Knochenfett, 
meistens in Verbindung mit anderen Fetten fiir Eschweger und andere Seifen, Abfallfette jeder 
Art usw. (S. die einzelnen Kap.). . 

Na.ch eiDer Notiz in Sellenl •• Ztg. 1912, 1048 ist der Japan tran, und zwar das Naturprodukt 
zur Herstellung von Kernseifen seines iiblen Geruches wegen weniger geeignet als der Waltran, 
der schwii.cher riecht. Giinstigere Resultate werden mit den hydrierten und geharteten Tranen 
erzielt. Vgl. lahrg. 1890, 8. 29 u. 201. 

Von den nicht trocknenden Pflanzenfetten und -Olen (s. a. [804 rr.]) kommen 
vornehmlich folgende in Betracht: 

Pal mol, das in der Seifenindustrie meist verwandte PflanzenOl, aus den geschii.lten Friichten 
von Elaeis ~uineensis durch Auskochen gewonnen, rotgelbe, weiche Masse mit angenehmem, 
veilchenihnllchem Geruch. Es enthii.lt Palmitin, Olein neben freier Palmitin- und Olsiure. Schmelz
pUnkt 27° C, bei altem 01 etwas hoher. Erwii.hnenswert ist, daB auch die Togoneger das PalmOl 
zur Seifenfabrikation beniitzen, wobei ihnen Bananenasche a1s Verseifungsmittel dient. (F. O. 
Koch, Sellentabr. 1008, 126.) . 

Palmkernol, aUlS den Kernen der Elaeis ~ineensis durch Auspressen oder Extraktlo~ 
l'rhaltene, weiJ3e bis gelbe Masse von kakaoii.hnhchem Geruch. Schmelzpunkt 25-26° C, bel 
altem 01 etwas hoher. 

Cocosn uBol, aus den Friichten der Cocospalme Cocos nucifera durch Auspressen gewonnen, 
griinlich-weiJ3e, weiche Masse. Schmelzpunkt 21°C, bei altem 01 bis 31 0 C; Seife darsus h~t 
und gliinzend weiJ3. Ala bestes CocosOi gilt das CochinOl, wiihrend das Ceylonol meistens ranZIg 
ist und nicht rein weiBe, sondern graue Seifen liefert. Dasselbe gilt such von dem Copraol. V~f 
Gru-gruol, das Produkt einer CocosnuJ3palmenart, als Ausgangsmaterial fiir eine fast wei e 
und gut schiumende Seife siehe A. W. Knapp in I. Soc. Chem. Ind. 88, 9. Die sog. abfallenden 
Cocosole sind nicht vielleicht minderwertig und diirfen deshalb nicht mit anderen wenig wert-
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vollen Fetten gemischt werden. Diese Bezeichnungsweise bezieht sich nur auf den mehr oder 
minder groJ.3en Prozentgehalt dar betreffenden Ole an freier Saure. (G. Knigge, SeHenfabr. au, 
1260.) 

Olivenol, BaumoI, aus den OIiven, den Friichten des Olivenbaums Olea europea durch 
Auspressen gewonnenes 01. Die erste kalte, schwache Pressung liefert das feinste SpeiseOl, 
Provencerol usw. (Bd. IV [0.71); die nach Zusatz heiJ.3en Wassers und schwacher Giirung durch 
scharfe Pressung erhaltene 61e kommen fiir die Seifenfabrikation in Betracht. Olivenol ent
hiUt etwa 28% Palmitin und Stearin (etwas Arachin) und 72% Olein. Es wird haufig mit 
billigeren Olen wie Baumwollsamen-, Riib-, Sesam-, Palmkernol verfii.lscht. 

SesamoI, aus den Samen von Sesamum indieum durch Pressen erhalten. Das kalt gepreJlte 
01 wird wie Olivenol a.ls SpeiseOl, das heiJl gepreJ3te fiir die Seifenfabrikation benutzt. Es ist gold
gelb, wird nicht leicht ranzig; es besteht aus Olein, Palmitin und Stearin, ist leicht verseifbar. 

Erdn uJloI, aus den Samen der ErdnuJ3, Arachis hypogaea, einer in Afrika, Asien sowie 
Siideuropa kultivierten Leguminose, besteht aus Arachin, Palmitin und Physetolin. 1st kalt ge
preJ3t farb- und geruchlos, heiJl f::F.:-eJlt ist es gefiirbt und besitzt einen widerlichen Geruch. Wird 
besonders in Mischung mit Po. ernol oder anderen Fetten zur Herstellung von Kern- und 
Schmierseifen (Silberseife) verwendet. 

MandeloI, durch kaltes Pressen von Bittermandeln, Pfirsichkernen usw. erhalten, gelblich 
gefarbt und nahezu geruchlos, wird nur fiir feine Toiletteseife, meistens in Verbindung mit CocosOi 
benutzt. . 

tlber das durch Extraktion oder Pressen von ReiskIeie gewonnene Reisol aIs Ausgangs
material fiir transparente, kii.ltebestii.ndige, feste und sehr haltbare Schmierseifen und ferner in 
Gemeinschaft mit harten Fetten als Rohprodukt fiir Riegel- und Natronkernschmierseifen siehe 
J. Davldsohn, Sellenfabr. 84, 178. 

Mowrahol wird aus den Samen der auf Madagaskar wachsenden Sapota.cee Bassia Iongi
folia gewonnen und stellt ein Kernfett, dagegen kein Leimfett dar, so da13 es wohl CottonOl, Erd
nuJ30l und SesamOl, nicht aber Cocos- oder PalmkernOl zu ersetzen vermag. In kleineren Mengen 
kann es daher bei der Fabrikation der Haushaltseife verwendet werden, doch ist darauf hinzu
weisen, da13 die Olkuchen ein auch auf die Schleimhaute stark reizend wirkendes Herzgift enthalten. 
(G. Knigge, Selfenfabr. 84, 460.) 

Die iibrigen nichttroc1rnenden PflanzenOle, wie RiibOl, Rapsol sowie feste Pflanzenfette, 
wie MuskatnuJ3but.ter, Kakaobutter, Sheabutter usw., kommen fiir die Seifenfabrikation kaum 
in Betracht. 

Der Japan taIg, auch als Japanwachs bezeichnet, der aus Fettsaureglyceriden mit 11-14% 
Glycerin besteht, sus Sumachfriichten gewonnen wird, sich in organischen Losungsmitteln leicht 
lost, zwischen 56 und 55° schmilzt und sich gut spalten und verseifen lii.J3t, liefert mit 40grii.diger 
Natronlauge allei n versotten, eine sehr harte, sprOde, schwer in Wasser 100liche und wenig schau
mende Seife, die gegen Kochsalz sehr unempfindlich ist und bedeutende Salzmengen sufnimmt, 
die dann in dem auf der Unterlauge schwimmenden Kern enthalten sind, w8.hrend die Unterlauge 
Seife gelOst enthalt und leicht gallertartig erstarrt. Es empfiehlt sich, den Japantalg zusammen 
mit Weichfetten und Olen zu verarbeiten und zur Gewinnung geschmeidiger, gut schaumender, 
leicht lOslicher Kernseifen Kalilauge zuzusetzen. Der Japantalg eignet sich ebenso wie seine 
Fettsaure auch zur Herstellung weil3er, sehr fester und daher weit ausschleifbarer Schmierseifen, 
fiir sich allein jedoch nicht als Ersatz fiir KernOl, do. die Seifen, wie gesagt, zu fest werden. Am 
besten verarbeitet man ihn zusammen mit weichen Fetten, besonders mit gebleichtem PaimOl, 
oder man setzt mehr Harz zu. Die Glycerinausbeute ist bei vorheriger Spaltung des Pflanzen
talges sehr gut. Es empfiehlt sich, die Unterlaugen in gro13eren Betrieben zu sammeln und die 
noch in ihnen enthaltenen Fettsauren durch Zusatz von Schwefelsaure auszuscheiden. (Sellens.
Ztg. uno, 1846.) Vg1. G. J. Fels, Sellenfabr. 86, 141 bzw. Sellens.-Ztg. 48, 74. 

403. Trocknende Ole, AbfalHette, Olsaure; Seife- und Rohstoff-Ein- und -Ausfuhr. 
Lei n 01, aus den Samen der LeinOlpflanze Linum usitassimum, ist kalt gepreJ3t, "geschla

gen" goldgelb, warm geschlagen dunkel~elb und von scharferem Geruch und Geschmack. Es 
besteht aus den Glyceriden der Palmitm-, Stearin- und LeinOlsaure, wird zuweilen mit Harz 
verfalscht. In der Seifenindustrie wird es aHein und in Verbindung mit BaumwolIsamen- oder 
a~?eren Olen in sehr bedeutenden Mengen verarbeitet. KalileinoIseifen gefrieren auch bei hoher 
Kalte nicht. Ala Ersatz fiir Cottonol kann LeinOl nur mit geringem Erfolge verwendet werden, 
da es schwerer verseifbar ist, die Seife leicht fleckig macht und ihr einen spezifisch unangenehmen 
Geruch verleiht. Besser verhalt sich ein nicht mit Lauge, sondern mit Schwefelsaure vorbehan
deltes LeinOl, das in dieser reinen gebleichten Form zu guten Riegelseifen fiihrt. (Selfens.·Ztg. 
11107, 913.) - Vg1. [101)). 

Han f 0 1 aus den Samen der Hanfpflanze, Cannabis sativa, frisch geschla~en hellgriin, wird 
allmahlich braungelb. Friiher viel fiir Schmierseifen benutzt, df"nen es die behebte grune Farbe 
erteilt, auf diesem Gebiete durch die LeinOiseifen meistens verdriingt, die kiinstlich griin gefiirbt 
Werden. 

Rici n usol aus den Samen des Wunderbaumes, Ricinus communis, durch starkes, einmaliges 
Pressen. farblos oder schwach gelblich, besteht aus dem Glycerid der RicinusOlsii.ure und etw88 
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Stearin und Palmitin. LiSt sich wie Cocosol mit Natronlauge leicht in der KAlte verseifen. Die 
Seife ist weiB und tnmsF."ent. Ricinusol wird in groBen' Mengen zu TiirkiscbrotOl verarbeitet. 

Baumwollsamenbl (Cottonol), aus den Samen der Baumwollpfla.nzen, Gossypi11tIlEl.l'ten, 
durch Pressen gewonnen. Rohes, nicht durch Beha.n.deln mit Natronlauge raffiniertes Baumwoll
samanol ist rotlich bis bri.un1ich. Raffiniertes 01 ist gelb. Es besteht aus Pa.1mitin und Olein, 
hat einen a.ngenehmen. nuJ3ii.hnlichen Geschmack. Es verseift sich ziemlich schwer, auch la13t 
sich die Seife nicht vollstii.ndig aussaJzen. Die anf~lich weiBe Seife wird beim Trocknen gelb 
und nimmt einen schlechten Geruch an. Es wird meJSteDs mit anderen Fetten, Pa.lmkern- oder 
CocosOl zusammen verarbeitet. 

Sonnenblumenol, aus den Samen der_besonders in RuOland cultivierten Sonnenblume 
Helianthus annus, kaJt gepre13t, hellgelb und langsam trock:nend wird a1s SpeiseOl gebraucht, 
heiB geschla.gen zu Kern- und Schmierseifen verarbeitet. 

Unter den AbfaJIprodukten der Speisefettindustrie (s. a. die AbfaJIfette in (809]), die in 
steigenden Mangen dem Seifengewerbe zufliel3en, unci a1s Cocosol- und. PalmkerDolfett
si.ure bezeichnet werden. ka.nn man nach B. Gehring unterscheiden solche, die ohne saure 
Reinigung direkt in den Handel kommen und naben Fettsiuren und. NeutraJfetten Schmutz 
und Wasser, Kalk- und Natronseife enthaJten, farner in solche, die durch Vorbehandlung mit 
Sii.ure seifenfrei gemacht worden. aber noch unrein sind, und. schlieOlich in Abfallole, die mit 
anderen von der Sesam-, ErdnuO- oder Cottonolreinigung herriibrenden Abfallolen gemischt sind, 
In SeUeos.-Zig. 40, 470 bringt der Verfasser Angaben uber die Untersuchung dieser Produkte 
und. ihre demeotBprechende Bewertung. 

K. MiiUer empfiehlt a1s billigee RohmateriaJ fiil' die Seifenindustrie das Destillations· 
prod ukt dunkler, ubel riechender Abfallfette zu verwenden. da der Geruch dieser Fette bei 
Verwendung auch einfacher Destillierapparate ebenso gut ist a1s jener der Baponifica.te. (Selle08.
Zig. 41, 689 u. 726.) 

o lsi. ure, fi1schlich im Handel Olein bena.nnt, die bei der Stearinfabrikation a1s Nebenprodukt 
in sebr bedeutenden Mangen abfiJIt, ist ein sebr geschitzter Rohstoff fiil' Kern- und. Schmier
seifen. VieIfach bereitet sich der Textilindustrielle an Ort und. Stelle durch NeutraJisieren der 
Olsiure mit Ammoniak eine beispielsweise zum Waschen. dam sog. Entgerben der roben Woll
stoffe dienende vortreffliche SeifeDlOsung. (888.] 

Als FettBtoffe fiil' helle abgesetzte Seifen eignen sich Fet~uren oder Neutralfette 
des Pa.lmkernoles, Cottonoles, farner helle talgartige Fette und. evtl. gebleichtes Palmol, fiir 
dunkle Sorten aul3erdem die verschiedenen Marken von Knochenfett, SulfUrol, rohem Palmol uDd 
Sesama.bschlagol. (8eUe08.-Zig. 1908, 79.) 

Deutschlands Seife- und Seiferohstoff-Ein- und. -Ausfubr: 

1912 1911 
Tonnen )(ark Tonnen Hark 

Seife E. 417 696000 376 625000 
A. 4646 6033000 4453 5678000 

ErdnuOol und Seamol E. 1605 1308000 1088 742000 
Baumol . E. 3583 4834 000 2010 3030000 
BaumwollsamenOl E. 26874 16678000 17447 10514 000 
Ricinusol . E. 8585 4969000 7653 4487000 
Palmol E. 11873 7064000 10348 6497000 
Pa.lmkerne E. 261408 99 327 000 250 664 90170000 
Pa.lmkernol . E. 32340 24029000 38859 28687000 
Kopra ... E. 183258 96019000 148066 76167000 
CocosnuOol E. 18329 14533000 8997 7061000 
TaJg . •. . .. E. 11474 6657000 11677 6981000 
Ols&ure und OldraB ..... E. 21429 16072000 21833 14847 000 
Knochenfett, Abfallfette, Stea.rinteer E. 2740 1426000 3508 1824000 

A. 9237 3740000 9122 3249000 
Tran usw .. . E. 37476 18066000 26572 13497000 
Harz E. 123937 41053000 113199 42951000 

A. 19078 7361000 24272 8044 000 

404. Kriegsfettquellen fiir die Seifenindustrie. 
Wiihrend des Krieges machte sich bei der Fabrikation der Haushaltungsseifen vor allem 

der Ma.~el an PalmkerD.ol, Erdnul301 und anderen fliissigen Olen fiihlbar unci es standen an Rob
nateriaJl8Il fiil' Riegelseifen nur zur Verfiigung: Talg, CocosolfettBii.ure, Leimfett, Tran und Ab
faJlfette und fiil' Schmierseifen Leinol- und LeinolfettBiuren. 

Na.ch ErlaB des Talgverbotes blieben nur DOch Knochenfett, Abdeckerei fett und Lei ro
fett a1s RohmateriaJ ubrig, die mit Kaliumbichromat unci Balzsiure gebleicht, mit Natronlauge, 
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(bei Grundseifen mit einem Zusatz von 6% Kalilauge) verseift, gute Seifen lieferten, wenn man den 
Kalila~enseifenleim der Natronseife bei der Fertigstellung zufiigte und die Seifenspiine, ehe man 
sie in die ·Piliermaschine gelangen lieB, maglichst gut trookn.ete. Da diese Fetta.rten der Menge 
na.ck bei weitem nicht geniigten, zog man nach G. J. Fels andere organische Verbindungen von 
miLJig saurem Charakter aJs Streckmittel mit heran und unter ilmen vor allem die Naphthen
s i ure n • die mit Alkali wasserlilsliche, der hydrolytischen Spa.ltung mehr oder minder unterliegende 
Salze liefem (287]. AuJ3erdem wurden nooh F.ssig- und Oxalsiure aJs verwendbare SeifeDfillI
stoffe, verarbeitet. femer Verbindungen aUS der Phenolreihe, und schlieBlich versuchte man 
eine Beschwerung des SeifenmolekiiIs oder eine Erhahung seiner Alkaliadditionsfihigkeit durch 
Einfiihrung saurer Gruppen (s. u.) zu bewirken. SeUens.-Zig. 42,741 und 43, 40 bzw. Sellen
labr. 88, 71. 

In erster Linie war aber, vor a.llem wihrend des Krieges, die Industrie der gehirteten Fette 
[374] bemiiht, den Bedarf der Seifenfabriken zu decken. Die hydrierten Ole fiihren a.llerdings 
zu Produkten, die urspriinglich ihres Eigengeruches wegen und dann auch wegen der vorhandenen 
oder vermeintlichen geringeren Scha.umkraft der aus ilmen bereiteten Produkte nur schwer 
Boden faBten, heute ersetzen sie aber einen groBen Teil der immer teurer werdenden natiirlichen 
Rohstoffe und fillIen unter den verschiedensten He.ndelsnamen wie aJs TaIgol. Candelite usw. 
in der Seifen- und Kerzenindustrie einen bedeutenden Platz aus. 

1m a.lllJemeinen s nd die aus den reduzierten, also gehirteten Produkten hergestellten Mate
rialien volllg ihnlich jenen, die man aus natiirlichen ha.rten Fettsauren erhilt. Die genannten 
Na.chteile der geringeren Schaumkraft, des Eigengeruches und femer der lii.ngeren Verseifungs
dauer dieser Produkte bedingen. daB sie hauptsichlich ala Zusatz zu natiirlichen Fetten dienen. 
Na.ch Mitteilungen der Germania - Olwerke solI es iibrigens gelungen sein, ein zunichst aIler
dings noch recht teueres geruchloses Bartfett herzustellen. 1m iibrigen gewinnt man na.ch 
diesen Verfa.hren aus Rici n usal ein geruch- und geschmackioses Produkt, dessen BOnstige Eigen
schaften von jenen des ungehirteten Oles gar nicht abweichen. Aus Baumwollsamenal er
hilt man ein bei etwa. 71 0 schmelzendes Material, das sich fiir die Kerzenfabribtion eignet, aus 
anderen Pfla.nzenalen bnn man Ersatzmittel fiir Kaka.obutter, aus Lebertran und anderen 
Fischolen Butterersatzmittel herstellen usw. Das Talgol ist jedenfa.lls ein sehr brauchba.rer 
Ersatz fiir Kamol, wenn es richtig angewendet und dem Kemal a.llein ohne andere weiche Ole 
z~tzt wird, da die Seifen sonst zu weich ausfa.llen. 

'Ober die giinstigen Er~bnisse eiDes Probesudes mit 40% Rindertalg, 20% CocosOi und 40% 
Talgol siebe den Bericht m SeUens.-Ztg. 40, 8M u. 888; vgl.: Berstellung einer HaushaItseife 
aus Talgol mit 30% Harz, ebd. 181i, 888. 

DeaSenungeachtet miiBten die gebirteten Ole jedoch, BOwohl aJs NeutraIfette, wie auch aJs 
FettsiLuren, noob wesentlich billiger werden, um die Stelle einzunehmen, die ihnen anfinglich, 
zum Teil a.llerdings auf Grund unha.ltba.rer Versprechungen von interessierter Seite, zugeda.cht 
war. (SeUenlabr. 18, 1881; Vgl. Berge, SeUens.-Ztg. 88, 1888.) Vgl. J. Sehaal, eW. 1812, 821 
u. 840, femer E. Sehnck, ebd. 42, 188. 

Ein weiterer Weg·zur Behebung des Fettmangela wihrend des Krieges bot sich in der sog. 
Versiuerung ungesittigter Fette und Ole. Sie bringt ebenfa.lls recht bea.chtenswerte Rohstoffe 
hervor und fiihrt vor a.llem zu Produkten, die wie jene aus den schwer beschaffbaren Palmkemal 
oder OoOO8al rasch und reichlich schiumen. Das Prinzip der Methode beruht darauf, daB man 
die ungesittigten VaIenzen d~ OlaiLure, ihnlich wie es bei der Sulforicinolsiure geschieht, durch 
Siuregruppen absittigt. Die so erhaItenen Sulfoleate liefem dann aJs solche leichter verseifbare 
und besser schiumende Seifen aJs PaImkernal und CocosOi und aJs Zusatz zu gehirteten Fetten 
Produkte, die deren ungiinstige E~nschaften nicht zeigen. (0. Heller, J. Lelndorfer, J. Sehaal 
usw. in Sellenlabr. 82, 808, 008, 8fi, 808 bzw. 878.) 

Vollstindig liSt sich jedooh das durch seine hohe Verseifungszahl (245-250), seine leichte 
Verseifbarkeit, den a.ngenehmen aromatischen Geruch, die helle Farbe, den hohen Glycerin
gebaIt (etwa. 12.5%) und die groBe Schaumfii.bigkeit und Festigkeit der gewonnenen Seifen aus
gezeichnete Palmkernol nicht ersetzen und auch aJs Zusatzijle wihlt man aus besten nur Ab
fallal der Margarinefabrikation, gebleichtes Pa.1mOl, weiSe Pfla.nzenfettsiuren (Riickstinde der 
Palmkernal-, 0000801-, Oottonal-. ErdnuBalfabrikation) und evtl. reines Abdeckereifett. (Sellen&.
Zig. 40, 811.) 

In neuerer Zeit wurden die Seifenrohstoffmengen dadurch erheblich vergroBert, daB man zur 
Herstellung von Schmier- und FaBseifen aJs Fettersatz das Braunkohlenteerdestillationsgasol 
verwendet und femer bituminase Gesteine, vor allem die PosidonienSchiefer des oberen Lias, 
auf solche GasOie verarbeitet. Diesfl Gesteine finden sich in Deutschland recht weit verbreitet 
und es sind schon Arbeiten im Gange, um diese Fundstitten auszubeuten. (A. Schmidt, Selle 
IV, 84.) 

Auch das .,Ta.llOl" (Bd. IT [118]) gibt hydrogenisiert ein helles, fast geruchloses Seifenroh
material (D. R. P. 881 784). 

406. Ve18eilungsvorgang, alkalisehe HiUsstoHe. 
Die in der Natur vorkommenden fetten Stoffe, die je na.ch ihrer Konsistenz bei gewohnlicher 

Temperatur zunichst ohne Riicksicht auf ihre Abstammung in talgige, butterige und Olige Fette 
UDterschieden werden, sind Glycerin. in dem .drei Wa8serstoffatome durch Reate der Stearin-, 
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Palmitin-, 01- oder Leinolsaure ersetzt sind. Die Spaltung dieser Tr~lyceride in Glycerin und 
Fettsauren heiJ3t Verseifung, erfolgt sie unter dem EinflU88e von alkahschen oder erdalkalischen 
Laugen, so entstehen nicht die Fettsauren selbst, sondern ihre Alkali- bzw. Erdalkalfsalze, die 
man Seifen nennt. 

1. Fett: CaH.(ClIHIlO.). + 3 NaOH = 3 ClIH 310.Na + CaH.(OH) •. 
2. Fettsaure: ClJIS10. + NaOH = ClIH'lOINa + HIO . 
Dar Regel nach werden die Seifen nach dem ersteren Verfahren aus tierischen und pflanz

lichen Fetten und Olen aller Art gewonnen. - VgI. [844J. 
Das Produkt der meist in der Ritze ausgefiihrten Verseifung ist der Seifenleim, das ist 

eine kol1oidale LOsung von Glycerin und fettsauren Sa.lzen in viel Wasser. Die Art der verwen
deten Lauge und die Aufarbeitung des Seifenleimes ist entscheidend fiir das Resultatl dampft 
man den mit Kalilauge erhaltenen Seifenleim ein, so erhi.lt man nach dem Erkalten Schmier
seife, wi.hrend bei Verwendung von Natronlauge die festwerdende Leimseife entsteht, salzt 
man den Seifenleim mit Kochsalz aus, so resultiert als unliisliche, auf der Unterlauge schwint
mende Masse die Kernsei fe, wi.hrend die das Glycerin enthaltende Unterlauge auf Glycerin 
verarbeitet wird. Die nach dem ErkaltE"n schneid bare Kem-(Riegel-)seife enthi.lt noch etwa 
35% Wasser und muD getrocknet werden. 

Auf3er beim Cocosol findet die Verseifung der Fette durch die Alkalien praktisch nur durch 
Kochen statt, wobei die Starke der angewendeten Lauge von groCer Bedeutung fiir den Ver
seifungsvorgang ist. 1m a.l1gemeinen l888en sich die meisten Fette nur dann durch Kochen leicht 
verseifen, wenn man zuni.chst mit schwe.cher Lauge beginnt und dann mit einer sti.rkeren zu 
Ende siedet. Dies erkli.rt sich durch die Unliislichkeit der gebildeten Seife in starker Lauge, die 
nur durch den Zusatz von viel kohlensaurem Alkali aufgehoben werden kann. 

Die zum Verseifen dienenden Alkalien sind in erster Linie Atzlaugen, femer Alkali
carbonate, Erdalkalioxyde und Ammoniak, wichtige Hilfsstoffe sind aul3erdem die Alkalisilicate 
von Art des W 888erglases. 

Vor Erfindung der Soda nach dem Leblancverfahren muDte sich der Seifensieder mit der 
in den verschiedensten Landem natiirlich vorkommenden Soda (Trona, Barilla, Salicor usw.), 
das Hausgewerbe mit der in spi.rlicher Menge aus Holzasche ausgezogenen Pottasche und Soda
la.uge behelfen. Es eriibrigt sich darauf n&her einzugehen, do. beute nur noch die im Grof3betrieb 
gewonnenen Alkalien benutzt werden, deren Reinheit, Gleichmi.f3igkeit und billiger Preis eine 
sa.chgemi.f3e Betriebsfiihrung gewi.hrleisten. 

1. Sod a, kohlensaures Natron, Natriumcarbonat kommt a.ls wasserfreiQ calcinierte Soda. 
COaNal oder a.ls KrystalJeoda CO,Nal + 12 HIO in den Handel. Seit 1873 ist das Leblancsche 
Herstel1ungsverfahren durch das von Dyar und Heumlng erfundene, durch Solvay in den GroJ3-
betrieb eingefiihrte Ammoniakverfahren stark verdrangt worden. Von der Gesamtproduktion 
von 1 760000 t Soda wurden im Ja.ltre 1902 nur noch 150000 t nach dem Leblancverfahren, 
a.l1e iibrigen nach dem Ammoniakverfa.ltren erzeugt. 

2. Atznatron, Seifenstein, kaustische Soda, Natriumhydroxyd NaOH wurde friiher wiE" er
w&hnt durch Umsetzung der Soda mittels Atzkalks nach folgender Gleichung erhalten: 

CO.Nal + Ca(OH)1 = 2 NaOH + CO,Co. . 

Heute ist sie ein Produkt der Alkalichloridelektrolyse, eines wichtigen ZweigE"B 
der anorganischen Grof3industrie. S. hieriiber Bd. IV [36J. 

Die kaustische Soda kommt in Form weiJ3er, stark w888eranziehender Schmelzstiicke oder 
Brocken in eisernen Trommeln in den Handel. Sie ist das weitaus wichtigste Alkali fiir die 
Seifenfabrikation. Man stellt in ein£'m grof3en eisemen Kessel (Ascher) eine Liisung her, indem 
man in die eiserne Trommel am Deckel und Boden je ein grof3es Loch einschlallt und sie dann 
mittels eines iiber dem Ascher befindlichen Flaschenzugs bis in die Hi.lfte der Hohe des Aschers 
herablaJ3t. Durch Zul888en der berechneten Menge Wasser wird eine Lauge von entsprechendem 
Gehalt bereitet. Of teres Auf- und Abziehen der Trommel beschleunigt die Aufliisung der Soda. 
Vbliche Konzentrationen der Lauge sind 30, 24 und 10-14° Be. 

Pottasche, kohlensaures Kali, Kaliumcarbonat KICO, (Bd. IV [16]) dient zur Herstellung 
Ton Schmierseifen. 

A tzkali, kaustisches Kali, Kaliumhydroxyd KOH, aus Pottasche mit Atzkalk in analoger 
Weise wie Atzoatron aus Soda hergestellt, kommt in w8.Sseranziehenden Stiicken oder in dUnnen 
Stanp:en in den Handel, dient zur Herstellung von Schmierseifen. 

Ober die Herstellung der Atzlaugen im Eigenbetriebe der Seifenfabriken ist in Selfens.-ZtS-o 

1922, 164 berichtet. . 
Wasserglas, Kali- und Natriumsilicat bildet mit freien Fettsauren Seifen unter Absch.el

dung von Kieselsii.ure. Die Glyceride der Fettsauren werden durch W888erglas nich t verseift. 
Wasserglas wird vielfach den Seifen zugesetzt, es wird ihm die Wirkung nachgeriihmt. die Bild~ 
der unliislichen, schmierigen KaJkseifen bei Anwendung harten W888ers zu verhindern. Das d~bel 
gebildete Calciumsilicat und die freie Kieselsii.ure sollen sich ini Gegensatz zu den Kalkseifen 
leicht durch Spillen entfemen 1888en. Vgl. [448J. 
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406. Ammoniakverseifung, Salrniakseifen. 
Zur Herstell~ von Seife nach dem Ammoniakverseifungsverfa.hren arbeitet man nach 

C. Stiepelpraktisch m der Weise, daJ3 man in eine sw.n~WJ:~te LOsung von 6,5 TI. Ammoniak 
und 25 TI. Kochsalz geschmolzene fHissige Fettsiure .. ich einflieJ3en liJ3t, bis eine kOrnige 
Seife zur Ausscheidung gelangt, die man von der Unterlauge befreit und bis zur volligen Entfernung 
des Salmiaks mit heiJ3er starker KochsalzlOsung auswischt. Die gesamten Salmiakfiltrate werden 
dann mBgIichst verlustlos auf Ammoniak verarbeitet, die kOrnige Seife wird auf mechanischem 
Wege durch die Strangpresse in dichte Riegel verwandelt. (Selfenfabr. 21, 788.) 

Durch Spaltung der Fette mit wisserigem Ammoniak im Au toklaven in der Hitze erhii.lt 
man ebenfalls eine glatte Bildung von Ammoni umseifen, die mit Kochsalz in Natriumsalze 
umgewandelt werden. Aus den abgeschiedenen Salmiak wird wieder Ammoniak gewonnen, das 
in den Betrieb zuriickgeht. (GarelU und de PaoD, Zeltsehr. f. aogew. Chem. 1009, 1'129.) 

trber Aufarbeitung der F'ette mit wii.sseriger Ammoniakfliissigkeit unter Druck und die Tren
nung bzw. Zerle~ des Gemisches von Glycerin und Ammoniakseife siehe D. R. P. 23777. 

Nach E. P,8441/1886 wird die Verseifung eines Gemisches von 8 TI. Stearin, 4 TI. CocosOi 
je 1 TI. Kali- und Natronhydrat und 6 TI. Wasser dadurch bewirkt, daJ3 man in die Masse unter 
Druck Ammoniakgas einpreJ3t. 

Zur Trennung der bei der Verseifung von Fettstoffen und von Olsiure mit Ammoniak ent
standenen fliissigen von der festen Ammoniakseife, zersetzt man diese stufenweise durch 
Kochen mit Wasser in einem Dampfstrom, urn zunii.chst die festen freien Fettsiuren zu gewinnen, 
bzw. behandelt sie derart mit kaltem Wasser, daJ3 nur das Ammoniumoleat in LOsung geht. 
(D. R. P. 209687.) 

Zur Gewinnung von Natronseife verseift man nach D. R. P. 72921 (vgl. D. R. P. 43 340 
und D. R. P. 18681) 34 TI. Fett mit 31 TI. Ammoniak vom spez. Gewicht 0,96 wii.hrend meh
rerer Stunden unter einem Druck von 4 Atm. bei etwa 100°. Die so hergestellte Ammoniakseife 
wird von der Ammoniak und Glycerin enthaltenden Lauge getrennt und langsam mit 16-23% 
einer etwa 80° warmen wisserigen LOsung von phosphorsaurem Natron oder Kochsalz iiber
gossen, so daJ3 die Natronseife sich langsam ausscheiden kann; dann erwii.rmt man auf 100° und 
siedet unter Umriihren auf Kern, fii.rbt evtl., parfiimiert und preJ3t in Formen. 

Auch durch Erhitzen z. B. von 100 TI. Fett, 15-20 TI. Ammoniak, 20-30 TI. Salz und 
200-300 TI. Wasser, kann man nach WhItelaw (pharm. Zeotrh. 1876, 203) reine Natronseife 
erhalten. Diese Reaktion ist eine Folge der groJ3en LOslichkeit der Ammoniakseife in ammoniak
ha1tigem Wasser und der UnlOslichkeit der Natronseife in Wasser, das mehr als 5% Kochsalz 
enthii.lt. 

Nach D. R. P. 84 626 erhii.lt man eine harte Kaliammoniakseife durch Verseifung von 0 Ii ve n-
01 mit einem Gemeng~ von AtzkaJilauge und AmmoniaklOsung im geschlossenen GefiJ3 bei mii.J3iger 
Temperatur. 

Das neue Seifenherstellungsverfa.hren von Barbe-GareW de PaoD auf der Grundlage der 
Blldung des Atznatrons wii.hrend der Reaktion beruhend (Sii.ttigung der Fettsiuren mit Ammo
niak und Umsetzung der gebildeten Ammoniakseifen mit Kochsalz in Natronseifen) soIl eine 
bedeutende trberlegenheit iiber die iiblichen Seifenherstellungsmethoden ergeben (Zeotr.-BI. 
1819, IV, 428). 

Zur Verseifung eines Fettes reicht die theoretisch notige Menge Atznatron nicht aus, da 
zwischen der Tendenz des Wassers, die gebildete Seife zu dissoziieren und dem Verseifungsvorgang 
ein Gleichgewichtszustand eintritt. Um ne u trale, die Raut nicht angreifende Seifen herzustellen, 
bnn man die iiberschiissige Lauge durch Zusatz von Ammoniumsalzen (Salmiak) und entspre
chend langes Sieden, bis der Geruch nach Ammoniak verschwunden ist, eliminieren und so vollig 
neutrale Seifen erhalten. (I. Davldsohn und G. Weber, Selfeos.-Ztg. 1908, 2.) Vgl. E. P. 14 681-
1886 u. [471] • 

. Zur Herstellung einer Salmiakseife verseift man nach D. R. P. 113896 eine Fettsaure 
teilweise und fiigt 100 Tl. der stark sauren Seife in heiJ3em Zust&nde 100-150 TI. zum groJ3ten 
e~twii.ssertes Chlorammonium zu. Nach dem Erkalten wird die Seife in Spine gehobelt, die man 
elner kalt geriihrten Seife oder einem Seifenpulver beimengt; beim Gebrauch entwickelt die Seife 
Ammoniak. Der Zusatz von Ammonsalzen zu Seifen ist schon in A. P. 184612 (vgl. A. P. 183986) 
lind E. P. 14 681/1886 geschiitzt gewesen. 

407. Carbonatverseifung. 
Kirchner, 0., Die kaustische und kohlensaure Verseifung. Wien und Leipzig 1910. 

. Vgl. ferner Selfens.-Ztg. 1006, 626; F. Goldschmldt, Selfeos.-Ztg. 1009, 1'18: Carbonatver
lelfung und die Verseifung unter Druck. 

Wii.hrend die itzalkaIisohe Verseifung der Neutralfette zu fettsauren Alkalisalzen (Seifen) 
IlIld Glycerin fiihrt, ergeben die sauren Fettspaltungsverfahren [343] freie Fettsauren neben 
Glycerin. Die freien Fettsauren werden in steigendem MaJ3e auf dem Wege der Carbonat
verseifung in Seifen iibergefiihrt, da es sich nur noch urn eine Salzbildung handelt, die durch 
~lolle Behandlung mit Soda oder Pottasche herbeigefiihrt wird. Es i~t vorteilliaft, die ]'ettsauren 
lDl. fliissigen Zustande aus einer am Boden des Kessels liegenden Schlange mit feinen Lochern 
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ausstromen zu 188Ben, so daB die FetttrOpfcben allenthalben die von Dampf durcbstromte Soda
liSsung durchdringen. Die Verseif~, 'besser: Neutralisation, geht dann raech und ohne 
starkes Schii.umen vor sich. Wichtig 18t, daB man nicht die SodaliSsung zur Olsii.ure flieBen liWt, 
sondern umgekehrt verfiJut, um ein gleichmii.Biges Entweichen der Kohlensi.ure zu erzielen und 
die Bildung von Klumpen zu verhindern. Auob ist es notig, um ein diinneres Sieden zu be
wirken, zur riobtigen ZeIt Kochsalz zuzusetzen und den ganzen Sud z. B. mit einem Ansatz von 
16 TI. Talgfettsii.ure und 9 TI. Kernolfettsii.ure im Dampf zu vollziehen. 

, Nach einer Abinderung verkocht man. bei der praktischen Ausfiihrung der Carbonatver
seifung den Leimniederschlag des vorangegangenen Sudes im direkten Dampf mit der ganzen, 
zur Neutraliloation der Fettsiure notigen Sodamenge, lii.Bt, wenn der Kern fertig gesotten ist, 
vorsichtig, wagen der Kohlensi.ureentwicklung die geschmolzenen Fettsiuren zuflieBen, dampft 
bis zum gleicbmii.Bigen Sieden ab und fUgt, wenn die Soda verbraucht ist, die dem Fettgehalt der 
Fettsiure f'D.tsprecherule Natronlaugemf'Dge zu. Man kann bei bekannter Wejterarbf'it auf diesem 
Wege Eschweger- und auch Schmierseifen herstellen. (G. Kander, 8eUenlabr. 22, 898.) 

Die Carbonatverseif~ kann auob dann zur Anwendung gf'iangen, wenn die Fettsii.uren 
na ch tr ii.g I ic h mit kaust18cham Kali verseift werden. Besonders bei der Herstequng glatter und 
traDsparenter FaBseifen ergeben sich durch Ersatz der Natronlauge gegen calc~erte .Soda ge
wiese Vorteile, und zwar aus dem Grunde, weil die Affinitii.t von Kali \md Natron zu den Fettsiuren 
die gleiche ist. Bei Verseifung mit einem bekannten Gemisch aus Kali- und Natronlauge zeigt die 
SeifenmPBBe daeselbe Verhii.ltnis an Kali- und Natronseife wie die fiberschiissige, niobt in Beak
tion getretene Lauge. Alkalicarbonate in lrIischung haben beim Verseifungsversuch, beispiels
weise bei Anwendung von Kalium- und Natriumcarbonaten, die vorherrschende Tendenz, Kali
seifen zu bilden. Au Natronseife entsteht mit Kaliumc&l'bonat geschmolzene reine Kaliseife, 
Kaliseife gibt mit Soda geschmolzen nur eine geringfiigige Bildung von Natronseife. Chlorid(' 
verhalten sich umgekehrt wie Carbonatf'. Sie bilden mit Vorliebe Natronseifen, w~halb Kali
seifen mit Natronsalzen nioht ausgeseJzen warden kOnnen. Vorsicht ist nur bei Neutralfetten 
am Platze, da bei ihnen die Carbonatverseifuog leicht zu Fehlsuden fiihrt. (8eUens..Z&g. 1907. 
M9 u. 912.) 

Die Beschreibung des Verfahrens der Verseifung von Fettsiuren und Harzen mit Alkali
carbonaten in geschlossenen Gefii.Ben unter Druck bei gleichzeitiger Gewinnung von Kohlen
sii.ure findet eich in D. B. P. 168 929. 

Ein Verfahren der Herstellung einer Seife, bei deren Gebraucb die Bildung frem Alkalis 
vermieden wird, aus fettsauren Salzen und Bicarbonat ist in D. B. P. 88488 bescbrieben. 
Die entweichende Kohlensi.ure wird zu anderweitigem Gebrauch aufR8fangen •• V gl : F. P. 848 108. 

Zur Herstellung von Schmierseifen nach dem Carbonat-~erseifungsverfahrensoll man 
die Fettsiuren allrnihlich in eiedende 33gridige Potte.scheliSsung eintragen, nach Beendigung des 
Steigens der MaBBe dam kerns.rtigen PrOdukt zur Verdiinnung waiter PottascheliSsung zusetzen 
und nun erst mit der zur Verseifung des unzersetzten Fettes der Fettsiuren notigen Menge 
30gridige Kalilauge unter weiterem Potte.schezusatz fertig sieden. (II. Elehhorn, 8eHens.·Ztg. 
1801, 829.) . 

Zur Carbonatverseifung bei Herstellung von Seifenpulvern riihrt man Olsii.ure in heiBe 
BodaliSsung ein und setzt dam heiBen Brei noch etwae trockene Soda zu. Ein derartig bereitetes, 
etwa 33% Fettsiure enthaltendes Seifenpwver ist der besten Schmierseife gleichwertig. (ltL Eich
horn, 8eHe .... ·Z&g. 1801, 829.) 

408. D88 Krebitzverlahren. 
Das Carbonatverseifungs- bzw. -fettspaltungsverfahren von Krehl&l ist ein Glyceringe . 

winn ungsverfahren und beruht darauf, daB man die Fette mit einer iquivalenten Kalk
menge verseift, die Seife pulvert, das Glycerin auswil.scht, die Kalkseife mit SodalOs~ 
umsetzt und den erhaltenen Riickstand aus Natronseife und kohlensauram Kalk auf Seife 
verarbeitet. Dar Nachteil der Methode besteht in der groBen Menge freiwerdender Kohlen
Biure, die starkes Schii.umen des KeBBelinhaltes bewirkt, und ferner auf dam Gehalt der freien 
Fettsii.uren an unverseiftem Neutralfett, das natfirlich durch die Soda nicht gespaiten wird. 
Mail fiigt daher nach volliger Verseifung der Fettsiuren die zur Bpaltung des Neutraffettes notige 
berechnete Atzlaugemenge hinzu. 

Dieses sog. Krebitzverfahren hat seinen Vorlii.ufer in dem schon 1876 in E]lgland paten
tierten Verfahren von A. T. Newton. Nach dieser Methode stellte man mit Hilfe von Atzkalk zuerst 
eine Kalkseife her, laugte das Glycerin systematisch aus und setzte die erhaltene unlOsliche Kalkseife 
mittele kochender 33gridiger SodalOsung in Natronseife um, die in LOsung ging, wihrend 
unliSslicher Kalk sich abschied. Krehltz bewirkt die Umsetz~ der Ka.lkseife im geschlOBBenen 
Gefii.f3 zwischen 60 und 1000 mit Armnoniumcarbonat und Chlorlden oder Sulfaten der Alkalien. 
Es entsteht zunichst Ammoniakseife, die sich wii.hrend des Entstehens mit den Alkalisalzen zu 
Alkaliseife und Salmiak bzw. Ammoniumsulfat umsetzt. Auf diese Weise gelingt ea, bei sohr 
geringem Verlust an Ammoniak eine vollige Umsetzung zu erzielen, da sich dae Ammonium
carbonat aus dam gebildeten Ammoniumchlorid oder -sulfat mit dem Kalk regenerieren lii.Bt. 
(D. R. P. 166108.) 

Der Vorteil des Verfahrens gegenfiber der bekannten Umsetzung von Kalkseifen mit Soda 
beruht auf der MOglichkeit der Anwendung der billigeren Alkalichloride an Stelle der Carbonate 
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und weiter auf der Mi>glichkeit, das Ammoniumcarbonat mittels des gleichzeitig gebildeten 
Calciumcarbonates wiedergewinnen zu konnen. (D. R. P. 189686.) 

Grundbedingung ist ffir den giinstigen Verlauf der Carbonatverseifung die Verwendung 
magnesiafreien Kalkes und ebenso die vollige Entfernung von Kalkseife und Ca.lciumca.rbonat 
in mit systematischer Glycerinauswaschung arbeitenden, m~lichst vollkommenen Apparaten, 
da nur dann hoher NutZE'ffekt erzielt und nicht mehr ala 0,1 % Fett verloren wird. (P. Krebit., 
SeUens.-Ztg. 1006, 898 H.) 

Zur praktischen AusfUhrung des Krebitzverfahrens verriihrt man Kalk, und zwar je nach 
der Verseifungszahl der Fette, 10-15% unter Vermeidung jedes groi3eren Vberschusses mit der 
doppelten bis dreifachen Menge warmen Wassers, liU3t das Fettgemisch zulaufen (auch billige, 
dunkIe Fette sind verarbei!b8.r) stellt den Dampf auf, miscbt und l&J3t ~ie 90-100° warme 
Emulsion 5-10 Stunden zugedeckt ruhig steben. Die erha.ltene lockere trockene Kalkseife wird 
dann vermahlen, in einem hoben Zylinder la.ngsa.m mit warmem Wasser versetzt, bis es einige 
Zentimeter uber der Seife steht, worauf man nach einigen Stunden das 15-20proz. Glycerin
wasser ablii.l3t. Das sOOwii.chere Glycerinwasser wird als erster AufguJ3 ffir eine neue Portion 
Kalkseife verwendet. Die zuruckbleibE>nde Seife br~ man nun in eine wii.sserige LOsung von 
24-28 kg Ammoniaksoda ffir je 100 kg Fett, kocht 1.-1 Stunde, sa.lzt die Seife aus, zieht den 
Schlamm ab, wii.scht ibn zweimal mit warmem Wasser und filtriert. Man erhii.It 80 eine kalkfreie, 
nicht nachdunkelnde Seife und auf das Fettgewicht bezogen 25% seifenfreien kohlensauren Kalk, 
der als Diinger verwendet wird. (Sellenfabr. 1908, 626 u. 661; vgl. Seifenfabr. 1903, 814.) 

Das in D. R. P. 200 749 beschriebene Verfahren zur Abscheidung von Fettstoffen aus wii.sse
rigen Emulsionf'n, die unlOsliches Erdalkalica.rbonat oder -I3u1fit in fester, fein verteilter Form ent
halten, ist dadurch gekennzeichnet, daJ3 das unIOsliche Carbonat oder Sui fit in wasserlOsliches 
Bicarbonat oder Bisulfit wngewandelt und nach mechanischer Trennung der Fettstoffe von 
der wii.sserigen Sa.lzIOsung aus der letzteren das saure Erda.lka.lisa.lz durch VberfUhrung in das 
unlOsliche, neutrale Sa.lz (Carbonat bzw. Sulfit) wieder ausgefii.Ilt wird. 

Ober die Asche kalkha.ltiger Fettseifen berichtet E. Lantos in Chem.-Ztg. 1920, 8'. 

409. Besondere Verseifungsverfahren. O)fruehtseifen. 
Die kalte Verseifung (siebe auch den folgenden Abschnitt) f'mpfahl Co Delte ffir CocosOl 

und seine Gemische mit anderen Fettstoffen bei Herstellung von Toiletteseifen. Bei diesem 
Verfahren entsteht keine Unterlauge und das Glycerin bleibt vollstii.ndig im SeifenkOrper. Man 
geht zweckm&J3ig von vollig gespa.Itenen Fetten aus und arbeitet nach C. KocbUn in der Weise, 
da6 man 01 und Lauge 2-3 Minuten, jedoch niOOt lii.nger verrUhrt, die Masse 4-5 Ta.ge stehen 
Iii.Ut und sie dann wie ublich aufarbeitet. 10 Tl. 01, 4 TI. 30grii.dige Soda.lOsung und 2 TI. Wasser 
geben eine uberfettete Seife, wiihrend mit 6 Tl. Lauge und 1 Tl. Wasser a.lka.lische Seife resultiert. 
Fiir die Verwendung dieser Seifen in der Textilind ustrie arbeitet man mit 5 Tl. der 
SodalOsung bzw. mit der ii.quiva.Ienten Menge Pottaschelause, je nachdem ob die Herstellung einer 
neutralen festen oder einer Schmierseife bea.bsichtigt ist. (Seifenfabr. 1881, 42 und DlngL loom. 
242, 66.) 

Zur direkten Herstellung eint'r Seife aus Olsiure erhitzte man diese nach einem in England 
patentiert Q:ewesenen Verfa.hren von Pitman, Polyt;. Zentr.-BI. 1869, 688 unter krii.ftigem RUhren 
mit etwa 5% Harz und so viel fein pulverisierter calcinierter Soda, mindestens 8%, daJ3 die Masse 
nach Aufhoren der Kohlensii.ureentwickIung in der Kii.Ite starr wurde und siOO in Form bringen 
lief3. Vgl. D. Gewerbeztg. 1887, Nr. 60. . 

Nach SttepeI, Sellenlabr. 1904, 226 kann man 100 kg geschmolzene Ta.lgfettsaure unter starkem 
Riihren auch mit 82,5 kg 35grii.diger Wasserglaslosung verseifen, in der man vorher 18,5 ~ 
festes Atznatron gelOst hat. Wenn der unter starker Selbsterwii.rmung vor sich gehende ProzeQ 
beendet ist, wird die homogE"ne, balbfliissige Seifenmasse zum Erstarren gebracht . 

. Zur direkten Herstellung von Seife aus Fetten und zur gleiOOzeitigen Gewinnung des Gly
cerms behandelt man 100 Tl. Fett nach D. R. P. 40 101 mit 15 Tl. 30-40grii.diger Alka.lilauge 
und 10 TI. Kochsa.lz, kocht 3 Stunden, versetzt mit 30 TI. Wasser, trennt die Seife von der neu
tralen Glycerinlauge und arbeitet auf wie ublich. 

In lahr.-Ber. I. chem. Techn. 1867, 880 ist uber ein Verfahren der Schnellseifenfabri
~ation referiert, dessen Prinzip darin besteht, daf3 man nicht das Fett selbst, sondern seine Emul
SIon mit gleichen Teilen Wasser der Einwirkung der verseifenden Agentien aussetzt. Man braucht 
zur Verseifung etwa die dem Fett gleiche GewiohtsmE'nge an 30grii.diger Lauge. 
. Die Anwendung des Zentrifugalemulsors (Zeitschr. I. angew. Chem. 1892, 486) zur Er

Zlelung fast augenblickIicher Verseifung der Fette ist in D. R. P. 71189 beschrieben. 
Zur Herstellung harter Natron- oder Ka.liseifen verseift man die Harze oder Fette nach 

D. R. P. 61498 bei mindestens 100° mit geschmolzenem Alkali, das man in dfumem Strahle 
un~r krii.ftigem Riihren zusetzt, worauf bis zur Bet'ndigung der Verseifung etwa. (15 Minuten) 
Welter erwii.rmt wird. 

tl'ber Verseifung mit Schwefelalkalien sta.tt mit gewohnlichen Atza.lka.lien, ein Verfabren, 
d.as bei einer Tagesproduktion von 20000 kg Seife 500 cbm SOOwefelwasserstoffgas ergeben wiirde. 
slehe Dingl. lourn. 178, 400. 

.. Auf eigenartige Weise soli man nach A. P. 889 726 die Verseifung dadurch unterstutzen 
konnen, daJ3 man durch die Mischung einen e I e k t r is c hen Strom leitet. 
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Zur Beschleunigung der Fettverseifung setzt man dem Gemisch von z. B. 33% Fett und 7% 
Atzna.tron 60% zweckmii.J3ig vorher durch Waschen mit verdiinnter Alkalili:Ssung entbitterter 
Hefe zu. Die so in der ha.Iben Zeit vollzogene Verseifung fiihrt zu Seifen von erhohtem Reini
gungsvermogen. (D. R. P. 819 866.) 

Ein Verfa.hren zur Seifenerzeugung, bei der nur 5% yom Gewichte des Fettes an Alka.lien 
erfordert werden, beschreibt F.liinemann in Polyt. Notlzbl. 1866, 209. Man erhitzt in einem 
Olbadkessel 100 Tl. Fett, 5 Tl. Atzna.tron und 10 Tl. vollkommen neutra.Ie Seife, letztere aus 
demselben Fett gesotten, unter bestii.ndigem Riihren so lange, bis die Temperatur des zu verseifen
den Fettes auf 200° gestiegen ist. Die Verseifung geht nun schnell vor sich und ist in einer Stunde 
vollendet. Je na.chdem man nun Kern- oder gefiillte Seife erzeugen will, gibt man sodann, wenn 
die Temperatur im Kessel unter 100° gesunken ist, das der Seife fehle'hde Wasser dazu, lii.J3t einige 
Minuten da.mit kochen und verfii.hrt sodann auf gewohnliche Weise. 

Zur direkten Gewinnung von Seife aus Olfr iich te n kocht man die zerkleinerten Cocos
oder Pa.ImnuJ3keme, Baumwollsamen u. dgl. mit 20grii.diger Seifensiederlauge unter Ersatz des 
durch Verdampfen verloren gehenden Wassers, salzt aus und reinigt den von den Hiilsen und 
Scha.Ien der Sarnen und Keme abgezqgenen Seifenleim durch wiederholtes Auskochen mit Salz
wasser oder konzentrierter Lauge. (O. P. v. 10. Dez. 1888, ID.28.) 

Oder man verriihrt die eiwei13reichen gemahlenen CocosnuJ3keme (Kopra) zur direkten Seifen
gewinnung mit Natronlauge in der Kii.lte bis deutlicher Geruch na.ch Ammoniak auf tritt, 
erwii.rmt die Masse, deren Verseifung schon in der Kii.lte beginnt, bis das Ammoniak ver
schwunden ist, verdiinnt, trennt die Cellulose ab und sa.Izt den Seifenkern aus. Man erhii.It so 
nach Abschleudern der Seife in der Hitze ein sehr hartes, weiJ3es Produkt. (D. R. P. 21686.) 

410. Waschwirkung der Seifen. Schaumkraftbestimmung. 
"Ober die Waschwirkung von Seifenlosungen schreibt Mees in Zelt8chr. I. (il- u. Fettind. 

1922, 236 u. 260. 
Die Wirksamkeit der gewohnlichen Seile beruht auf der Zersetzung des neutralen 

fettsauren Alkalis durch viel Wasser in saures fettsaures Alka.Ii und freies Alka.Ii. Letzteres wirkt 
fett- und schmutzli:Ssend, wii.hrend ersteres die Schmutzteilchen schaumig einhiillt und trans
portiert. Darauf beruht die Reinigung der Wii.sche und es ist ohne weiteres ersichtlich, daJ3 ka.lk
ha.Itiges Wasser zur Wii.sche ungeeignet ist, da es einen groJ3en Teil der Seife unter Bildung un-
10slicher fettsaurer Ka.Ikverbindungen zersetzt. Wasserglaszusatz zur.Seife hat wohl den 
Vorteil, den Ka.Ik aus dem Wasser unter Bildung von kieselsaurem Ka.Ik und freier Kieselsii.ure 
zu entfernen, doch erhii.lt die Wii.sche eben durch diese freie Kieselsii.ure eine unangenehme Hii.rte 
und SprOdigkeit. Wasserglas aHein kommt daher als Ersatzmittel fiir Seife zum Reinigen von 
Wii.sche nicht in Betracht, wohl aber wenn es in angemessenen Mengen einer Seife zugesetzt wird. 
Uber die Verwendung des Wasserglases in der Seifenfabrikation siehe vor allem die ausfiihrliche 
Arbeit von G. Schnitzer in DlngL lourn. 208, 129 u. 247. Vgl. R. Robert, Seifens.-Ztg. 1912, 888. 
Vgl. [448] u. S. Beln, Zeltschr. I. angew. Chem. 1908, 2076. 

Je weniger weit die hydrolytische Zerlegung einer Seife in ihrer LOsung gediehen ist, um so 
besser reinigend wirkt sie, und demzufolge eignet sich fiirdas Waschen in der Kii.lte am besten 
das fast unzersetzt li:Ssliche olsaure Natri um, wii.hrend in der Hitze geniigend konzentrierte 
Palmitat- und StearatIi:Ssungen starke Wirkung besitzen, die in der Kii.lte und bei geringer Kon
zentration so stark hydrolysiert sind, daJ3 ihre reinigende Kraft gering wird. Auch verdiirmte 
LOsungen von Harzseifen zeigen besonders in der Hitze starke Zersetzungen und reinigen dann 
nicht nur schlecht, sondern fiihren Bogar wegen der freigewordenen Har7.'!ii.ure zu Storungen. 
Allgemein gilt, daJ3 die Oberflii.chenspannung verdiinnter Seifenli:Ssungen groJ3er ist als jene kon
zentrierter Seifenlaugen, daher letztere auch besser reinigend wirken. (H. W. IDllyer, Selfens.-Ztg. 
1903, 788 Ir.) 

Nach Versuchen von A. A. Schukoff und P. I. Schestakoff nimmt die Waschkraft der Seifen 
in der Reihenfolge: Talgseifen, Seifen aus fliissigen PflanzenOlen und Olein, Cocos- und Palmkern
saifen bis zu den Har7.'!eifen abo Weiter wird der beste Wascheffekt bei einer 0,2-0,4proz. Seifen-
100ung (auf Reinseife berechnet) erzielt, bei einer niedrigeren wie auch bei einer hoheren Konzen
tration sinkt er. (Chem.-Ztg. 86, 1027.) 

Andere Erklii.rungen fiir die reinigende Wirkung der Seife, oft sehr eigentiimIicher Art (Ievons, 
"Pedesis" siehe Dlngl. lourn. 1879, 98), gaben auJ3er BerzeIius noch Kolbe und vor a.Ilem Knapp, 
der die Wirkung der Seife vor allem durch die groGe Benetzbarkeit der Seifenlosungen erklii.rte, so 
dall sie durch ihre Fii.higkeit, in aIle Gewebe und in die Zwischenrii.ume zwischen Raut und 
Schmut7.'!chicht eindringen zu konnen, eine Art mechanisch abstollende Wirkung ausiiben. Nach 
einer anderen Auffassung sind die Vorgii.nge bei der Reiuigung mit Seife als Sub s ti t uti 0 n zu 
betrachten insofem, als die Verwandtschaft der Seife zu den Schmutzteilchen groGer ist als jeno 
der letzteren zu den zu reinigenden Korpern. . 

Nach S. U. Pickering beruht die reinIgende Wirkung der Seife hingegen auf ihrer Fii.higkelt 
01 zu emulgieren und die Olteilchen an sich zu reiJ3en, ferner auf dem niedrigen Wert der Ober
flii.chenspannung zwischen 01 und Seifenlosung und ichlieJ3lich auf der Vereinigung des Schmut~e4 
mit der durch Hydrolyse gebildeten sauren Seife. Wichtig ist auJ3erdem, daJ3 Ole, sogar Paraffw
ole, sich in Seife unter Bildung loslicher Verbindungen aufli:isen. 
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Den Mechanismus der Entfettung als Grundlage der Seifenwirkung kann man sich nach 
A. Reyehler so vorstellen, daLl die fliissigen oder doch wenigstens weichen Mizellarkerne der Seifen 
bestrebt sind die Fetteilchen, mit denen sie in warmer LOsung zusammenkommen, in sich auf
zunehmen. (Ref. in Zeltschr. I. angew. Chern. 27, 277.) 

"Oberdie Waschwirkungder Seife bzw. die wirtschaftlichenNachteile der Verwendung harten, 
kalkhaltigen Gebrauchswassers, deren Beseitigung im Hinblick auf die Waschwirkung der 
Seifen und die so erzielbare Seifenersparnis siehe Hegel, D. Parftirn.-Ztg. 2, 290 bzw. Bayer. 
Ind.- u. Gew.-Bl. 102, 312 u. 821. Vgl. Kolloldzeltsehr. 1909, 161. 

Zur Verhinderung des Ausflockens von Kalkseife in Waschbiidern setzt man dem aus 
gewohniichem, hartem Wasser bestehenden Waschbade eine LeirnlOsung zu, die irn Liter 0,2-1 g 
Leirn enthalt, und erh8.lt so nach Zusatz der SeifenlOsung ein Seifenbad, in dem die Seife gelOst 
bleibt. Auch beirn Spillen der Ware mit frischem, hartem Wasser tritt keine F8.llung von Kalk
seife ein. Statt des Leirnes kann man auch Eiwei13, Pflanzenleirn oder Sulfitablauge verwenden, 
in der der Kalk durch Alkali ersetzt ist, nicht aber die bekannten Seifen, die irn Meerwasser 10s
lich sein sollen, wenn sie oxalsaures Kalium enthalten, da dieses den Kalk ausf8.llt. (D. R. P. 
294028.) 

Nach Stlepel beateht zwischen Schaumkraft einer Seife und ihrem Waschvermogen 
ein Zusammenhang, so daLl die Schaumzahlen dazu dienen konnen, den Waschwert der Seife 
zu beurteilen. Etwas anders liegen die Verhaltnisse bei den Schaumzahlen von Saponinlosungen, 
die zwar mit der Konzentration steigen, doch mit einem Zusatz von Seife zur SaponinlOsung 
sinken, ebenso wie wahrscheinlich, ebenfalls als Folge verschiedener Oberflii.chenspannungen. 
auch die Schaumzahl von Seifenlosungen sinkt, denen man Saponin zusetzt. Seifen fiir kaltes, 
weiches Wasser sollen daher keinen Saponinzusatz erhalten, w8.hrend wegen der UnbeeinfluLl
barkeit des Schaumvermogens von Saponinlosungen durch hartes Wasser, Seifen fiir harte Wiisser 
und seifenfreien Waschmitteln Saponin zugesetzt werden soll. Auch Ricinusolsaure oder saures 
TiirkischrotOl erhohen die Schaumkraft von Seifen, und man kann auf Grund dieser Tatsache 
Toilettekernseifen aus Fettansiitzen ohne CocosOi mit den genannten Praparaten hohere Schaum
kraft verleihen und ihre Geschmeidigkeit erhohen. Gute Waschpulver (Thompsons Schwanen
seifenpulver oder Salmiakterpentinseifenpulver) reagieren, was Schaumfahigkeit anbetrifft, in 
hoherem MaLle noch, wenn auch in anderem Sinne, mit hartem Wasser, denn w8.hrend dieses die 
Schaumkraft der Seifen herabdriickt, steigert es, in kleinen Mengen zugesetzt, jene der guten 
Seifenpulver, da die Kalk- und Magnesiasalze des harten Wassers einen Teil der Soda unsch6dlich 
machen. Schmierseifen schlieLllich zeigen den beaten Schaumeffekt bei einer Konzentration 
von 0,3-0,5% und Anwendung von weichem Wasser. M. Steffan, der die Schaumzahlen fiir die 
verschiedensten Seifenpraparate nach besonderer Methode feststellte, fand auch, daLl, am MaLle 
dieser neuen Methode ~emessen, die beriihmte englische Sunlightseife die rleutschen Sparkern
seifen keinesfalls iibertrifft, wohl aber teuerer ist. (Sellens.-Ztg. 42, 1, 28, 68, 116 u. 187.) 

"Ober Versuche zur Bestimmung des Gebrauchswertes von Seifen und Waschmittel berichtet 
E. Lukseh in Sellens.-Ztg. 40, 413 u. 444. 

Das Schii.umen einer Seifenl6sung lii.Llt sich nach Teebn. Rundsch. 1918, 641 auf einfache 
Weise verhindern, wenn man ihr etwas denaturierten Spiritus zusetzt. 

411. Seifenlosungen klaren, bleichen, desodorieren. 

Klei nere Mengen zu kla.render Seifenlosungen kann man entweder durch gehfi.rtetes Filtrier
papier filtrieren, wobei man zu starke Losungen zunii.chst entsprechend verdiinnen muLl, oder 
man setzt vor der Filtration, besonders wenn die Triibungen durch ausgeschiedene Kalkseifen 
oder durch EiweiLlstoffe hervorgerufen wurden, Kaolin oder Fullererde zu, die man mit Wasser 
angeriihrt in der SeifenlOsung krii.ftig verriihrt. Wenn die Triibung jedoch von unverseiftem 
Fett hervorgerufen wird, muLl man nach Teehn. Rundsch. 1912, 168 noch einige Zeit erhitzen, um 
das Fett zu verseifen oder man entfernt es durch Ausschiitteln mit Ather oder Petrolather . 

. Das Dunklerwerden und Austrocknen der Seifen, die trocknende Ole (Cotton-, Lein-, 
S~Jabohnen-, Sonnenblumen-, Sesam- und ArachisOl) enthalten, steht in innigem Zusammenhang 
mIt der Pressungsart der betreffenden Ole, da Z. B. franzosisches Arachisol, auch in 35% dem 
Ansatz zugesetzt, kein Nachdunkeln verursachte, weil es kaltgepreLltes Produkt war, w8.hrend 
Warm gepreLltes ErdnuLlOi 7JU stark dunklen Seifen fiihrte. Es scheint demnach, als wiirden die 
Verunreinigungen der warm gepreLlten Ole ebenso wie alte und verlegene Fettsii.uren die Neigung 
lUlU Nachdunkeln der Seifen bedingen. (Selie nlabr. 82, 998 u. 101)1).) 

Als Bleichmittel fiir harte Seifen verwendet man Blankit, Palidol, Hydrosulfit, zum Bleichen 
von Schmierseife dienen ausschlie.l3lich Kaliumhypochloritlosungen, deren Bereitung in Sellens.
Ztg. 1922, 688 beschrieben ist. 
. Dber das Bleichen von Seifenlosungen mit Ozonin und die Herstellung dieses Bleichmittels 

IIIehe D. R. P. 62 206. 
Als Bleichmittel fiir fertige Seifen oder Fettsauren, die auf helle Seifen verarbeitet werden 

spolle?, eignen sich nach D. R. P. 200684 die Persalze, Z. B. das unter dem Handelsnamen 
ahdol bekannte Produkt. Man versiedet Z. B. 200 kg Palmol mit 120 kg 40gr6diger Natron

lauge und Wasser zu einem diinnen Brei, versetzt hierauf mit einer Losung von 2 kg Natriumper
sWfat in 15 I Wasser und kocht so lange, bis die rote Farbe in eine wei13gelbe iibergegangen ist, 
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dann wird dar Kern wie gewohnlich ausgesalzen. Das Bleichen mit Palidol hat nach Sellens.-Ztg. 
1912, 621 neben vielen Vorteilen den Nachteil, daB die so gebleichten Seifen, am Lager mit der 
Zeit bisweilen nachdunkeln. 

Nach Sellens.-Ztg. 1811, 878 erfordert die Bleichung des Seifenleimes aus 100 kg Fettansatz, 
1/.-1 kg Perborat. Die durchgearbeitete Masse liUlt man 12 Stunden stehen. Die Bleichkosten 
sind bei gleichem Effekt etwas hoher als bei Verwendung von Palidol oder Blankit. 

Vor dem Palidol hat Blankit den Vorzug der groJ3eren Billigkeit, der schnelleren Bleich
wirkung und ferner auch den Vorteil, daB dieses Bleichmittel nachtriglich kein Alkali absorbiert, 
so daB eine einmal richtig abgerichtete Seife im Alkaligehalt nicht verindert wird. (Sellens.-Ztg. 
1908, 1868.) Man setzt das Blankitpulver dem Seifenleim am besten vor dem Aussalzen bzw. 
Trennen mit SaJzwasser unter gutem Riihren in kleinen Partien in fester Form oder in einer Liisung 
von 1 kg Blankit in 10 kg kaltem Wasser zu. Auf 1000 kg Fettansatz rechnet man 2-3 kg Bleich
pulver. 

Einen Seifen1eim z. B. aus 30% dunklem Benzinknochenfett, 40% brauner Tranfettsaure 
und 30% PaJmkernOl bleicht man durch langsame Zugabe von 0,3% Blankit (Natriumsalz der 
unterschwefligen Siiure) wiihrend des Siedens, und iihnlich arbeitet man mit Decrolin, das im 
Gegensatz Z1l Blankit nur bei hoherer Temperatur angewendet werden kann; es eignet sich aIs 
Bleichmittel ffir Schmierseifen weniger gut. Wenig befriedigend waren die Ergebnisse mit der 
sog. "Bleichlauge S", die aus einer ammoniakaJisch'en LOsung von Hydrosulfit besteht, da 
diese LOsung wegen der groBen Sauerstoffempfindlichkeit des geliisten Hr.m:0sulfits nur kurze 
Zait haJtbar ist. Ubrigens sind die Urteile fiber die Wirlrung; dieser Bleichmittel sehr verschieden, 
da die Anwesenheit anderer die Bleichung stOrender Stofle, z. B. von Eisen, die Wirkung der 
Chemikalien herabsetzt. (Sellentabr.l007, 1068, 8M und Sellens.-Ztg.l007, 803 u. 722.) Vgl. 
Selfenfabr. 82, 1027 u. ferner [870]. 

Zur Entfernung des Harzfarbstoffes aus Harzseifen behandelt man diese mit so konzentrierter 
KochsaJzliisung, daB sie sich mit den von fur aufgenommenen Verunreinigungen fiber der Harz
seife ausscheidet. (D. B. P. 187240.) 

Uber die Herstellung m6glichst heller Seifen aus billigen MateriaJien, hel1gelber Kernseife, 
heller, transparenter Schmierseife usw. siebe Berge, Sellens.-Zig. 40, 267.) 

Uber die Gewinnung hellfarbiger Seifen aus rohen Baumwollsamenol oder aus seinen Raini-
gungsriickstinden siebe D. B. P. 29447. . 

Schmierseifen werden nach Selfens.-Ztg. 1911, 771 auJ3er mit den SpeziaJpraparaten 
Palidol, Blankit und Dekrolin auch mit Eau de Javelle gebleicht. (1 Tl. ChlorkaJk und 4 Tl. 
Wasser werden klumpenfrei verriihrt, worauf man eine LOsung von 1 Tl. qaJcinierter Pottasche 
in 4 Tl. Wasser zusetzt.) Zum Bleichen kommt auf 100 kg Fettansatz etwa 1/. kg Chlorkalk. 
Fettsiuren kann man in der KiJte auch mit einer wiisserigen LOsung von 1/.-2% Kalium-
bichromat und 1-4% SchwefeIsaure bleichen. . 

Uber ein Verfahren zur Herstellung heller geruchloser Seifen aus unreinen oder libel
riechenden Fetten und Olen selbst bei Gegenwart eines groBen Prozentsatzes Harz durch Waschen 
der fertigen Seife mit einer 3-20proz. Seifenl6sung siehe E. P. 8978/1908. Vgl. Dreymann, Sellen
fabr. 1008, 112. 

Zur Geruchsverbesserung der Seifen behandelt man sie in wasserhaltigem fliissigen Zustande 
unter Druck bei etwa 200° mehrere Stunden, jedenfalIs so lange mit stromendem Dampf, bis die 
abziehenden Diimpfe geruchfrei sind. (D. B. P. 806 702.) 

412. Seifen farben. 
Uber Farben ffir die Seifenfabrikation siehe den Aufsatz in Farbe ond Lack 1912, 104. Es 

gibt nicht viele Farben, die geniigend seifenfest sind, so daB sie das Einriihren in die heiGe Seifen
masse vertragen, und man kann daher eine Farbstoffreihe, wie sie in folgendem aufgestellt ist, 
h6chstens noch durch basische Teerfarbstoffe, wie sie weiter unten genannt sind, ersetzen. Ma~ 
fiirbt niimlich fUr Grfin: mit Chlorophyll, Chromoxyd und Ultramarinmischungen, Gelb: mit 
Curcuma, Schwefelcadnrlum und Ocker, Blau: mit Ultramarin, Rot: mit Alkannin, echtem 
Zinnober, Oxydrot und Cochenillelack, Braun: mit Mischungen oder mit Zuckercouleur oder 
Umbra und Violett mit MischuiJ.gen von Rot und Blau. 

Das friiher fast ausschlieBlich zum Gelbfii.rben der Seifemnasse verwendete Cadmiumg elb 
(siehe Dlngl. loom. 209, 816 und D. Ind •• Ztg. 1871, 168) wird auch heute noch neben Cadmium
orange, Zinnober, Ultramarin, Umbra und anderen Erdfarben viel gebraucht. Man reibt den 
MineraJfarbstoff mit etwas 01 an und setzt das Gemenge der Seifenmasse unter stindigem Um-
riihren zu. . 

Ein Verfahren der Seifenfirbung (Smechochromasie) beruhte auf der LOslichkeit von Met allI
s e i fen in warmen Fetten. Man erhaIt die Seifen durch FaIlung einer m6glichst neutralen Metal -
saJzliisung von farbigen Metalloxyden mit einer wiisserigen LOsung einer NatrontaJgseife als ~tt
farbige Niederschlige, die gewaschen, getrocknet und geschmolzen, durch Wasser unangreifb!Y'e 
Seifenfarben darstellen. Auch die mit solchen Seifenfarben ~efirbten Papiere und Stoffe s~d 
was s e r d i c h t. Die Eisenseife ist orangebraun, die Chromseife griin, die Kupferseife I1l!'lachlt
griin, die Nickelseife smaragdgriin, die KobaJtseife lila, die Uranseife gelb, die Manganseife rosa. 
(PolJt. Zentr.-BL 1886, 898.) 



Seife. 479 

Ala Teerfarbstoffe kommen z. B. die folgenden Produkte in Betracht: Seifengelb extra griln
lich, Fein Seifengelb TA, Seifengelb la, Fluoresceingelb, Hell Orange, Fein Orange A, Brillant 
Orange B, Blii.ulich Rosa N, Fein Rosa B, DS, Brillant Rosa, Kardinalrot Ii, R, Seifenrot BL, 
Seifenbraun M, S, Neues Sllifenbraun, Modebraun, Dunkelbraun, Fliederviolett, Lichtblau la, 
Feinblau B, Brillant Seifenblau, Brillant Blau extra, Pflaumenblau, Dunkelblau, Echtes Licht
griin, Fein Seifengriln. Es empfiehlt sich jedoch, die mit Teerfarbstoffen gefarbten Seifen 
als solche zu deklarieren, do. die aus den letzteren hergestellten Seifenpulver hii.ufig direkt 
auf die Wiiache gestreut werden, wodurch diese Farbflecke erhii.1t. (W. Vaubel, Zeitsehr. f. iiffentL 
Chem. 1913, 334.) 

Zum Farben verfiihrt man in folgender Weise: Der Farbstoff wird in moglichst wenig Wasser 
(10-50foohe Menge), notigenfalls unter Zusatz von Spiritus und evtl. auch etwas Natronlauge 
heiJ3 gelOst und gut filtriert der Seife zugesetzt. 

Bei kalter Verseifung (Cocosseifen) kann die FarblOsung schon wiihrend des Verseifens 
zugegeben werden, bei heiJ3er Verseifung (Kernseifen, Schmierseifen usw.) aber erst nach be
endeter Verseifung. Am vorteilhaftesten farbt man die fertige Seife in der Mischungsmaschine, 
indem man die geschabte Seife so lange mit der FarblOsung durchmahlt, bis die Seife gleichmii.J3ig 
gefarbt ist. - Vgl. [420]. 

Manche der vorstehend genannten Farbstoffe ii.ndern sich zwar beirn Zusatz zur warmen 
Seifenmasse; jedoch kehrt ihre richtige Farbung beirn Erkalten wieder. 

In Farbenztg. 1912, 1821 werden die in der Seifen- und Riechstoffabrikation verwendeten 
Farbstoffe verschiedener Firmen und die Art des Eintragens der Farbstoffe in die heiJ3e Seifen
masse oder die Verarbeitung mit den trockenen Seifenspii.nen beschrieben. Man verwendet bei
spieIsweise fiir Gelb: SAuregelb und Echtgelb, fiir Braun: Vesuvin und Echtbraun, fiir Rot: 
Rhodamin, fiir Griin: Maloohit- und Brillantgriln, fUr Blau: Patent- und Ketonblau, fiir Violett: 
Saure- und Transparentviolett usw. 

Eine farblose SeifenlOsung erhii.1t nach Seifens.-Ztg. 1911, 424 einen goldbraunen Ton 
durch eine Auflosung von Z uckercoule ur in heiJ3em Wasser oder durch Anwendung von wasser
losIichen Teerfarben, z. B. Brillantbraun. Siehe auch Teerseifen. 

Vber Erzeugung der tieforangegelben Farbung der Oranienburger Kernseife aus mog
lichst ungefarbten Fetten durch langes Sieden des Ansatzes, dem man das Pa.lmOl zugleich mit 
den anderen schwer verseifbaren Fetten zugesetzt hat, siehe E. HeB, Seifens.-Ztg. 39, 1037. 

Zur sog. Bleichung von fetten Olen und Seifen, die darin besteht, da.f3 man die gelbIichen 
Massen zur Vortii.uschung einer weiJ3en Farbe mit geringen Mengen blauer oder blaugrilner Farbe 
versetzt, wird eine verdiinnte LOsung Chlorophyll verwendet. Die Farbkraft des Chlorophylls 
leidet bei lii.ngerem Lagern, auch ist es nach Moglichkeit an kiihlem Ort aufzubewahren. (Seifen
fabr. 32, 820.) 

Zur Beseitigung der gelblichen Farbung mancher Cocosseifen mischt man ihnen tropfenweise 
schwache MethylviolettlOsung zu. (B. Bloehmann, Seifens.-Ztg. 1902, 182.) 

413. SeifenrieehstoUe und deren Fixierung. 
Anweisungen und Vorschriften fiir die Darstellung verschiedener Seifen mit kiinstlichen 

Riechstoffen bringt B. Marsehalk in D. Parflim.-Ztg. 1, 93, 137 u. 203. - S. a. den Abschnitt 
"Riechstoffe" [482]. 

Beirn Parfiimieren der Seifen, insbesondere der pilierten, kalt oder halbwarm hergestellten 
Toiletteseifen, ist die Art der Herstellung und die Moglichkeit der Verii.nderung des Riechstoffes 
wahrend des Lagerns der Seife in Riicksicht zu ziehen. Auf S. 446 seines Buches veroffentlicht 
H. Mann [in Tabellenform] die Ergebnisse einer umfangreichen Versuchsreihe iiber die Einwirkung 
der Seifenmasse auf die in ihr enthliltenen Riechstoffe, ii.therischen Ole und Farben wiihrend 
sechsmonatlicher Lagerung. Zumeist leidet die Farbung der Seifen. doch lii..f3t sich dieser Dbelstand 
heheben, wenn man gewisse Riechstoffe nicht allein, sondern gemengt mit anderen verwendet. 
Von den kiinetlichen Riechstoffen sind nur Terpineol und Ergamil vollig widerstandsfiihig 
gegen Alkali, und diese beiden Prii.parate gelangen daher neben dem kiinstlichen BittermandelOl 
fast ausschlieJ3lich zur Anwendung. So sind Z. B. Lanolin- und LilienmiIchseifen nur mit Terpineol 
parfiimiert. 
. Fiir billige Toiletteseifen kommen u. a. folgende ii.therische Ole und kiinstliche Riechstoffe 
In Betracht: Benzylacetat, kiinstliches BittermandelOl chlorfrei, CassiaOl, CedernholzOl, Citro
nellaOl, FenchelOl, Fichtennadelol, sibirisches KiimmelOl, LavendelOl span. (SpikOl), MacisOl, 
Nelkenol, NiobeOl, PfefferminzOl jap., Safrol, RosmarinOl, ThymianOl, WintergrilnOl kiinstl., 
'-':erpineol, 'l'refol, Weinbeerol. Es ist darauf zu achten, daJ3 die Mischung dieser Riochstoffe 
rl~htig gewii.hlt wird, do. sie sich teilweise nicht in jeder Seife halten. Benzylo.cetat mu/3 wegen 
Eeme~ Leichtfliichtigkeit an eine andere Komponente, beispielsweise NelkenOl, gebunden werden. 

S gIbt mit LavendelOl feinen Laver..delgeruch, wenn man gleichzeitig kiinstlichen Moschus oder 
:aar:zinfusion in nicht zu geringen Mengen zusetzt. Von dem Riechstoff Yara-Yaro. geniigen 10 g 
m emem Parfiim auf 100 kg Seife gerechnet. KiinstIicher Moschus wird nicht nur zum Parfiimieren, 
sO~dern auch als Parfiimgrundlage herangezogen, d. h. man verwendet ibn z. B. in Verbindung 
111.1t CassiaOl, NelkenOl und Cedernholzol. Rosenduft wird durch Ergamil unter Zusatz von Ter
pmeol, kiinstlichem BergamottOl usw. erzeugt. Fiir bessere Seifensorten verwendet man aIs 
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Parffuns: Lavendelol, Sandelholzol, Bromstyrol, Cumarin, Heliotropin usw. Zur Fi:rier~ mi~ 
wohlriechenden Harzen wird fliissiger Styrax empfohlen. (Selfenfabr. 32, 671 u. M, 1274.) 

Nach H. ~on. SeUeD8 •• Ztg. 1912, 812 bnn man Vanillin zur Parfiimierung von Seifen 
unci Pomaden nur dann verwenden, wenn die Produkte in lichtundurchliiss~n Gefii.8eil auf
bewahrt werden, da sie sich sonet wegen der leichten Zersetzlichkeit des Vanilhns verfirben und 
schlieJ3lich ganz rotbraun werden; aus demselben Gruncie bnn man mit diesem Riechstoff auch 
nur dunkelbraun gefirbte Seifen parfiimieren. 

Die Fruchtither finden in der Seifenindustrie ala Riechstoffe nur beschrinkte Verwendung, 
da sie besonders an der Oberfliche leicht verdunsten und sich beim Lagern, was Geruch betrifft, 
ungiinstig verindern. Auch Fixiermittel haben wenig Erfolg, 80 daJ3 man ihr Anwendungsgebie~ 
auf die Erzeugung von Haarwaschwissern beschrinkt. Am lingeten haltbar in Seifen sind 
Valeriansiureester. . 

Als bum riechende Riechstoff-Fixiermittel eignen sich die bedeutendes LOsungsvermogen 
besitzenden GJ ykoltSiureester, deren alkoholisches Wasserstoffatom durch eine aIiphatische 
oder aromatische Acidyl-, Alkyl-, Aryl- oder Alkyl-Arylgruppe ersetzt ist. (D. R. P. 221864.) 

Die ala LOsungs- und Fixiertmgllmittel ffir Geruch unci Geschmackstoffe sehr verwendbaren 
Acetylsalicylsiurealkylester zeichnen sich durch schwe.chen milden Geruch, bum merk
lichen Oeschme.ck, starkes LOsungsvermogen ffir zahlreiche Geruchs- und Geschmacksstoffe, 
sehr bedeutende LeichtlOslichkeit in organischen LOsungsmitteln und wiisserigen Alkoholen 
und schlieJ3lich durch ihre Fihigkeit aus, Riech- unci Aromastoffe am raschen Verdunsten zu ver
hindern. (D. R. P. 288 962.) 

Nach BeUens.·Ztg. 1912, 979 hat sich das Ergamil als vorz~liches Fixierungsmittel ffir Par
ffunkompositionen, zu Toilettenseifen, insbesondtll'e ffir Talgolseifen, bei denen der Eige~eruch 
des Talgols gedeckt werden soll, erwiesen. Einige ParffunzUAAmmensetzungen mit Ergamil sind 
im folgenden Kapitel wiedergegeben. 

Nach Selfenfabr. 1913, 981 parfiimiert man Seifen zweckmiJ3ig mit dem hyazinthenartig 
riechenden, vollig seifenechten Bromstyrol, das durch Bromierung der Zimtsiure oder des 
Styrols erhalten wird. 

Unter dem Namen B 01 i v i a kam friiher ein ffir Seifenparfiimeriezwecke verwendetes Produk~ 
in den Handel, das durch zweitigiges Stehenlassen eines Gemisches von Perubalsam und Sesamol 
ne.ch Entfem~ des abgeschiedenen schwarzen Harzes ala klare helle goldgelbe LOsung.erhalten 
wurde. (D. R."P. 38 290.) 

Auch das gegen Alkafien vollig bestindige Diphenylmethan, ferner der Pbenylither, (C,H,).O, 
der einen starken, etwa zehnmal intensiveren Geruch aIs Geraniumol besi~t, eignen sich wegen 
ihrer Bestindigkeit gegen Alblien als Riechstoff ffir die Seifenindustrie. Ebenso findet auch 
der aus Benzylchlorid und der Natriumverbindung des IsoamylalkohoIs leicht darstellbare sua 
gardeniaartig riechende Benzylisoamylither ffir diesen Zwack Verwendung. (Parfum. 
mod. 4, 108.) 

Zum Glitten und gleichzeitigen Parfiimieren von Toiletteseifen behandelt man sie mit einem 
mit Riechstoff beladenen Dampfstrom. Reibt man dann die 80 verinderte Oberfliche der Seifen 
mit einem feuchten Leinentuch gleichmiJ3ig ab, so werden alle Poren der Seife verschlossen, und 
es erscheint nach dem Trocknen ein glinzender Uberzug, der selbst unter der Formpresse bestindig 
bleibt. (Dlogl. loum. 171, 430.) 

414:. Moschus- und andere Biechseifen. 
Der kiinstliche M08Chus, der an Stelle des echten Naturproduktes ffir alle Seifen ausschlieLl

lich in Betracht kommt, wird besonders in LOsung von Perubalsamol oder Benzylbenzoat ffir die 
Erzeugung von Phantasiegeriichen verwendet. Uber die Herstellung der wichtigsten kiinstlichen 
Moschussorten berichtet W. Dabse in Selfens.-Zig. 1917, 992 u. 1011. 

Als Ersatz des echten M08Chus kommt der das krystallinische kiinstliche Priparat an Giite 
noch iibertreffende fliissige Ton ki n mosch us in den Handel, von dem zur Herstellung einer 
M08Chustinktur 80 g auf 1000 g 95proz. Alkohols geniigen. Er lOst sich auJ3er in Alkohol auch 
in den verschiedenen Fixiermitteln (Eufixin, Solutin, Benzylbenzoat) unci in itneriscben Olen 
und Bliitenolen, ffir die er selbst ein ausgezeicbnetes Fixiermittel bildet. (H. Aotooy, Selfeos.
Zig. 38, 1209.) 

Uber die Verwendung des kiinstlichen M08Chus in der Seifenfabrikation siehe H. VutOO}, 
SeUeo8.-Zig. 1912, 1089. 

Zum Parfiimieren von Seife verwendet man nach Selfeo8.-Zig. 1912, 884 auch ein Mosch us
seifenparfiim, das sich aus 300 g Moschustinktur, 140 g CedernholzOl, 140 g Sassafras-, 70 g 
Lavendel-, 80 g Bergamotte-, 40 g Zimt- und 30 g NelkenOi zusammensetzt. 

t1ber A mbrette - Mosch us siebe Selfeo8.-Ztg. 1913. 1440. ., 
In SelfeD8.-Ztg. 1912, 897 findet sich eine Anzahl Vorschriften zur Herstellung von parfu

mierten Seifen mit dem krystallisierten Gerani umol, das neuerdings als Ersatz des natfirlichen 
Geraniumoles in den Handel kommt, als Grundlage. Auf die Vorschriften zur Gewinnung einer 
Gartennelken-. Geranium-, Trefleseife usw. bnn bier nur verwiesen werden. Es ist hervorzu-
heben, daf3 man mit GeraniumOi allein Seifen nicht parfiimieren kann, da dieses 01, ffir sich ver
wendet, ne.ch 11. Ma\loo, Selfeo8.-Ztg. 1912, 499 u. 622 leicht ranzig wird und eines geeigneten 
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FixierungsInittels bedarf (z. B. Terpineol oder etwa.s NelkenOl), besonders wenn as sich um natiir
Hche GeraniumOle (Bourbon) handelt. 

Als Fixierungsmittel bei Toiletteseifen dient femer da.s Resinarome Oliban. Rezept fUr 
Savon Prince: 50 kg Grundseife, fein, wei13, 300 g GeraniumOl, synthet., 200 g Resinarome Oliban. 
120 g PatschuliOl, 40 g CassiaOl, 25 g VetiverOl, 45 g Eugenol, 70 g Moschus kiinstl. Die Seife 
ist graugriin gefirbt. (A. Antony, Selfens.-Ztg. 1911, 924.) 

Die sog. Erdbeerseife wird na.ch Selfens.-Ztg. 1912, 720 gewonnen durch Parfiimieren von 
100 kg Grundseife mit einem Gemenge von 50 g Benzyla.cetat, 100 g Terpineol, 240 g Erdbeer
ather und 130 g Pa.lmarosaOl-Ersatz von Schimmel & Co. 

Na.ch Selfens.-Ztg. 1912, 168 wird fiir weii3e Fliederseife eine Parfiimkomposition gewii.hlt, 
die Terpineol, Geraniumol, Heliotropin, Benzyla.cetat, eine Spur NelkenOi und etwa.s Hya.cinthin 
enthii.lt. 

Fiir Cap'pusseife nimmt man als ParfiimkompoSition na.ch Selfens.-Ztg. 1912, 248 ein 
Gemenge von Je 100 g Lavendel-, Nelken- und Lina.loeOl, 30 g PetitgrainOl, 5 g kiinstlichen Moschus 
und 80 g Benzoe-lnfusion. 

Zur Herstellung schwerer Toilettenseifenparffuns unter Zusatz von Ergamil eignen sich folgende 
Zusammenstellungen: Orchideenbliiten: 1000 g GeraniumOi kiinstl., 620 g PatschuliOl, 100 g 
CassiaOl, 200 g Moschus kiinstl., 100 g VetiverOl, 200 g Terpineol, 400 g Ergamil. Hiervon kommen 
auf 100 kg Seife 600-850 g Parfiim. Bouquet Elektra: 750 g Ergamil, 1000 g Trefol, 140 g 
Heliotr0rin, 120 g NelkenoI, 100 g Moschus kiinstl., 1000 g Terpineol, 530 g Benzyla.cetat, 160 g 
Linalolo. Auf 100 kg Grundseife kommen 800-1000 g Parfiim. Hyazinthe: 500 g Terpineol, 
500 g Benzyla.cetat, 200 g Hyazinthin la, 50 g Xylol-Mosehus 1001/ 01, gelOst in 250 g Benzyl
benzoat, 100 g Ergamil. Flieder: 1000 g Terpineol, 50 g Zimtsii.uremethylaster, 100 g Hya
zinthin la, 50 g Xylol-Moschus, gelost in 250 g Benzylbenzoat, 100 g Ergamil. Kleebliitel 
600 g Trefol (Salieylsii.urea.mylester), 500 g Benzyla.cetat, 100 g Ergamil, 50 g Xylol-Moschus, 
gelOst in 250 g Benzylbenzoat, 250 g CedernholzOl, 250 g ~raniol techno (Selfenfabr. 82, 991 und 
Seifens.-Ztg. 1912, 979.) 

Als Ersatz fiir Petitgrainol in Seifenparfiimkompositionen sind folgende Zusammen
setzungen geeignet: 500 g Geraniumol Bourbon, 400 g NeroliOl kiinstl., 200 g Terpineol, 500 g 
MacisOl, 500 g Linalyla.cetat oder 500 g Linalyla.cetat, 400 g Geranylformiat, 100 g Geraniol, 
100 g SalbeiOl, 60 g PortugalOl, 1840 ~ Terpineol oder 500 g Lina.lyla.cetat, 500 g Geranylaeetat, 
50 g Salbeiol, 50 g Portuga.lOl, 50 g CltronenOl, 1850 g Terpineol. (Selfenfabr. 1908, 226.) 

Parfiim fiir Veilchenseifen: 75 g Mirion, 50 g ReliIlol, 5 g Hyazinthe, 3 g Vanillin, 30 g 
CanangaOl (bei pilierter und Cocosseife kann noch 1-2 kg Veilehenwurzelpulver zugesetzt werden), 
5 g Florana.l, 4 g Ambrettol, geloot in 20 g Benzylbenzoat, 10 g Cinnamein, 100 g Terpineol, 
50 g Benzoetinktur, 50 g Storaxtinktur. (Schomberger, Selfenfabr. 1M, 9Ui.) 

H yazi n thenseife: 100 kg GrundseUe, wei13, 16 g Wa.chsOl, 160 g BergamotteOl kiinstl., 
60 g Bromstyrol, 40 g Heliotropin, 50 g Canangaol. (H. Antony, Seifens.-Ztg. 41, 1092.) 

Die Phantasienamen sind Handelsbezeichnungen verschiedener Firmen und als seiche jedem 
Fachmann bekannt. 

SpezieUer Teil. - Kernseifen. 
415. Literatur, Einteilung der harten Seifen. Grundvorschrilt fUr Kemseife. 
Merklen, F., Die Kernseifen, ihre Zusammenstellung und Fabrikation vom Standpunkte 

der physikalisehen Chemie. Ubersetzt von F. Goldschmidt. Halle 1907. 
Uber die Zusammensetzung der in der Kernseifenfabrikation am hii.ufigsten gebrauchten 

~ateriaIien und iiber den Einflua der Fettkomposition auf die praktische Nutzwirkung der Seife 
slehe die Angaben von O. Sachs in SeUens.-Ztg. 1907, 898. 
· Eine ausfiihrliche Beschreibung der Herstellung von Kernseife nach F. Elchbaum findet sich 
In Selfenfabr. 1886, 18. 

tJber Verbesserung4iln in der Seifenfabrikation siehe Selfens.-Ztg. 1921, 1004. 
Die Herstellung fester Kalikernseifen aus Neutralfetten bespricht Legradl in Selfens.-Ztg. 

1922, 607. 
· Ein Verfa.hren zur Herstellung eines kernseifenartigen Produktes auf halbwarmem Wege ist 
In Selfens.-Ztg. 47, 61 besehrieben. 

ttber die Verwendung der Kernseife a.ls Wa.schmittel schreibt Ktlhl in·Selfens.-Ztg. 1922, 221. 
tJber Herstellung von Grundseifen fiir pilierte Fettseifen siehe Selfens.-Ztg. 1922, 879, 899. 

· Die Seifen werden nach ihrer Konsistenz in Natronseifen oder harte (auch Riegelseifen) und 
In Kaliseifen oder Schmierseifen eingeteilt. Die dureh Verseifung mit Natronlauge aus harten 
oder halbharten Fetten gewonnenen harten Seifen besitzen selbst bei erheblichem Wa.ssergehalt 
~oCe Hirte, dagegen sind die Kaliseifen auch bei geringem Wa.ssergehalt stets weich, bleiben 
ihrem Namen entspreehend Schmierseifen. GeIOste Kaliseifen werden durch Aussalzen mit Koch
aalz in harte Natronseifen iibergefiihrt. Die Hii.rte der Natronseifen ist urn so groCer, je 
konzentrierter, also wa.sserirmer die fettsauren Salze verwendet werden. Doeh konnen auch 
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weichere Beifen oder verdiinnte BeifenlOsungen durch Fiillung geh~t werden. wobei man den 
physikalischen Zustand der Gallerte verlLndert, der iiberhaupt einzig und allein fUr die Hirte 
dEll' Beifen ~bend ist. (I. Lelmdider, SeUens.-Ztg. 40, 284 u. 810.) 

Es sind eire! besondere Arten der ha.rten Beifen zu unterscheiden: Kernseifen, Halbkern. 
aeifen und Leimseifen. 

Kernseifen werden in dar Weise dargestellt, daB man die Fette, L B. ein Gemisch von Talg 
und Baumol mit Natronlauge verseift, dann den gebildeten Beifenleim durch Zusatz von Salz-
100ung auskernt, d. h. von dar l1nterlauge, die auch das entstandene Glycerin enthilt, abschei
det. Die Beife schwimmt beim Erka.lten in festem Zustande auf dar Oberflii.che dar Unterlauge. 
Gute Kernseife enthilt etwa. 24% Wasser. 

Die Halbkernseifen. auch na.ch dem ersten Ort ihrer Herstellung Eschweger BeHen be
nannt, sind hart und trocken. aber viel wasserha.ltiger wie die Kernseifen; sie sind marmoriert, 
d. h. von gefirbten Adem durchzogen. Die HaJbkernseifen werden beispielsweise durch Mischen 
eines in dar beschriebenen Weise erha.ltenen Kernes mit emer durch Verseifen von Cocosol mittels 
Kali- odar Natronla.uge bereiteten Cocosseife dargestellt. Gute dera.rtige Beifen entha.lten etwa 
46% Wasser. . 

Die Leimseifen. Bei diesen findet kein Aussa.lzen statt, man liiBt vielmehr den Beifenleim 
einfaoh erstarren. Die Beifen entha.lten desha.lb einen groBen Teil des Glycerins imd·dar Unter
lauge eingeschlossen. 

tJber Herstellung von harten Kern-, HaJbkern- und Leimseifen aus gewohnlichen und ge
blasenen Fetten siehe D. P. ADm. 6880/11. 

Eine sehr genaue Vorschrift zur Herstellung guter Kernseife gibt das Arzneibuch fUr das 
Deutsche Reich. 8ie entspricht den im GroBen iiblichen Arbeitsbedingungen. abgesehen von der 
Verwendung des Weingeistes, der zur BefOrderung dar Verseifung beigeJiigt wird und zum groJ3ten 
Teil wii.hrend des Sudes verfliichtigt wird. Die Vorschrift lautet, 120 n. Natronla~e (spez. 
Gewicht 1,168-1,172, 11;% NaOH entha.ltend) werdenim Dampfbade arhitzt, dann WIrd nach 
und na.ch ein gesc);Imolzenes Gemenge von 50 n. 8chweineschma.lz und 60 n. Olivenol zugesetzt 
und die Mischung unter l1mriihren 1/, 8tunde arhitzt. Darauf fiigt man 12 n. Weingeist und, 
sowie die Masse gleichformig geworden ist, naoh und na.ch 200 n. Wasser zu. Man erhitzt 
nun. niStigenfalls unter Zusatz kleiner Mangen Natronla.~e weiter, bis sich ein durchsichtiger, 
in heiBem Wasser ohne Abscheidung von Fett 10slichar Beifenleim gebildet hat.· 1st dar Beifen
leim triibe, so ka.nn dies auf mehrare Ursa.chen zuriickzufiihren sain: 1. Mangel an Wasser. 2. Gegen
wart von noch unverseiftem Fett. 3. Gegenwart emes l7berschusses an Alka.li. 1m ersten wie 
im 1etzten Falle tritt auf Zusatz einer geniigenden Menge destillierten}Vassers Klirung ein, 
im zweiten Falle entsteht mit heiJ3em, destilliertem Wasser eine triibe Mischung und dann 
mull· unter Zusatz von diinner Natronla.uge weiter arhitzt werden. Hat dar Beifenleim den vor· 
geschriebenen Zustand erreicht, so setzt man die filtrierte LOsung von 25 n. KochsaIz und 
3 n. Natriumcarbonat in 80 n. Wasser hinzu. Die Beife scheidet sich nun auf dar Oberfliche 
dar Fliissigkeit ab, weil sie selbst in verdiinnter KochsalzlOsung unlOslich ist. Der Zusatz von 
Natriumcarbonat zu dar Kochsa.lzlOsUDg ist vorgeschrieben. um das im Kochsalz stets vorhandene 

~'umChlOrid, das zur Bildung unlOslicher Ma.gnesiumseife Veran1a.ssung geben wiirde, 
aJs iumcarbonat vorher abzuscheiden. Man riihrt eine kurze Zeit urn, arhilt dann die Masse 
ohne mriihren heiJ3 und liJ3t sie schlieJ3lich erka.lten. Na.ch dem Erka.lten schwimmt die Seife 
auf der l1nterla.uge ill kompakten Massen; man hebt sie ab, w&scht sie mehrma.ls mit destilliertem 
Wasser und preJ3t sie schlieJ31ich zwischen Leinentiichem (nicht Filtrierpapier) scharf abo 
Die PreJ3kuchen schneidet man in diinne Scheiben, die im Trockenschranke ausgetrocknet, 
zum Teil in dieser Form aufbewahrt, zum Teil in ein femes Pulvar verwa.ndelt werden. 100 Teile 
Fettsubstanz geben etwa 100 Teile trockeneBeife. 

418. Kemseifeneinteilung, -fabrikation, -abfallverweriung. 
Angaben iiber die praktische Einrichtung und die maschinellen Anlagen einer Beifenfabrik 

macht B. Greiner in SeUens.-Ztg. 1907, 167. 
Je naoh der Aufarbeit~ (vollige oder teilweise Aussa.1zung) ge1a.ngt man zu verschiedenen 

nur aus Beifenmasse oder' Seifenmasse mit eingeschlossener l1nterlauge (Glycerin) bestehenden 
Kernseifen. (Kernseifen auf Leimniederschlag und auf Unterla~.) Erhitzt man Kernseifen 
noch einma.l mit Wasser odar schwa.cher Lauge, also reinigt man Sle, so gelangt man zu den ge
schliffenen oder a~esetzten Kernseifen. 

Hal b k er ns e 1f e n erhilt man durch Verlingerung remer Grundseife, die man weitgehend 
fiiIlt odar aus einem frischen Ansatz auf halbwarmem Wege unter Beniitzung von Riihrkesseln 
und Beifenkiihlapparaten. Gute Fiillungen bestehen z. B. aus Wasserglas, Soda.lOsung und Talkum 
odar auch aus Potta.schelOsung und mit Natronlauge abgerichtetem Wasserglas.Herstellungs
vorschriften bringt Bergo in Sellenl.-Zig. 1920, 841. 

Ein Verfahren z~ Herstellung von Ha.lbkernseife fUr kleine Ansilrtze bringt Leitner in Selfens.
Ztr. 1920, 807. 

Zu den auf l1nterlauge versottenen Kernseifen zihlen: Die Palmitin., Oberschal· und 
Olein - Kerneeife, die aus den betreffenden Ausga~materia.lien (Palmol, Olein) a.llein ~~ 
im Gemenge mit anderen Fetten in der beschriebenen We188 hergestellt werden. Die beste Quahtat 



Seife. 483 

der in Norddeutschlaud nooh vielfach verwendeten Oberschalseife gewinnt man durch Verseifen 
reinsten Palmalee mit Natl'oulauge und Soda, wii.hrend die QuaJititen I, II und m aus weniger 
wertvollen Fettgemisohen gewonnen werden, die scblieBlich das Palmol aJs nebensichlichsten 
BestandteB·enthalten. 80 erhilt man beispieIsweise eine Seife III. Qualitit aus 100 Tl. irgend
einer Grundseife oder aus SeifenabfaJI, 4:8 Tl. PaJmkernijl, 1 Tl. Palmol, 5 Tl. Natl'onwasserglas 
unci 66-70 Tl. 26gridiger Atznatl'oulauge. Die aus Olein hergeste1lten, auf Unterla.uge ge
sottenen Kernseifen sma entweder weich oder hart,. je nachdem ob man von stea.rinsi.orefreiem 
Destilla.to1ein oder von stearins8.ureha.ltigem Saponifikato1ein ausgeht; 'eine geschliffene Olein
kernseife ist unter dem Namen Apolloseife bekannt und worde frUher vie! verwendet, 

Zu den Kemseifen, die auf Unterlauge versotten werden, sind schlieBlich auch noch die 
Walkfett- und Wollfettkernseifen zu zihlen. Erstere stellt man aus den in den Abwiissern 
der Tuchfabriken enthaltenen Fettstoffen unter Zusatz anderer Fette her, nach 8eUens.-Zf.g. 
1892, 610 u. 04.2 z. B. aus dem .Anse.tB: 60 kg Walkfett, 30 kg gekUi.rtem lIischfett, 10 kg 
Knochenfett, 5 kg rohem Palmol und 10,6 kg Harz, wihrend aaB AusgangsmateriaJ fijr die 
Wollfettseifen in ~en ]anoliDhaltigen Wollwaschabwiissern enthalten ist. Das Wollfett ist kein 
Fett im gewohnlichen Binns dee Wortes [&26], ee enthilt zahlreicbe unverseifba.re BestandteBe, 
so daB ee hauptsi.chlich aJs ZusatB zu anderen Ausga.ngsma.terialien, besonders bei Herstellung 
von Harzkernseifen, Verwendung findet. 

Als Kunseife sollten nor die aus festen oder fliissigen Fetten oder Fetts&uren mit oder 
ohne Zusatz von Bars hergeste11ten technisch reinen Seifen in den Handel gebra.cht werden, die 
im frischen Zusta.nde einen Gehalt von wenigstens 60% seifebildender Fetts&uren einschlieBlich 
der HarzsiLuren enthalten. Fiillmittel sollen keine vorhanden sein. Dasselbe Rilt fUr reine 
Schmierseifen, die jedoch nur mindestens 38% FettsiLoren einschlieBlich der lIarzsiLoren zu 
enthaJten brauchen. (8eUeu.-Ztg. 1818, 666.) 

Die Fabrikation der Kernseifen auf Unterlauge r.erfillt in die drei Prozesse des eigentlichen 
Siedens, des AussalBens und des Klarsiedens, also in die Verseifung, die SeJ?8o!'ierung der 
gebBdeten Seifenmasse (Trennung von der glyceriDhaltigen trnterlauge) und die Remigung (evtl. 
auch Marmorieruna) der erha.ltenen Seife. Je na.ch den verwendeten Fettsorten teBt man die 
Kernseifen ein in TaJg-. Palmol-, Olein-, Harzkernseifen usw. Zor Herste1lung einer TaJgkern
seife verseift man den TaJg unter 1a.ngsamer Zuf_Ugung der Lauge in der Art, daB man zuerst mit 
etwa 25% Lauge la.ngsa.m versiedet und da.nn allmi.hlich den Rest hinzufiigt. Nach Beendigung 
der Verseifung trennt man den gebBdeten Seifenleim dorch Zufiigung von Salz von der trnter
lauge, entfemt einen TeB dieser letzteren, legt den Deckel auf, liWt- noch unter dem geringen 
80 entstehenden Druck einige Male hochsieden und bringt die SeifeDDl888e, wenn man ein nicht 
ma.rm.oriertes, ungefiLrbtes Produkt haben will, in die Form, wo es gekriickt wird bis die Masse zu 
erstarren beginnt. Zor Reinigunll der Seifenmasse und zur Erhohung der Ausbeute dorch 
Aufnahme von Wasser schleift man sle, d. h. man setzt kochendes Wasser oder besser noch 3 bis 
4,grildige Potta.sche15sung zu, rUhrt gut durch und erhilt dadorch, daB die Verunre~en 
sich zu Boden setzen bzw. von der Lauge aufgenommen werden, den gescbliffenen, wasserrelcheren 
und reineren Kern. 

Zur Re,;tenerierung fehlerhafter Kernseifen schmnzt man das Material unter Zusatz 12 bis 
15grildigen Balzwassers, schwiicht dann die AlkaJitit dorch Olzustich ab, entfernt die Unterlauge 
und riclitet die abgehobene Seife wieder abo VoraU88etzung ist, daB die Seifen keine groBeren 
Mengen unverseifba.rer BestandteBe enthalten. (8eUenfabr. 1907, 882.) 

Zum Marmorieren der K.ernseifen wird die heiBe Masse nach dem letzten Hochsieden 
in zugedeckter Form sich se1bst iiberlassen, wobei Erhitzung eintritt und eine Sonderung der 
Masse in Kern und FluB stattfindet. Ersterer ist krystaJlinisch, wii.hrend der nicht krystaJlinische 
FluB die Verunreinigungen und Farbstoffe enthi1t und die krystaJlinische Masse in marmorartiger 
Aderung durchzieht. Diese Adem (der Kern) bestehen aus den auskrystaJlisierten NatronsaJzen 
der festen Fetts&uren, die sich von dem durchscheinenden olsaoren Natron (dem FluB) ab
heben. Dorch Zusatz von Eisenvitriol beim Sieden der Seife scheidet sich Eisenoxydul a.b, 
das die Adem blaugrau fiLrbt. Auch mit Rebschwarz, rotem Bolus, Ultramarin u. a. Farbstoffen 
kann man die Aderung hervortreten 1888en und bunte Marm.orier~ffekte erzeugen. Dorch 
~eeignete mechanische Durcharbeitung ka.nn man diese marmorartige Aderung des FlU8Be8 ver
indern und eine mande1- oder blumenartige Musterung.erzielen. Doch ist es vorteilhafter, 
beim Arbeiten auf Mandeln und Blumen nicht von reinem Ta.lg auszugeben, sondem die Menge 
des nicht krystaJlinischen TeBes der Seife dorch Zusatz von etwa. 30% Knochenfett zum Ansatz 
zu erh6hen. 
F Man benennt die marmorierten Kernseifen nach dem zum Hauptansa.tz dienenden 
D~tt oder 01 und unterscheidet dementsprechend marmorierte TaJg-. Olein- oder WaJkkernseife. 

lese auf trnterlaUfJe gesottenen Produkte finden ihre Hauptverwendung in Waschansta.lten 
und TextBwlscherelen, w8.hrend ihnen fUr den Hausbedarf die glatten Kernseifen vorgezogen 
werden. Die Beechreibung der Fabrikation dieser marmorierten Kernseifen, sowie der ebenfaJls 
auf 'Unterlauge versottenen glatten OberschaJseifen findet sich z. B. in Selfens.-Ztg.l908, 822 u. 862. 
Z "Ober die Verarbeitung von Seifenunterlaugen siebe z. B. die Arbeit von B. Lach in SeUena.-

tg. 19-18, 198 fl. und Rap. [864]. 
31* 
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Verschiedene Verfahren der Kiihlung und Trocknung des ausgesalzenen Seifenleimes sind 
von F. Goldschmidt ala Teil einer llbersicht fiber die Entwicklung der Seifen- und Rohglycerin
industrie in SeUens.-Ztg. 1912~646 zusammengestellt. 

'Ober die Kiihlung der a esetzten Seifen mit und ohne Druck, Kiihlsysteme und Seifen
plattenkiihlmaschinen siehe Se ens.-Ztg. 1007, 968, 1060 u. 1286 bzw. SeUenf.br. 1007, 828. Es 
wird in diesen Apparaten die frUber auf 2 Tage bis 1 Woche bemessene Abkiiblungsdauer auf 
1-2 Stunden herabgesetzt, ohne daB die ~ekiiblte Seife sprOde wire oder in trockenem Zustande 
leicht brechen wiirde. Vgl. das Referat m Zeltschr. f •• ngew. Chem. 19, MO fiber eine Arbeit 
in on and Col. loam. 1006, 768. 

Die Wiederverwertung wasserglashaltiger Kernseifenabfille erfolgt nach Selfens.-Ztg. 
1818, 101 am zweckmiBigsten in der Weise, daB man das Abfallprodukt unter Zuhilfena.hme 
eines frischen Ansatzes aufarbeitet. Man schmilzt die Abfille auf der Lange des neuen Ansatzes, 
wobei man ffir Erneuerung des verdampfenden Wassers sorgt. Dann setzt man die ffir den Aosatz 
berechnete Wasserglasmenge hinzu, riihrt den Fettansatz ein, wartet den Verband ab und bringt 
in Formen. 

41 '1. Einzelheiten der Fabrikation; KaIilaugesud. 

Uber die bei Verwendung ha.rten Wassers i:D. der Seifenfabrikation auftretenden MiBstinde 
siehe Dons, Selfens.-Ztg. 1920, 806. 

tlber die Vorziige des langsamen Siedens der Seifen, vor allem des allmihlichen Lange
zusatzes beim Arbeiten auf Neutralaeifen siehe SeUenfabr. 1007,469; vgl. ebd. Engelbrecht, S. 728 If. 

rn SeUens.-Ztg. 1008, 1247 finden sich femer Angaben fiber die Mittel, die das llbersteigen 
der siedenden Seifen im Kessel verhindera sollen. Vor allem mUssen die Fettsiuren ge sch mo lze n 
in die kaustische oder kohlensaure, schon im Kessel befindliche Lange einflieBen, auch darf 
sich bei der Verarbeitung von Neutralfetten Die zuviel ungebundene Lange im Kessel befinden. 

11m beim Seifensieden die Verdiinnung der Lange durch kondensiertes Wasser zu vermeiden, 
bliist man wihrend des Prozesses statt des Dampies heiBe Luft in die Verseifungsmischung. 
(D. B. P. 81882.) 

Das Nachdunkeln der Kernseifen ist fast ausschlieBlich auf mangelbafte Verseifung 
zurfickzufiihren Besonders die mit groBeren Zusitzen von Baomwollsamen-, ErdnuB-, SesamOi 
oder talgartigen Fetten in einem Sud gesottenen Seifen enthalten bis zu 21/.% ungebandenes 
Fett, das sich da.an beim Lagern in jenem Sinne verindert. Man kann zur Vermeidung dieses 
'Obelstandes entweder auf 3-4 Wissern sieden, wobei Ansitze verwende! werden, die weniger 
ala 75% Kern- oder CocosOl enthalten oder besser noch man siedet nach G. Lutz mit einer schwa
cheren Lange vor. Auf diese Weise erhilt man auch aus 60% fliissigem 01 and 90% Harz noch 
feste farbbeStindige Kernseifen. Nihere Angaben fiber das Verfahren finden sich in Selfens.-Ztg. 
1008, 1018.) . 

Um den Seifenleim rationell in Kern und Unterlange zu trennen, ist es notig, das von der 
Abrichtung der Seife herriihrende Alkali auszustechen (zu neutralisieren), da die Alk&lien die Leim
bildung begiinst~en und dem Kochsalz entgegenarbeiten. Wird dieses Ausstechen mit Harz oder 
Fettsiuren richtJg vorgenommen, so braucht man zom Aussalzen nur wenig Salz und erhilt eine 
diinnfliissige wertvolle Unterlange, die sich ffir die Glycerinfabrikation besser eignet als das mit 
Alkalien gesittigte Produkt. (Sellenfabr. 1007, 877.) 

'Ober das Abrichten, Ausschleifen and Kiirzen der verschiedenen Seifensorten siehe Sellen
labr. 1007. 881 u. 1006. 

trbermiBige Salzzugaben bewirken bei der Kernseifenfabrikation starke Schaum
bildung nach dem Aussalzen and Ausschleifer, die Entwicklung starker SchaUIl\decken im Kessel, 
mangelhaftes Verschwinden des Schaomes auch nach mehrtiigigem Stehen, die Bildung groBer 
Leimmengen und niedrige Ausbeuten an weichen und schwitzenden Seifen. AuBerdem hilt der 
Seifenkern groBe Mengen ~elOsten Salzes zurfick, die dann nur durch langandauerndes Sieden 
auch wieder unter betrichthcher Schaombildung entfernt werden konnen. Bei sparsamer Ver
wend~ von Salz, etwa 4% bei der Verseifung von Knochenfett oder 3% bei jener des Oleins, 
lassen BICh diese MiBstinde beheben, und es resultieren im storungslosen Betrieb Seifen mit be
friedigender Waschkraft .. (Selfens.-Ztg. 89, 887 u. 880.) 

Uber das Salz bei der Kernseifenfabrikation siehe Selfens.-Ztg. 1912, 887 u. 880. 
Die Salzauswitterung der Seifen liBt sich durch Zusatz von Carragheenschleim verhindern. 

(Cbem.-teehn. Repert. 1886, II, 80.) 

Wihrend des Krieges warde empfohlen, die groBen zur Kernseifenherstellung notigen 
Sodam~en, om an Ammoniak zu sparen, durch Natronlange and einen Teil der Unterlauge 
der Glycerlngewinnung wegen durch Kalilange zu ersetzen, da dadurch besser schiomende Sei!.en 
in groBerer Ausbeute gewonnen werden. Bei dem Mangel an CocosOl, das Fettsiuren enthiiJt, 
die sehr leichtlOsliche Seifen bilden, war man so imstande, gut schiumende Seifen herzustellen. 
Auch das Arbeiten mit Natronlange unter Zusatz von Pottasche (im Prinzip dasselbe wie ~er 
SiedeprozeB mit Kalilauge, [482] gab das gleich giinstige Ergebnis. So erhilt man z. B. eme 
feste, gut reinigende uild schaumfihige Kalikernseife mit 75% Ausbeute nach Angaben von 
I. Schaal durch Verwendung von Kalilange allein and zweimaliges Aussalzen, wobei man den 
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KaJilaugeansatz mit Natronlauge, unter VergroJ3erung des Ansatzes, zu einer brauchbaren, allen 
Anspriichen geniigenden Grundseife versieden kann, die den Mangel des CocosOles nicht erkennen 
liiJ3t. In einem entsprechenden Sud kann man auf diesem Wege der Kaliverseifung auch eine 
gute Rasierseife gewinnen, deren Schaumkraft allerdings durch Zusatz von 15--20% Cocos
fettsaure zum Ansatz wesentlich erhoht wird. Nii.heres und Ausbeuteziffern siehe in SeHenfabr. 
85, 793 und SeHens.-Ztg. 42, 827. . 

Die Verseifungsmethode mit Atzkali wurde, obwobl der ProzeJ3 pro 100 ~ Fett 5-6 Goldmark 
roehr kostet aJs die Natronverseifung, auch spii.terhin beibehalten, do. der durch erhohte Wasch
kraft und Ausbeute gesteigerte Wert der Seife jenen Verlust an Mehrkosten weit iibertrifft. (Seifen
fabr.35, 773.) Wie betrii.chtlich die Ersparnisziffern sind ~eht daraus hervor, daJ3 zur Verseifung 
von 100 000 t Fettsauren (entsprechend dem Kernseifen-Fnedensverbrauch von 250 000 t) 20 000 t 
Ammoniaksoda notig sind. (SeH~nfabr. 35, 733.) 

418. Kaliversottene Riegel-, femer Spar- und Wacbskernseife. 
Zur Herstellung fester Kali- und Kalinatronseifen laJ3t man das Fett in diinnem Strahl in 

bestii.ndig'geriihrte 135° heiJ3e, 50gradige Kalilauge einflieJ3en. Wenn 33-66% des Fettes ein
getragen sind, stellt man die Warmezufuhr ab unp riihrt die dickfliissige Masse unter Eigentempe
ratur weiter, bis das Wasser vollig verdampft und die Seife fertiggestellt ist. (D. R. P. 78602.) 

Dber Herstellung leicht 100licher Riegelseifen durch Kaliverseifung von Abfall-, Cocos
nnd PalmkernOl als Neutralfette auf dem Siedewege oder aus Fettsauren auf halbwarmem Wege 
siehe Selfens.-Ztg. 42, 781. 

Zur Herstellung von Riegelseifen mit Kali1augenzusatz verarbeitet man 100 Tl. Fett 
(Talg oder hydrierte Fette) mit 33 Tl. 24gradiger Kalilauge und 66 Tl. 20gradiger Natronlauge, 
setzt, wenn die Verseifung dick werden sollte, Salzwasser zu, salzt den Seifenleim aus, schleift 
ibn mit KaliumchloridlOsung und verarbeitet die Seife am anderen Tage in der Kiihlpresse. 
Auch mit Kalilauge allein gelingt die Herstellung befriedigend6r, gut schaumender Seifen auf 
halbwarmem Wege, ebenso die Gewinnung von Leimseifen mit gleichen Teilen Natron- und Kali
lauge, allerdings nur aus vollwertigen Fetten (Talg), die wii.hrend des Krieges nicht zur Verfiigung 
standen. (Berge, Seifens.-Ztg. 42, 969.) Vgl. tiber dassel be Thema ebd. S. 885. 

Zur Herstellung einer hellen Sparkernseife verseift man 500 kg Knochenfetl, 250 kg 
CottonOl und 250 kg Harz mit 15gradiger Lauge, lii.J3t den Leim einige Stunden langsam sieden 
und trennt ihn mit Salz soweit, bis sich die klare Unterlauge abscheidet. Man lii.J3t den Kern 
liber Nacht absetzen, entfernt die Unterlauge, bringt die auf das Kernol berechnete kaustische 
Lauge in der Starke von 28-35° Be in den Kessel und lii.J3t gut durchsieden. Dann werden 1750 kg 
KernOl zugegeben, in Verband gebracht, die Seife auf wahrnehmbaren Stich abgerichtet und mittels 
Salzwassers verschliffen. Nun wird der Kessel bedeckt und 24-36 Stunden stehengelassen, 
worauf man die Seife formt. Ebenso erzielt man aus einem Ansatz von 65 Tl. Kernol, 35 Tl. 
CottonOl und 10 Tl. Harz oder aus 800 kg Talg oder Talgfetten, 350 kg CottonOl, 1350 kg KernOl, 
375 kg Harz = 15% eine schone, helle Sparkernseife. (Selfens.-Ztg. 34, 1186.) 

Zur Fabrikation einer gefiillten Sparkernseife auf halbwarmem Wege werden 50 kg Talg, 
400 kg PalmkernOl und 75 kg zerkleinertes helles Harz geschmolzen und kurz auf 60-65° erhitzt. 
In einem anderen Kessel erwarmt man 320 kg Natronlauge (34grii.dig), 110 kg Wasserglas 
nnd 5 kg Salzwasser (20grii.dig) auf 70° und krtickt die geschmolzene Harz-Fettmischung zu. 
Man lii.J3t das Feuer herunterbrennen und krtickt die Masse im Verlauf von ca. 2 Stunden 
ofter durch, bis der Verband eingetreten ist. Die Seife wird in 230-300 kg haltende Formen ge
schOpft, mit 80 g Safrol, 80 g CitronellOl und 40 g NelkenOl auf 100 kg Seife parfiimiert und so 
lange gekriickt, bis sie geniigend abgekiihlt ist. (E. Heydenbluth, Seifenfabr.S3, 80.) 

Zur Herstellung der mit dem Namen Eupener Okonomieseife bezeichneten fest en Kali
seife, die in den Tuchfabriken zum Entgerbern der rohen Tuchstoffe und wahrend des Walk
prozesses zur Filzbildung der Wollengewebe dient, werden 1564 kg Walkfett, 160 kg AbfallcocosOl 
!Ind 360 kg Knochenfett auf 75° erhitzt, worauf man dem Ansatz unter gutem Durchkrticken 
In feinem Strahl 864 kg ca. 30° warmer' Kalilauge zufiigt. Die Verseifung erfolgt sofort, 
nnd die Temperatur steigt wahrend des Verseifungsprozesses auf 105°. Eine nun der fertigen 
Grundseife entnommene Probe muJ3 transparent und fest erstarren. Ist alles gut verbtmden, 
so werden 450 kg der Masse in ca. 875 kg mit heiJ3em Wasser gut verriihrte Pottasche in kleinen 
P~tien zugesetzt. Die jetzt fertige Seife sieht wie diinner, grauer Leim aus. Sie wird nach 36sttin
dlgem Stehen in f!ache Formen gebracht und kalt ~ekriickt. (Seifens.-Ztg. 1910, 700 u. 747.) 

Die Herstellung einer weiJ3en Wachs- oder Elaidinkernseife aus Talg und CocosOl beschreibt 
Ch. Reul in Seifenfabr. 1881, 2 u. 29; vgl. ebd. S. 247 u. 338. 

Dber eine durch Carbonatverse ifung hergestellte Wachskernseife siehe Seifens.-Ztg. 
1907, 1226 u. 1267. 

Zur Herstellung einer reinweiJ3en glatten Wachskernseife eignet sich neben schonem Talg 
~och Lister, helles Kammfett und Schweinefett sowie ein sich hell verseifendes Olein neben KernOl 
lIn Verh61tnis von 1: 1. AIle talgartigen Fette miissen tunlichst vor dem Verseifen in schwachem 
S~lzwasser aufgekocht und filtriert werden, damit sich der feine Schmutz abscheide~ kann. 
DIe talgartigen Fette werden entweder mit dem Kernol zusammen eschwegerartig verseift, oder 
DIan siedet aus ihnen einen Leim, der nach Beendigung der Verseifung ausgesalzen wird. Hat 
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man. Abschnitte mitzuverarbeiten, so hringt man diese zuerst in den Kessel, aftnet das Dampl
ventil und iiberspriiht die AbfiiJ.le mit etwas 40grlidiger Lauge. Nach erfolgter LOsung IlLBt man 
das Kamol und die ciazugeharige Lauge dazUlaufen. Vorsichtige Anwendung von Salz ·unci 
Alkali ist geraten, cia ein "O'6erschuB beider Bubstanzen nachteilig auf das Aussehen der Beife wirkt. 
(8eUeDl.-Ztg. 1807, 991 u. 1009.) . 

Zur Gewinn~ weiBer, nicht fleckig werdender Wachakernaeife veraeift man von emeJll 
Anaatz, der aUB 50% Cottonal, 10% talgartigem Fett und 40% PaJ.mkern()1 beateht, zunichat die 
beiden eraten Fette mit der aUB der Biureza.hl berechneten Bodamenge unter Vermeidung ~edes 
SodaiiberschUBBe8 unter Zugabe von 3% Salz und bleicht mit einer LOsung, die man gewmnt, 
wenn man Kleiche Teile Ammoniaksoda und Chlorkalk mit kaltem W888er gemiacht abaetzen liBt. 
Nach Erziefung der gewiinachten hellen Farbe (es werden 0,4-0,6% der Bleichlaaung verbraucht), 
wird abgeaalzen und auf der Unterlauge Idar gesotten, nach d~ Entfernung man auf dam Kern 
das Palmkernal kohlenaauer verseift. Man richtet wieder mit Atzlauge ab, gibt die Abschnitte zu 
und aaJ.zt achlieBlich aUB. (8eUeolabr. 1808, 208.) 

419. Andere (Oranienburger, Grund-, Kaltwuser- usw.) KernseHen. 
Da.s weaentlichste Moment bei der Anfertigung der Grundaeifen iat die Beachaffenheit des 

Rohmateriala, der Anaatz, der in ziemlich weiten Grenzenachwanken kann, bewirkt nur Unter
schiede in der Farbe und W888erlOslichkeit der fertigen Beife. Wenn die zu verarbeitenden Fette 
freie Fettsi.uren enthalten, kann man durch emen entsprechenden Bodazuaatz abhe1fen, wobei 
jedoch die Konzentration der Laugen den verachiedenen Fettsubetanzen anzupassen ist. Von 
den bei der Fabrikation auftretenden Bchwierigkeiten ist beaondera hervorzuheben die B ch up pe n
bildung, und zwar treten graJ3ere, quer zum Rie~l verlaufende Bchuppen und unrege1mii.J3ige 
Ideine Blischen auf, die bii.ufig bis zur Bildung emes schaumartigen Produktea fiihren. Meist 
liegt die Ursache im zu groBen Balz- oder Feuchtigkeitsgehalt oder auch in der Zusammensetzung 
des Anaatzes; man kann durch Zusatz von 2-4% Glycerin und nochmaliges Walzen vorbeugen 
bzw. den Febler wieder gutmachen. (8eUen8.-Ztg. 1907, 169, 178 u. 214.) 

Zur Heratellung einer brauchbaren Grundseife verseift man nach B. Zienel zuniohat nur 
80% des Fettes, trennt den Leim mit Natronlauge ab, entfernt die Unterlauge, zieht den Kern 
mit 26l"idiger Natronlauge zusammen, trennt mit BalZW888er, zieht abermals die l1nterlauge ab 
und gtbt nun den Beifenleim, den man aUB den zuriickgestellten 15% Fett nebet 5% Harz unter 
Verwendung von Kalilauge hergeatellt hat zu, aiedet gut durch und ~eift dann den Kern 
zu einer gut weiter.verarOOitbaren Beife. (8eUeDl.-Ztg! 42, 1007.) 

Die A p par a t ur zur Heratellung von ha.rter, trockener Beife in po1ierten Nickel- oder Kupfer
kesseln, z. B. aUB 72,9 Tl. W888erfreiem Talg oder 80,25 Tl. Bchweineschmalz und 32,85 Tl. Btearin 
oder aUB 48,6 Tl. Talg evtl. in Mischung mit. Olen und 20 Tl. Kolophonium mit 25,92 Tl. Pott
asche oder 20-21 Tl. Soda ist in D. R. P. 78 761 beschrieben. 

"Ober Heratellung einer gelben Kernseife aUB 400 kg Fisch talg, 25kRrohem Palmal, 250kg 
f~~ Lauge, 50 kg Harz und 40 kg 20grlidiger Lauge siehe F. Elchbaum, 8eUenll.-Ztg. 

Nach 8eUeDl.-Ztg. 1886, 619 besteht ein guter Naturkernseifenansatz fUr den Winter 
aUB 400 kg Talg und 600 kg Leinal; man fiigt, wenn die Masse gefirbt werden soll, 25 kg 
PalmOl zu. 

Zur Gewinnung hellfarbiger Beifen oder hellfarbiger Fettsi.uren aUB rohem B a u m w 0 11-
samenal verseift man dieses in irgendeiner OOkannten Weise, aalzt ciann die BeifenlasUDg statt 
mit Kochsalz mit Natronlauge aUB, ziebt die stark gefirbte l1nterlauge ab und bleicht die Beife 
durch Zusatz oxjtdierender oder chlorabgeOOnder Btoffe. (D. R. P. 29447.) 

Eine galOO, gefilllte, preBfii.hige Beife wird nach 8eUeDl.-Ztg. 1911, 167 durch Verseifen von 
60 Tl. PaImkernol, 20 Tl. Talg und 25 Tl. Harz, mit 50 Tl. NatronIauge (38gridig) OOi 80° erhalten. 
Der klare BeifenIeim wird mit 40 Tl. Pottasohelaaung (ISgrlidig), 40 Tl. Salzwasaer (15gridig) 
und 20 Tl. W888erglas, dem man 3 Tl. Natronlauge (3Sgrlidig) OOigemiacht hat, in der Wirme 
OOi 75° OOhandelt. 

Die Herstellung der weiBen Kernseife beachreibt Baran in 8elfena.-Ztg. 1918, 1076. 
Zur Herstellung der Oranienb urger Kernaeife ohneKernol gaht man von Abfallfetten aus, 

mit denen man 10 oder mehr Prozent Harz verarbeitet. Es wird bei Verseifung mit Ammoniak
soda und m6g1ichst wenig Balz ein gutes Produkt erzielt, wenn man die Beife vor dem letzten 
AU88chleifen etwa 2 Btunden OOi ganz leichtem, kaum merkbarem Btich siedet. Das Harz setzt 
man zusammen mit dar kaUBtischen Lauge nach Entfernung der wertlosen 'l'1nterla~e zu. Will 
man auf dam Leimniederachlag des ersten Bwies weiter&ieden, 80 fiigt man zunichst emen Ideinen 
Teil des neuen Fettsi.ureanaatzea bei, um das freie Alkali zu binden, streut dann die trockene 
calcinierte Soda in den ~en Leim, liBt den Rest der Fettsiuren zulaufen und erhiiJ.t, wenn 
man wie beim erstt>n Bud weltersiedet, gehaltreiche Unterlaugen, daren Eindampfen evtl. lobnt. 
(8eUenlabr. 86, 24.) 

"Ober die Herstellung von Kernseife (Oranienburger) ohne Balz aUB Wurstfett, Palmal, 
Naturknochenfett und Lauge siehe Gebauer, 8eUeDl.-Ztg. 1886, 218. 

Den sog. Kaltwassel'seifen aUB einem Anaatz· z. B. von 100 Tl. Fett, 50 Tl. Harll 
und 140 Tl. 37grlidiger Atzlauge konnen groBe Mengen (bis zu 300 Tl.) 3Sgrlidigen Wasaerglasea 
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&ugesetzt werden. - Eine weiBe Olivenolseife mit 350% Ausbeute wird z. B. in der Weise er
haJten, daB man 250 Tl. 20griidiger Natronlauge mit 50 Tl. Olivensatzol verkocht, bis es entfii.rbt ist, 
allm.ij.hlich auBer Seifenabschnitten 100 Tl. Cocosol und 50 Tl. Talg hinzusetzt und wenn der Leim 
gebildet ist 4-5 Tl. Sa.lz und 25 Tl. Lauge, weiter 60 Tl. Wassergla.s und aberma.ls 25 Tl. Lauge 
und schlieBlich einen Teig aus 80 kg Talkum und 100 Tl. kochendem Wasser zukriickt. Man siedet 
dann nicht weiter, sondern hiilt die Seife etwa. 70° heiB. (SeHeDlabr. 1886, 270, 307 u. 367.) 

. Beispiel der Bereitung barter Seifen aus Olen: Zur Herstellung von ha.rten Kern-, Halbkern
und LeimBeifen setzt ~ den gewohnlichen Fetten und Fettsauren oxydierte (gebla.sene) oder 
polymerisierte Fette zu, auch solche, die Halogen oder S&urera.dikaJe enthalten, und arbeitet 
mit der zur Bildung normaJer fettsa.urer Salze bis zur volligen Verseifung notigen AlkaJimenge. 
Man erwirmt also z. B. 100 Tl. Knochenfett und 100 Tl. 70proz. neutraJisiertes TiirkischrotOi 
mit 65 Tl. 40griidiger NatronIauge einige Zeit auf dem Wasserbade bis unter ziemlich heftiger 
Reaktion ein schwa.ch aJkaJischer Seifenleim entsteht, der erkaJtet die harte Seife liefert. (D. R. p~ 
260164.) 

420. Fettsiureseifen. 
Die Herstellung Eschweger Seifen und Leimseifen aus Fettsauren ist in SeHeDlabr. 

3f, 1246 beschrieQen. 
trber Fettsaureverseifung und Nutzbarmachung der abfa.llenden Unterla.ugen siehe H. Vetter, 

Selfens.-Ztg. 1007, 274 u. 811. 
trber Seifen aus Neutralfetten im Vergleich zu Seifen, die man sus Fettsii.uren herstellt, be

richtet G. Hanser in SeHens.-Ztg. 1912, 1062. 
Schon vor dem Kriege war man der PreisverhiiJtnisse wegen gezwungen bei der Herstellung 

der Mottledseifen Fettsii.uren zu verarbeiten. Die Fabrikation bereitet auch da keine Schwierig
keiten, wenn man die Menge der zu verseifenden Lauge etwa.s erhoht, die Konzentration der Fill!-
100ungen um eine Kleinigkeit verringert und an Stelle der NatronsaJze etwa.s mehr KaJisaJze 
verwendet. (SeHens.-Ztg. 88, 201.) . 

Bei der Verarbeitung von Fettsauren zu Grundseifen solI man nicht mit zu starken Laugen 
arbeiten, die zwar im Gegensatz zu den meisten Neutralfetten mit Fettsii.uren sehr giinstig wirken, 
jedoch eine wa.sserarme Seife liefern, so daB die Ausbeutezu niedrig susfiiJIt. Bei der Herstellung 
von Halbkern- und Leimseifen sus Fettsauren solI man etwa.s mehr Lauge nehmen als bei den 
Neutralfetten, die Fiillungsl5sungen etwa.s schwii.cher einste11en und die Fiillung etwas redu&ieren. 
(Berge, SeHens.-Ztg. 42, 860.) 

Die urspriinglich bestehenden V orurteile gegen die sus Fettsii.uren bereiteten Seifen waren 
nicht unberechtigt, da sie wegen des Mangels sn Glycerin nicht trsnsparent Ul1d suBerdem nur 
mit Schwierigkeit rein weiB zu erhalten waren. Nachdem man es jedoch gelernt hatte, namentlich 
wii.hrend des Krieges, den SiedeprozeB entsprechend sbzuii.ndern, erhielt man Fettsii.ureseifen, 
die den Neutralfet~eifen in keiner Weise nachstanden. (G. Hauser, Sellens. - Ztg. 39, 1062.) 

Wii.hrend des Krieges konnten infolge des Neutralfettverbotes kslt geriihrte Seifen 
(Angaben iiber solche finden sich in SeHens. Zig. 1921, 1048 u. 1067) nicht mehr hergestellt 
werden und man arbeitete darum in der Fabrikation der Cocos-, Rasier- und Trsnsparentseifen, 
sobald geeignete Fettsauren in guter Qualitii.t Zur Verfiigung standen, auf hslbwsrmem 
Wege, und setzte den Fiillungsl5sungen Atzlsuge zu. Zu beachten ist, dsB bei dieser Art der 
Fabrikation die Fettsauren in die Lauge einzutrsgen sind und nicht umgekehrt, und daB die 
Lauge etwa. 15-20° heiBer sein muB als die Fettsiuren. Als nocl> ZuckeriiberfluB herrschte, 
ersetzte man da.s gleich zu Kriegsbeginn gesperrte Glycerin durch Zuckerlosung und muBte 
dann zur Erzielung einer durchsichtigen und druckfesten Seife 10-15% Alkohol beigeben. 
(.T. Schaal, SeHeDlabr. 86, 26.) 

Die bis zu 85% £reie Fettsauren enthsltenden Sulfur ole geben mit Carbonaten (da.s 
Neutralol wird mit Ktzla~ verseift) eine langsa.m erstarrende Seife, deren Festigkeit man durch 
Mitversieden von Talg steJgern kann. Diese Seifen sind neutral und von guter Reinigungskrsft. 
(Herstellungsvorschrift und Einzelheiten finden sich in Sellens.-Ztg. 1920, 711.) 

Von den beiden im Handel befindlichen Olidfettsii.uren eignet sich die dunkle Sorte nur 
fUr billige, fiir den Export bestiIDmte harzreiche Seifen, die Zur Verdeckung des Geruches stark 
parfiimiert oder such fiir andere Zwecke mit Sand und Bimsstein verarbeitet werden. Die Olid
destillstfettsii.ure liefert jedoch a.llein oder in Mischung mit anderen Fetten und mit Harz helle, 
Bogar Toiletteseifen, wenn Geruch und Farbe keine Rolle spielen. 

Zur HerstellllIlg einer dunklen, lsgerfesten Seife ist ein Ansatz von 600 kg Olidfettsii.ure 
(~unkel), 250 kg Knochenfett, 120 kg PalmOl, roh, 350 kg Pa.lmkernOl, 540 kg Harz (dunkel) ge
elgnet. Harz und Olidfettsaure werden suf bekannte Art zum Kern vorgesotten, wobei man die 
Carbonatverseifung anwendet. Na.ch gutem Absetzen der Unterlauge wird diese entfernt und der 
~t des Ansatzes zugesetzt. Nach erfolgter guter Abrichtung und geniigender Eindampfung 
wird die Seife so weit ausgeschliffen, daB dar Leim gut sbsetzen kann. Die Konsistenz der Olid
des till a t fettsii.ure gestattet ihre Versr beitung zu einer harten, hellen Seife. Orsnienbur~ 
Kernseife wird hergestellt sus 550 kg Pa.1mkernOl, 650 kg Olidfettsii.ure (Destillst) und 300 kg 
Harz. Eine Sparkernseife wird hergeste11t sus 200 ~ Pa.1mkernOl, 100 kg Olidfettsii.ure (Destil
lat), 52 kg Harz, hell, 175 kg NstronIauge von 38 Be, 60 kg Wassergla.s und 30 kg Talkum. 
(Selfenl.-Ztg. 1909, 967.) 
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Zur Herstellung einer leichtl<islichen RiegeIseife erhitzt man!in einem Kessel 160 kg 36griidige 
Natronlauge und 25 kg 50griidige Kalilauge auf 85,900 und trigt dann ein Gemisch von auf 60° 
erwii.rmten 250 kg Talgfettsaure und 100 kg Knochenfett - Fettsilure ein. Nach gutern 
Durcharbeiten wird der Kessel 2 Stunden bedeckt, dann schopft man die Sejfe in die Formen. 
(8eHens.-Ztg. 42, 781.) 

Zur Herstellung einer guten Riegelseife erhitzt man 240 kg Natronlauge von 260 Be und 
80 kg Wasserglas zum Kochen und trilgt dann vorsichtig unter bestilndigem Kriicken 100 kg 
Palmkernolfettsilure und 100 kg andere Fettsilure ein. Der Verband tritt sofort ein, die 
Seife soll eine -krilftige Abricbtung zeigen und gleichmiWig fliissig im Kessel Iiegen. Nun bringt 
man sie in Form und kruckt sie, bis sie ziemlicb kalt und gleicbmil13ig dick erscbeint. SoIl sie 
nach dem Schneiden gepre13t werden, so werden die Stucke etwas &ngf'wii.rmt. (SeHens.-Ztg. 
42, 886.) 

Zur Herstellung einer hellen, gefilliten Riegelseife erwii.rmt man 240 kg Atznatronlange 
von 300 Be, 120 kg Wasserglas und 15 kg Wasser in einem Kessel auf 800 und riihrt langsarn 
200 kg auf 600 erbitzte Kernolfettsilure und 100 kg T~:atsilure unter krMtigem Durch
krucken ein. 1st der Verband eingetreten, so wird der 1 auf 1 Stunde bedeckt und 
die Seife nochmals durcbgekruckt. Sobald sie anfiingt dicker zu werden. schopft man sie in 
kleine Formen. Bei Herstellung einer gelben, .gefilllten Seife besteht der Ansatz aus 150 kg 
Kernolfettsaure, 150 kg Talgfettsaure. 240 lQI: Atznatronlauge von 300 Be, 180 kg Wasserglas, 
15 kg Wasser und 15lQ1: Salzwasser von 240 B6. Man verfilhrt bei Zusammenbringen des Ansatzes 
in gleicber Weise wie oOen und fiigt nacb dem zweiten Durchkriicken zum Filrben der Seife nach 
Belieben Ha1l88eifengelb binzu. (SeHens.-Ztg. 42, 700, 781.) 

Feste Kaliseife, als Kavonseife bekannt, wird folgendermaJ3en bergestellt: 177 kg 50griidige 
Kalilange, 30 kg 35gradige Pottascbel<isung werden im Kessel erbitzt, dann stellt man die Feue
rung ab und gibt eiDen warmen Ansatz aus 340 kg Talgfettsaure und 60 kg Cocosolfettsaure 
unter Riihren dazu. 1st der Verband eingetreten. so bedeckt man den Kessel auf ca. Ill. Stunde. 
Man priift die Abricbtung und bringt die Seife in Form. (8eHens.-Ztg. 42, 781.) 

421. Eschweger Seife. 
trber praktische Erfahrungen bei deP Herstellung von Escbweger Seife ohne CocosOlzusatz 

wird in 8eHens.-Ztg. 46, 471 berichtet. 
trber die Verwendung des Talgols zur Fabrikation von Eschweger Seifen siehe SeHens.-Ztg. 

1912. 1280. 
Die Eschweger Seife ist eine Halbkernseife, die man entweder direkt durcb gernein

schaftliches Versieden von CocosOl oder Palm.kernOl mit anderen Fetten (Talg, PalmOl, Knocben
fett) erbillt, oder indirekt dadurch dal3 man aus einem dieser Fette eine Kernseife herstellt und 
diese dann einer Leimseife zugibt, die man aus CocosOl oder PalmkernOl gewinnt. Kernseifen 
auf Leimniederscblag, Leimseifen, und Halbkernseifen lassen sicb nur unter Mitverwendung von 
Cocos- oder Palmkernol anfertigen. Die Escbwe§er Seife verdient ihren Namen aIs Kernseife 
insofern nicht ganz, da sie nicht voll "zurn Kern' versotten wird, sondern gro13e Wassermengen 
entbillt, die der Kilufer mit bezablt. (lahr.-Ber. r. chem. Techn. 1806, 141.) Heute im Zeitalter 
der "gefilllten Seifen" kommt dieser feiDe Unterschied jedocb nicbt mehr in Frage. 

Direkt arbeitet man beispielsweise wie folgt: 1200 kg Talg und 600 kg CocosOl werden im 
Kessel geschmolzen, durch Riihren innig. miteinander gernischt und sodann mit etwa 140 kg 
Natronlauge 25-30° Be verseift, bis das Fett vollkommen mit der Lange verbunden ist, worauf 
man scblie13lich noch soviel Lange hinzufiigt, da13 eine kalte Probe nooh Stich besitzt. Das Kochen 
der Seife wird so lange fortgesetzt, bis sich keine Schaumbildung mehr zeigt und die Seife eine gleich
mill3ige gelbe Masse bildet, von der eiDe Probe auf einer Glasplatte rasch erstarrt. ohne sich hierbei 
in zweierlei Massen zu trennen und die, zwischen Daumen und Zeigefinger genommen, keine Faden 
mehr ziebt. Der fertigen Seife fiigt man, wenn sie gescbliffen werden soIl, noch eine SalzlOsung 
von etwa 25° Be zu. 

Escbweger Seife auf indirektem Wege wird in der Weise hergesteIlt, da13 zunilchst Talg 
und PaimOl wie ublich zusammen verseift werden, wilbrend in einem anderen Kessel das Cocosol 
mit einem Gemenge von Natron- und Pottaschelauge verseift wird. Die beiden geschmolzenen 
Seifen werden nun rasch unter Riihren und schwachem Erhitzen miteinander verrnischt. Die 
anfangs dickfliissige Masse wird scblie13lich diinnfliissig, was jedenfalIs evtl. unter Laugenzusatz 
erreicht werden muJ3, worauf man sehr stark erhitzt, bis eine Probe in diinnen, farblosen Faden 
von Stilbe abflie13t. Scbliel3lich setzt man der Seife noch al1miiblich so viel Lange zu, dal3 sie 
B ti ch bekommt! .d. ~. auf der Zunge .deutlichen alkalischen ~chmack hinterlil13t. Die Seife .. wird 
dalUl durch vorslChtIgen Zusatz klerner Salzmengen geschliffen, evtl. unter Zusatz von Farbe
mitteln marmoriert und mit Wasserglas oder Talkum ~efilllt. Ein geeigneter Ansatz hat z. B. 
die Mengenverhilltnisse: Gleiche Teile PalmkernOl und Tlerfett (oder gebleichtes PalmOl) oder die
sal ben Stoffe im Verhilltnisse 40 : 60. 

Diese illtere Vorschrift von B. Unger (1869) zur Herstellung der Eschweger Seife findet si?h 
in Dlngl. loom. 191, 400. Man verseift 2 Tl. PalmOl mit Natronlange und salzt aus, verseift 
dann 100 Tl. CocosOl mit 14,3 Tl. Atznatron und 12,8 Tl. Soda und verkocht 1 Tl. dieser Cocos
saife mit der PalmOlseifc. 
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Nach SelfeDs.-Ztg. 1911, 483 wird Eschweger Seife ohne Wasserglas durch Verseifen von 
50% Talg. unci 50% Palmkernol oder CocosOl mit 25griidiger Natronlauge hergestellt. Man kiirzt 
mit 5% calcinierter Soda und dampft ein. 

In SeUenfabr. 1881, 109 H. bringt Ch. Heul die Relationen zwischen den MengeverhiiJtnissen 
von Cocos- oder Pa1mkernol unci anderen 01- oder Fettsorten bei der Fabrikation der Eschweger 
Seife. So gehOren z. B. zu 70 Tl. des Oles 100 Tl. Talg oder es werden 75 Tl. Talg und 25 Tl. Palm-
01, bzw. 80-85 Tl. des Cocosoles mit je 50 Tl. Talg und Knochenfett oder Palmol oder Pferde
fett usw. verarbeitet. BaumwollsaatOl soll, wenn man eine weiJ3bleibende, gut marmorierte Seife 
erzielen will, hoohstens in der Menge von 10-15%, berechnet auf das Gewicht der festen Fettsa.uren, 
mit verarbeitet werden. 

Es empfiehlt sich nach einer Angabe in SeUeDs.-Ztg. 1912, 791 nicht, Eschweger Seife nul' 
aus tierischen Fetten zu kochen, do. sie dann zu empfindlich gegen Salz bzw. Kiirzungsmittel 
ist. Doch geniigt ein Zusatz von 20% CocosabfallOl oder KemOl zu den tierischen Fetten, um 
eine entsprechende, diese Nachteile nicht ze~ende Seife zu erhalten. 

tJber die Herstellung der Eschweger Seife durcb Carbonatverseifung wird in Sellem.
Ztg.1911, 889 berichtet. Man berechnet fiir einen Ansatz, bestehend z. B. aus je 750 kg Talgfettsa.ure 
und Knochenfett, 700 kg CottonoIfettsa.ure und 800 kg Pa1mkernoIfettsa.ure aus den Sa.urezahlen 
der Fette zunii.chst die zum Sii.ttigen notige Menge Carbonat, also in vorliegendem Falle 466 kg 
Pottasche oder 480 kg ca1cinierte Handelssoda UIld erhiiJt nach Neutralisation und Zusatz von 
(auf freie Fettsa.uren berechnet) 3% Salz mit 128,5 kg AtzkaliIauge oder 92,85 kg Natronlauge 
unter Regulierung der Abrichtung mit 01, beim Versieden mit direktem Dampf nach Zusatz von 
10% Wasserglasfiille, die Seife in einer Ausbeute von 200-205%. (SeUenfabr. 1007, 1099.) 

Eine Eschweger Seife aus Fettsa.uren mit 220% Ausbeute wird hergestellt durch Eintragen 
von 200'kg heller Knocbenfettsa.ure, 100 kg CottonoIfettsa.ure und 300 kg AbfallcocosOl in eine 
LOsung von 450 kg 30griidiger Atznatronlauge, 240 kg Wasserglas, 30 kg 30griidiger Pottasche
lasung unci 501 Wasser. Man erhitzt zum Sieden und arbeitet auf wie gewohnlich. (Seifeos.-Ztg. 
1911, 1072.) 

Die Eschweger Seife lii.Bt sich nach Selfeos.-Ztg. 1912, 418 auch mit Harzzusatz sieden: 
Man verseift z. B. den Fettansatz aus 100 kg Ricinusol und ebeosoviel CurcasOl (ein dem ersteren 
iilinliches Material), 40 kg SulfurOl, 100 kg gebleichtem Palmol, 140 kg Talg, 100 kg Harz und 
560 kg Copracocosol mit einer 27griidigen Lauge, die man aus 900 1 Wasser, 220 kg kaustischer 
Soda (73/77°), 65 kg ca1cinierter Soda und 70 kg 38griidiges Wasserglas erhiiJt. 

Eine billige, auf Lager kaum mehr als gesottene Eschweger Seife schrumpfende Wasserglas
seife nach Eschweger Art, die insbesondere in solchen Gegenden verwendbar ist, in denen nur 
hartes Wasser zur Verfiigung steht, wird nach I. Peters aus einem Ansatze von l00kg KernOl, 
133 kg 30-32g;iidiger Lauge und 167 kg Wasserglas hergestellt. Die Erzeugung dieser mar
morierten Wasserglasseife erfordert groJ3e lrbung. Man verseift ein Drittel des Ansatzes auf halb
wannem Wege, firbt beIiebig und gibt in die Form. Der Rest des Ansatzes wird als kaltgeriihrte 
Seife zu der ziemlich ausgekiihlten, gefirbten Seife gegossen, worauf man durch Kriicken den 
Marmor erzeugt. (Selfeos.-Ztg. 89, 786.) 

Die Beschreibung der Herstellung von Eschweger Seife findet sich femer in zahlreichen 
Jabrga.ngen der Seifeos.-Ztg., z. B. 1881, S. 109 rr.; 1800, S. 90 fl.; 1898, S. 686 usw. 
, AbfiiJle von kaltgeriihrter Eschweger Seife werden auf die Weise aufgearbeitet, daJ3 man 

Sle auf frischer Lauge schmilzt, das verdampfende Wasser ersetzt und den Fettansatz einriihrt. 
Vgl. [416]. 

422. Marseiller Seife. - Seifenblasen. 

Die Anfinge der Marseiller Seifenindustrie beschreibt I. Fournier in SeUeos.-Ztg. 41, 688. 
. tlber Kinderseifen (weiJ3e Marseiller Seife, EiweiJ3seifen oder Vnnas iiberfettete Seifen), 
We Herstellung aus reinem Material zur Erzielung vollig neutraler Produkte siehe W. Sehrauth, 
Seifeofabr. 84, 812, und [472]. 

Marseiller Seife ist eine geschliffene, aus minderwertigen Baumolen, die fiir Speise
fwe~ke nicht verwendet werden konnen, bergestellte. auf Unterlauge versottene Keroseife. Die 
~tIge Seife bleibt sehr lange Zeit (bis zu 8 Tagen) fliissig, so daJ3 man durch geeignete mecha
IUsc~e ,Behandlung der fliissigen Masse aul3erordentlich reine Produkte erzielen kann, da die Ver
Illlrl elDlgungen Zeit haben, sich abzuscheiden. Zur Verseifung braucht man fiir 1000 kg BaumOl 
~6,66 kg festes Atznatron, das man in Form einer 24griidigen Lauge verwendet. Zweckma.J3ig 

Wird1 das 01 allein OO('lr im Gemenge mit ErdnuJ30l oder Olein wii.hrend 12 Stunden mit etwa 
0-20% der ganzen Laugenmenge kalt verriihrt und stehengelassen, worauf man am nii.chsten 
T~ge mit dem Sud beginnt und allmii.hlicb den Rest der Lauge hinzufiigt. Nach vollendeter Ver-
8eif~g wird wie iiblich der entstandene Leim ausgesalzen, mit Phenolphthalein auf Neutralita.t 
gepriift, nach 12 Stunden in flache Formen gegossen und wii.hrend der bis zum Erstarren verfiieJ3en
den Zeit ofter mechanisch durchgearbeitet. Die Neutralita.t dieser Seife ist besonders wichtig, 
so daJ3 es notwendig ist, durch Zusatz geringer Mengen Fett bzw. Lauge zur Seifenmasse sehr 
genau abzurichten. 

if V<?n den zwei Arten der Marseiller Seife wird die griine, die fast ausschlieJ3lich als Tenil
~ e dlent, aus griinem Sulfurol mit geringen Zusa.tzen von PalmkernOl, ErdnuBOl, SesamOl und 

ttonol hergestellt, wii.hrend man in der weiJ3en Marseiller Seife technisches Olivenol OOer ge-
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bleichtes Su1furOl sugleich mit gr6Beren Menaen PaJmkarnOl ODd OottcmOl verarbeitet. Diese weiJle 
8eUe dient in Deutach1a.nd hauptaichlioh aTs Kinderssife und hat emen ReiDseifeugehaJt von 
86-89%. (I. Da"'uoJua, Selfell8o-Ztr. 42, 481.) 

Nach 8elfell8o-Ztr. 1811, 1_ eignet siob diese ueutnle, re1ativ billige Kemseif6 beaonders 
sum Wasohen von wollenen, mit empfindliohen Farben gefirbten Geweben. 
. Fltissige Ole kCbmen dem Ansatz bis zu 63% ~ wwden, dagegen beeintrlohtigt jede 
Art dar Filllung die Gute der 8eUen sehr, so daB die hobe Ausbeute durch mebrmaliaes Sieden 
ODd Auaschleifen erzielt werden muS. Einzelheiten iiber daa Sieden und FArben dar Seift'Il und 
~ie ~lliae AusniitzuDg der abgezogenen Laugen ODd Leimniedersoblige finden sioh in SeIleIl8o-Ztg 
1808. 184-

:Dei dar Verarbeitung von Sulfurol, daa ist minderwartiges, aus den Oliventrestern durch 
Extraktion mit Sohwefelkohlenstofi geWOJll1ell88 Oliven61, auf lfaneiIlar 8eUe ist aein hohar Ge· 
halt an Veruure~n har~ Natur (nach R. Schwan 3,1-3,8%) zu beriioksiohtjgen. 
Del' Unterschied dieses Abfallproduk.tes von rehuml, durch A.uspressen gewonnenen OlivenOi 
prigt aioh durch hOheres spez. Gewioh.t, hObare Acetylzabl ODd niedriaere Jodzabl aus. Siehe 
hieriiber P. CaDJloaeri ODd Q. BluehlDl, Zel .... r. arew. Chem. 18f6, 817; VJd. Chem.-Ztg. 
a7, 761. :Man erh&lt em gutes Produkt beispielsweise aus einem Ansatz von 350 kg Sulfur
olivenol, UiO kg Olein, 300 ~aJ.gfettsiure ODd 200 kg PalmkemOlfettsiure (Fettgeh8lt 83%) 
durch Verseifuug mit U~20 AiDmoniaksoda und Dustisoher Lauge. Vorschriften sur Her
atellung dieser 8eifeQ finden' famer z. B. in SeIleIl8o-Ztr. 1887, 877; 1888, 768; 1811, 18 usw. 

Zur Herstelluug von griiner Olivenolkernseife ffir den Hausgebrauob eignen sioh neben 
Sulfur- ODd PalmkSmOIeu: auob nooh 1rIais-, 8esam- und ErdnuBOl, nioht aher Ole ODd Fette 
tierischen l1rspnmgs. :Man erhitzt am beaten sum Sud den -- Ansatz mit Atzlauge, d. b. 
liWt die Ole allmiihlich in die im Kesael befindliche Lauge e~ siedet dann lingere Zeit, 
salzt den Leim aus, entfernt nach dem Absetr.en die Unterlauge, verleimt den Kern aberma.ls 
mit VS'diinnter Atzlauge ODd salzt schlieBlioh aus. In SelfsDlaltr. 1808, 788 finden aioh praktische 
Winke ffir das Sieden, AUBBChleifen, Fiillen ODd Formen der 8eifan. . 

Die Bereitung dar Marseillar 8eife aus dem atearinreiohen Teil des Olivenoles mit 20% 
Baumwollaaatol beschreibt R. Brandes in SelfeDfabr. 1881, 110. Es sei erwiLhnt, daB aich 
BaumwoUaaatOl nach Delte, S. 891, ale Zusatz zu Marseillar 8eifen nioht eignet, da die in der 
Weise hergestellten Produkie aich wiLbrend des Lagerns in ungUDstiger Weise veriLndern. 

Zur Herstelluug von haltbaren Seifenblasen lOst man nach Tepa. Rauch. 1807, 876 
• g trookeDer pulverfOrmiger Marsei11er 8eife in 100 com 8Oproz. kaltem Spiritus ODd filtriert 
die LOsung in 350 com eines Gemisohes gleichar Teile Wasser und Glycerin, dQ.nn damp!t man 
bis sur Wiedarherste1lung des alten Volumens auf etwa 450 com ein. Efufaohar ist es, eine LOsung 
von 30 g olsaurem Natron in 11 heiBem Wassers mit 900 g GI1C8rin zu versetr.en ODd die FliiBBig
keit nach _ 2 Tagen zu filtrieren. 

Zur Herste1lung eiDer 8eifenblasenfliiBBigkeit verrUhrt man eiDe kaltgesittigte filtrierte Palmal
seifenl&ung mit 33% ihres Volums reinem GI1C8rin. Zur Erzeugung dar bis zu 30 om im Durcb
messer lD8lW8Dden BJBBen., die sioh, vor Erschutterung ODd Luftzug geschtitzt, nioht selten 5 bis 
10 Minuten, in klemeren Dimensionen 10-20 Stumen halten, benutzt man emen mit Kaut
schukscblauoh versehenen Idemen Glastriohter von 3-3 om Durchmessar ODd legt die Blasen 
auf einen schwaoh ozydierten, mit jener 8eifenl&ung gut benetzten Eisenring abo (D. Ge
wenedg. 1870, Nr. 60.) 

Vgl.: Boys, C. V., 8eifenblasen, we En~tehung ODd ihre Farhan. Deutsch von G. Meyer. 
Leipzig 1913. 

423. Harzhaltlge Kemseifen a1Igemeln. Grondvonehrift. 
Uber die Beha.ndlung dar in Deutschland gewonnenen Harze mit TriohlorlLth;ylen un~ 

Kleichzeitiger Lufteinwirkung ODd die Verwertb8.rkeit dar so osydierten Produkte, bel daren Bil
aung das --rriohlorlLthylen ale SauerstofftrlLger wirkt, sur 8eifeDfabrikation siebe F. Qoluohmld& 
UDd Q. Well, Zeltechr. r. aagew. Chem. as; 18 u. ~.J:!l. 

'Ober die Auswahl der ffir die 8eifenfabrikation ~ bare:Q Harze siebe SaDlone, SeI'eDs.· 
Ztr. 1811, 181. 

Die Fabrikation geIber lIanseifen UDd weiSer 8eifen sohildert Schuck in Selfell8o-Ztr. 1810, 781. 
Dar Hauptbestandteil des Hanes (Fiohtenharz, Kolophonium usw.) ist die AbietinslLure; 

die neben anderen SiLuren ODd SiLureanh)'driden die Verseifbarkeit des Harzes ODd dabar aei~e 
Verwendung in dar 8eifenindustrie ermOglioht. Zur 8eifenfabrikation am geeigDetsten aind die 
graBen UDd durchsichtigen Kolophoniumst1ioke; die verwitterten Brooken, namentlioh dar Harz
staub, setr.en die Ausbeute an Natronharzseife weBentlicb herunter. (L. Paul. Selle 1817, Nr. s-:-s 
UDd Nr. 14.) Fichtenharz allein verseift sich zwa.r sebr leioht mit Atzlaugen,1iefert jedooh ac}unie
riga 8eifen, so daB stets ein Gemenge von Harz mit Talg, Palmol usw. versotten werden muB. 
Bei Venvendung von Talg ist zu beachten, daB z. B. in einem Ansatz von 50~ Talg und 50% 
Han nur Talgsorten mit hohem Titer Verwendung finden diirfen, wihrend bel 'Oo/e}. Talggeha\i 
bis zu 26% XDoohenfett odar minderwertigar Talg mitverarbeitet werden kCbmen. (MI'eDs •• Zig. 
40, 186.) 
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Die aus Harzen hergeetellten Kemseifen, die man hauptsichlich durch gemeinschaftlich. 
Verseifen von Harz aDd TaJg oder Palmol erhilt, zeichnen aich durch ihre reichte LOslichkeR 
und hobe Schaumkraft aus, doch ist daa Hauptverweudungsgebiet des Harzea in der Beifenindustrie 
die Fabrikation der harzhaltigen Schmieraeifen. Daa im. Harz enthaJtene unveraeifbare 
Reaen beeinfluSt daa 8chiumen der Beifen ungiinatig und der Schaum verachwindet auch viel 
raacher bei LOsuugen, die Resen enthaJten, aJ8 bei reaentreien BeifenlOsungen. (Ch. H. HeriJ 
und C. W. WIllIaN, Ref. in Zeltechr. r. up". Chem. 28, 298.) 

Naoh P. W. Daled und I. WoUbauer aind barzhaJtige Beifen trotz ihrer hohen Schaumkraft 
zum WIIschewasohen ungeeignet, da aie die Wische schon bei 10% HarzgehaJt achwach, bei 30% 
atark nachgilbt. (8eUell8o-Zig. 1808. 881.) 'Ober Verminderung der Waschwirkung von Seifen, die 
vie! Harz enthaJten, aiebe auch Oiferr." Chem.-Zig. 1808. 168. 

'Ober die dunkelroten, fast schwarzen und eigentiimlich riechenden Linoxynaeifen aiehe 
F. FrIts, 8eUell8o-Ztr. ~ Ill. 

Zur Bleiohung des Harzes ffir Beifensiederzwecke achmilzt man es im. Keasel, IUt ruhig 
atehen, achCSpft naoh &twa 1 Stunde die lda.re HarzlOsung ab und verkooht aie weon notig mehrere 
MaJe mit 20% 9grldiger SaJzlOsUDg. Nach einigen Stunden achliigt eich das Harz, wenn man 
mit dem Sieden aWhart, zu Boden und kann von der oben befindlichen braunen SaJzlauge leicht 
getrennt werden. (D. JL P. 187IiO.) 

Die Grundvorachrift fUr gute Harzkerneeife lautet naoh Delte wie folgt: Der .Aneatz aus 
500 kg KDochenfett, ~ ~n~~' 100 kg Palmol, roh, 700 kg Natroulauge, 12° B~, wird bis zum 
guten Verband unter bee' . em Riihren veraotten. worauf unter atarkem Sieden noch etwa 
1800 kg Natronlauge, 14° B~, zugefiigt werden, bis aich ein gleichmiBiger, kla.rer Beifenleim 
bildet. Dieeer wird nun 80 lange gekocht bis er ziemlich achaumfrei ist uod eodann mit 8-10% 
Salz ausge8alzen; man IUt abaitzen und entfernt die Unterlauge. Der Kern wird mit 400 kg 
Natron1&~ veraetzt und kla.r ,~~ten, worauf man ibm portionaweiae 400 kg zerkleinertea Harz 
zugibt. Die Beife wird nun 80 erhitzt, bis aie echaumfrei ist und guten Druck zeigt. Nun 
wird die l1nterlauge a~n; dIe Beife bon achlieBlich noch geschliffen werden. 

Das Sohleifen dar Seife, wodurch ihr WassergehaJt bedeutend erhoht wird, erfolgt von 
oben oder von unten. Naoh der erateren bevorzugten Art krUckt man dem KeaselinhaJt 6is zur 
LOaung der Seife heiBes Waaaer oder 3--4griidige schwache Lauge zu und deckt den Kessel abo 
Die in der Seife befindlichen Unreinigkeiten acheiden aich infoIge ihres groBerea speZ. GEowichtes 
ab und gehen in die Unterlauge tiber. Beim 8chleifen von unten wird die Unterlauge zuni.chat 
durch Auspumpen oder Ablaaaen entfernt, die nOtige achwache Lauge oder SaJzwaaaer zur Ver
hinderuna von LeimbDdung zugegeben und nun entweder gut durchgekrUckt oder gelinde ge
sotteD, b1's aich die Seife lOst und diinnflUss' wird. 

Die Fabrikationaweise der braunen am~ika.nischen Harz-TaJg-Sodaaeife ist von Morlb in 
Bayer. KUDlt- no 98".·BI. 1860, 524 ausfiihrIich beschrieben worden. 

trber die Heratellung von Harzseifen auf direktem Wege oder naoh der Arbeitsweiae, die zu 
kaItgeriihrten Toiletteseifen fUhrt, mit 300-800% Ausbeute, siehe 8eUenfabr. 1886, 81. 

Eine Vorrichtung zum Kochen von Harzseite, bei der das achmelzende Harz in Regenform 
durch ein Sieb in die Lauge tropft, ist in D. JL P. 111182 beachrieben. Vgl.. Apparat zur Her
Btellung einer freie Kohlenaaure enthaJtenden aauren Harzseife naoh D. JL P. 125994 und die 
Vorriclitung zur Heratellung von Harzseife in D. JL P. 178 484. 

4:94:. Beispieie zm Herstellong von Harzkernseifen. 
Zur Gewinnung von Harzkernseifen (auf Unterlauge) set~ man einem gewohnlichen 

Talg-, Knochenfett-, Palmolanaatz usw. Harz in der Menge von 30-120% zu, bewirkt den Ver
~and zunlLchat mit etwa der Hiilfte der notigen Lauge, SaJzt aus und achleift evtl. Wesentlich 
1St bei der Heratellung dieser durch groBe Reinigungakraft, Schaumfi.i.higkeit und Billigkeit a118-
gezeichneten Seifen, daB nur reinate Materialien verwendet werdeD; das Harz wird mit starker 
Lauge in der Weise veraeift, daB man die La~ portionenweise zugibt ohne das Harz einem 
~ugeniiberachuB auszusetzen. Ferner ist es Wlchtig, die Harzkernaeifen gut abzurichten, da 
Ble Dei iiberachUss~ GehaJt von KochaaJz und Soda sum AJJswittern neigen. 

Eine achwarze Harzkernseife (Bergmanna- oder Manafelderaeife) wird naoh Delte, .. Hand
buch der Seifenfabrikation", Berlin 1906, 420, hergestellt durch Zusatz von 15-18 kg Goudron 
(DeatillationariiokBtand der Stea.rinfabrikatlon) zu einem normal gesottenen Seifenleim aus 270 kg 
~almkernOl, 30 kg TaJg, 60 ka Harz und 360 ka 25griidige Atmatronlauge. 'Ober Heratellung 
elDer tran.parenten Harzl:ernaeife aiebe ,ltd. So 420. 

Die Heratellung dunkler Harzkernaeifen beachreibt A. IDeIne in 8elfeDlo-Zig. 1818, 186. 
Zur Heratellung barter Beifen aus harzsaurem Natron setzt man nach D. It. P. 46 980 

100 Tl. einer ~% Wasser enthaJtenden Harzseife etwa .s Tl. waaaerfreies kohlenaaures Natron 
zu, woduroh man auf der Unterlauge eine dickflUssige oder fast trockene, leicht abhebbare Seife 
erhlLlt, die fast gar keinen Trockenverlust erleidet. Naoh D. JL P. 50 817 regelt man den Zusats 
~er waaaerfreien Soda derart, daB aich ein ha.rtes Hydrat des harzsauren Natriuma bilden bon, 
indexn man durch Erwirmen auf 80° und durch Hinzufiigen von 5% KochaaJz die Bindung des 
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iiberschiissigen W8B8el'8 bewirkt. Das Verfahren ist auch bei der Fabrikation von Harzfettsiuren 
anwendbar, daren an Natron gebundene Siuren EU mehr ala 50% aus Harzsiuren bestehen. 

Zur Herstellung harter Harzseifen vennischt man je na.ch der gewiinschten Qualitit bis zu 
100 kg Harz mit 130 kg Ammoniaksoda, 10--15 kg Glycerin, 10 kg Magnesia oder Dextrinmehl 
mit ooer ohne Zusatz von 10 kg Benzin und 50--60 kg Natronwasserglas in. trockenem Zustande, 
feuchtet an, ma.hlt und preLlt. Man solI auf diese Weise, ohne kochen zu mUssen, zu einem 
guten Seifenmaterial gelangen. (D. B. P. 88481.) 

Nach SeUeDs.-Ztg. 1892, 161, 670 u. 702 besteht der Ansatz fiir eine gute Harzkernseife aus 
200 kg TeJg, versaift mit 40 kg etwa. 130proz. Atznatron, 12 kg Salz, 100 kg hellem Harz und 
20 kg CocosOl, verseift mit 24 kg Atznatron. 

Nach D. B. P. 17 770 lassen sich gleiche Teile Fett und Harz mit 30gridiger Natronlauge 
nicht verseifen; es wird daher empfohlen, diesem Ansatz zur Herstell~ billiger, harter und 
trockener Seifen im heiLlen Leim 2 % krystallisierte S tea r ins i u r e oder 3 Yo Stearin zuzusetzen. 

lJber transparen te Harzseife, ihre Herstellung und Ka.lkulation siehe SeUeD8.-Ztg. 1892,66. 
Ansii.tze fiir Teigseifen: 108 kg rohes PalmOl, 270 kg Harz, 135 kg Natronlauge (38°), 

345 kg calc. Soda, 600 kg Wasser, 420 kg Wasserglas (38°). Oder: 110 kg Pa.lmkernol, 10 kg 
rohes PalmOl, 67 kg Harz, 96 kg Natronlauge (3S0), 40 kg Wasserglas (3S0), 130 kg Wasser, 116 kg 
calc. Soda. (SeUeD8.-Ztg. 4:1, 972 u. 986.) 

Zur Herstellung gefiillter Harzseifen bnn man von jeder gesottenen Harzkernseife aus
gehen, doch stellt man sie meistens direkt als Leimseifen her und arbeitet fast ausnahmslos auf 
halbwarmem Wege und bum kalt oder im SiedeprozeLl. In SeUeDs.-Zig. 41, 972 u. 986 findet 
sich eine Anza.hl von Vorschriften zur Herstellung dieser gefilllten Harzseifen, gefilliten Harzleim
seifen und Teigseifen. So werden z. B. 320 Tl. PalmkemOi oder Palmkernolfettsiure und 40 Tl. 
Talg oder helles Knochenfett oder Talgol geschmolzen und mit 60 Tl. hellem, zerkleinE'rtem Harz 
vennischt. Die Temperatur des Fett-Harzgemisches solI 75-80° betragen. Inzwischen werden 
in einem anderen Kessel 256 Tl. Atznatronlauge (34°), 90 Tl. W_rglas (38°) und 5 Tl. Salz
wasser (1S0) gemischt, auf S5-900 erhitzt, worauf man unter Riihren durch ein feines Sieb das 
heiLle Fett-Harzgemisch zuschopft. Die Heizung wird nun abgestellt und die Masse ca. 2 Stunden 
bis zum Verband stehen gelassen, wihrend welcher Zeit man mehrere Male gut durchkriickt und 
in der Zwischenzeit den Kessel bedeckt, um unnotige Abkiihlung zu vermeiden. Die Seife wird dann 
sofort geformt, in der Form so lange durchgekriickt, bis sie so weit abgekiihlt ist, daB sich kein 
FluB mehr ausb ilden bon, und schlieLllich gepreLlt. 

Eine Harzkernseife mit 230% Ausbeute stellt man na.ch SeUen8.-Ztg. 1911. 796 her durch 
Verseifen eiDes geschmolzenen Gemenges von 300.kg PalmkemOl, 20 kg JiOhem PaimOi und SO kg 
Harz mit 240 kg 38gridiger Atznatronlauge, 200 kg Wasserglas, 40 kg 15gridiger Sodalosung 
und 40 kg ISgridiger PottaschelOsung bei SOo. 

Bei Herstellung der Harzkernseifen, die auf Un te ria u ge gesotten werden, wird femer auch, 
trotz seines iiblen Geruches, der Fi sch talg, das ist der stea.rinhaltige, durch Abpressen ge
wonnene Teil des Fischtranes, viel verwendet. Zur Herstellung einer gelben Keroseife erwa.rmt 
man z. B. 400 Tl. Fischtalg, 25 Tl. rohes PaimOi und 250 Tl. 12gridige Lauge bis zur guten Bin
dung, siedet dann weiter unter Zusatz 15gridiger Lauge lebhaft bis zur Verleimung, richtet dann 
durch Zugabe 20gridiger Lauge den klaren, schaumfreien Leim auf leichten Stich ab, fiigt 50 Tl. 
Harz und 40 Tl. 20gridige Lauge zu und siedet bis der Harzleim niBt. Nach volliger Verseifung 
und Abrichtung wird bis zur erfolgten Treonung des Leimes in Wasser geweichtes Salz zugegeben, 
so lange, bis der Kern in Bohanan Platten siedet und im Handteller nicht schmiert, sondern Druck 
hat, worauf man die dunkle, gallertige Unterlau~e abzieht, die Seife mit heller Unterlauge, von 
weiLler Keroseife stammend, so lange siedet, blS ein dicker schaum- und scha.rfefreier Kern 
entsteht, um schlieLllich na.ch dem Absetzen die MSMe in die Form zu schopfen und gut zu 
bedecken. (F. Elcbbaom, Selfenfabr. 1886, 102). 

Geeignete Ansii.tze zur Herstellung von Wollfettseifen enthalten z. B. je 500 Tl. Harz 
und Walkfett, 1500 Tl. Wollfett und 1000 Tl. Knochenfett. Letzteres und dM Walkfett werden 
zusammen vorgesotten (12-15w-idige Lauge), worauf man die dunkle Unterlauge entfernt und 
na.ch Zugabe des Wollfettes mIt (auf Wollfett berechnet) derselben Gewichtsmenge 22gridiger 
Lauge verseift. Zum Abrichten verwendet man ebenfall'l starke Laugen bzw. iiberstreut zur Kiir
zung im Sommer mit etwas calcinierter Soda. Die Wollfettseifen werden durch Zusatz von rohem 
PalmOi wesentlich verbel!sert. Niheres in Selfenfabr. 1886, 642. 

Uber Herstellung einer Harzseife mit 100% Harz sus je 100% Fett, Harz und 37 gridiger 
Natronlauge siehe C. Delte, Selfen8.-Ztg. 1898, 417. 

Nach Selfen8.-Ztg. 1911, 806 erhilt man eine Seife, die n ur Harz enthilt, durch Erhitzen 
von 100 ~ Harz, 75 kg Kalilauge von 25° Be oder 70 kg Natronlauge oder SO kg SodalOsung 
von derselben St8.rke. Der Harzseifenleim wird entweder eingedampft bzw. ausgesalzt oder 
verdiinnt. 

Eine schiumende, feste Seife ohne Fettsiure bon man durch Verseifen von 10 Tl. Harz 
mit 115 Tl. Soda und 3,5 Tl. Wasser und Mischen mit 70 Tl. Ton, 5 Tl. Soda und 10 Tl. Wasser 
herstellen. (KoD8tatoHe 1916, 801.) 

Zur Herstellung einer fettfreien Harzseife aus rohem Terpentin werden 1000 Tl. des Balsams 
durch Dampf geschmolzen und mit 400 Tl. Atzlauge von 33% Atznatrongehalt und Koohsalz 
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gemischt. Die Operation geachieht in einer Blase, um das Terpentinol iiberzudestillieren; die 
Harzseife schwimmt dann auf der konzentrierten Balzl6sung und kann entweder ffir sich oder 
mit 33% Talg zusammengeschmolzen verbraucht werden. (DlngL lourn. 122, 240.) 

Zur Herstellung von Schellackseife besprengt man zerkleinerte Seife nach Techn. Runueh. 
1911, 678 entweder mit 10-20proz. alkohohscher oder alkalischer Schellackl6sung und piliert 
die Seife sodann oder man schmilzt 10 Tl. Cocosol, verseift dieses langsam bei 350 mit 5 Tl. 
38tp"iidiger Natronlauge, setzt dann die alkoholische Schellackl6sung hinzu, riihrt bis die Masse 
blelStiftdick aufliegt und gieBt in Holzformen. 

Zur Reinigung von durch Kochen von zerkleinertem Holz mit Soda gewonnener Harzseife 
behandelt man den nach dem KochprozeB beirn Erkalten von der iiberstehenden Lauge getrennten 
lignosehaltigen Seifenschlamm in der Winne mit Atznatron, trennt die entstehenden groBen 
Seifenflocken in Separatoren von der Lignosel6sung, die zwecks Auskrystallisierung der Soda 
eingedampft und ala Brikettbindemittel verwendet wird, und entfernt aus den Seifenflocken die 
noch in ihnen befindlichen, die Wiiache gelbfirbenden Lignosereste durch Behandlung mit 
geringen Mengen Natriumsuperoxyd. (D. B. P. 814 440.) 

Zur Herstellung von Harzseifen behandelt man Comferennadeln oder andere terpentinOl
haltige Bestandteile gleichzeitig oder aufeinanderfolgend mit Alkalien und Natriumsuperoxyd 
oder -percarbonat oder einem anderen Oxydationsmittel, das quellend und aufschlieJ3end auf die 
Cellulose wirkt und die Verharzung fOrdert. Die Cellulosebestandteile konnen ala Fiillstoff in dar 
braunlichen, evtl. zu bleichenden Seife verbleiben. (D. B. P. 817 844.) - Vgl. (409): Olfrucht
seifan. 

426. Toiletteseifen allgemein. 

Engelhardt, A., Handbuch der praktischen Toiletteseifenfabrikation. ,Wien und Leipzig 
1888. - Deite, C., Handbuch der Parfiimerie und Toiletteseifenfabrikation. Berlin. - Hauer, 
Die feineren Toiletteseifen. Weimar 1897. - Glahn, Die Fabrikation a.ller Haus-, Schmier-, 
Toilette- und medizinischen Seifen. Leipz~. - Wiltner, F., Die Fabrikation der Toilette
seifen und Seifenspezialitaten. Wien u. LeipZl8 1920. - Schaal, J .. Die modame Toiletteseifen
fabrikation. Augsburg 1912. 

Vorschriften zur Herstellung der Toiletteseifen, zu ihrer Parfiimierung und Firbung finden 
sich ebenso wie Rezepte zur Mischung der Wohlgeriiche in den genannten Werken in sehr groBer 
Zahl, siebe ferner z. B. Selfens.-Ztg. 1892, 899; 1890, 191; 1912, MO usw. Vgl. die Fabrikation 
der Toiletteseifen wihrend der Kriegszei t und die Vorschriften zu ihrer Herstellung aus 
CocosOi und Ta.lg und zur Bereitung transparenter Glycerinseifen ohne Glycerinzusatz in SeUens.
Ztg. 42, 118. 
. . Die Herstellung von hochprozentigen, den pilierten Seifen Ahnlichen Produkten durch Pressen 
1St lD D. B. P. 806987 geschiitzt. 

Mitteilungen iiber gefiillte kaltgeriihrte Toiletteseifen finden sich in Selfens.-Ztg. 1922, 747. 

DieseSeifen unterscheidensich von den gewohnlichenProdukten nur durch ihreFarbung 
und ihren Gehalt an Riechstoffen. Sie konunen in besonderer Form und Verpackung in den 
Handel. Das Grundmaterial ist eine aus reinstem Material hergestellte neutra.le, farb
un~ geruchlose Natronseife mit recht hohem Wassergehalt, der die hohe Schaumkraft der 
To~etteseife und den hohen Gewinn bedingt, den der Fabrikant bei Lieferung sonst guter Ware 
erzlelt. Die Grundseife wird zunii.chst durch Umschmelzen, Aussalzen und Klarsieden gereinigt, 
wenn man es nicht vorzieht die reine Natronseife selbst herzustellen. Praktische Winke zum sach
gemii.J3en Sieden pilierfii.higer Grundseife zur Herstellung ha.ltbarer ToiIetteseifen bringt 
I. Srhaal in Sellenfabr. 84, 808. 
" Die Toiletteseifen wurden friiher im Kleinbetriebe von Drogisten usw. hergestellt, weil es 
~Ch ~eistens um kleine Mengen bestinunt gefirbter, geformter und parfiimierter Seifen handelte . 

.. a dlese aber, wenn sie der Mode der Kaufer Rechnung tragen, erheblich hoheren Gewinn wie die 
~~ gewerbliche Zwecke dienenden Seifen einbringen, so befaBt sich schon seit lii.ngerer Zeit auch 

Ie GroBindustrie mit ihrer Herstellung. Die Anforderungen, die an eine tadellose ToiIetteseife 
~68tellt werden, sind: Herstellung aus reinem Fett bzw. 01, AUBSchluB a.ller die Haut 8chiidigenden 
toffe, also vor allem freien Alkalis, gutes Schiumen, angenehmer Geruch. hiibsche Farbe und 

gute Ausstattung. 
Die Toiletteseifen sind, abgesehen von vereinzelten, in weicher und fliissiger Form vor

kommenden Seifen harte Kernseifen. Sie werden beispielsweise aus bestem Talg unter Zusatz 
Von Cocosol gesotten; vielfach reinigt man die Seife auch" nooh durch Umschmelzen. Die wert
~?llsten Toiletteseifen sind die :pilierten. Eine Keroseife wird mittels Hobels in Spii.ne iibergef~t, 

168e 'Yerden getrocImet, WObel sie bis 18% Wasser verlieren. Die Spii.ne werden auf der Pilier
maschlDe durch mehrere Granitwalzen getrieben. Die zerquetschte SeifenmasBe wird dann mit 
den geeigneten Riech- und Farbstoffen gemischt und aberm&ls wiederholt durch die Piliermaschine 
durchgelassen. Die so vorbereitete SeifenmasBe wird auf der Knet- und Fornunaschine nochmals 
f;t durchgeImetet und in Stiicke geteilt, die in der Spindel- oder Hebelpresse mit beliebigem 

eBkopf die gewUnschte endgiiItige Form erha.lten. 
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Eine weeentJiche Vereinfachung und Beechleunigung dar Fabrikation brachte em Verfahren, 
das gestattet, die flUssige Seifenmasse umnittelbar zu tTooknen und in feste Toiletteeeife iiber
zufiihren. (A. und E. del Creuonl6re.) 

In gro8er Menge wird Toiletteaeife durch kalte Verseifung aus Cooosol durch Verriihren 
mit der zur Bindung der Fettsii.uren erforderlichen Menge starker NatTonlauge hergestellt. Sie 
steht zwar in Giite den pilierten Seifen nach, zeichnet sich aber vor dieaen durch einfachere Her
stellung, billigeren Preis und gutea Schaumen aus. 

Nach I. Schaal beruht die Ursache dee Blasig-, Rissig- oder Schi£S,~ens der pilierten 
Seifen darauf, daB, abgesehen von dar mangelhaften Eignung des terwee oder der Un
brauchbarkeit der Pi1ierinaschine, die Grundseife entwe<ier zu naB oder zu stark getTooknet oder 
zu stark verkiirzt (versalzen) war. In 8eUens.-Ztg. 40, 98ft. bea~cht Verfasser eingehend die 
Wege, die zur Vermeid~ dieser Erscheinungen einzuschlaaen sind. 

Zum Farben der Toiletteaeifen dienten frillier MineraJ1arben wie Ultramarin, Chromoxyd
griin, Cadmiumgelb, Ocker, Terra di Siena, Zinnober u. dgl. Da die Teerfarbstoffe weit schoner, 
billiger und bequemer im Gebrauch und bei sachverstii.n.diger Auswahl gentigend haltbar sind, 
haben sie die Anwend~ der Mineralfarben stark zuriickgedri.ngt. Gut geeignet sind u. a. Rhoda
min, alle Eosine, Phloxme, Ponce&ux u. dgl., ChinoliDgelb, Auramin, Mandarin, Naphtholgriin, 
Methylblau. r412]. 

Von Riecnstoffen, die fiir Toiletteseifen meistens im Gemisch mit anderen benutzt wer
den, sind die gebri.uchlicbsten: Orient-Rosenrot, BergamotteOl, Lavendelol, Anisol, GeraniumOl, 
CitTonellaOl, Nelkenol, Moschustinktur, PatchouliOl, kiinstlichee Bittermandelol, Cumarin usw. 
Farben und Pariiimieren erfolgt durch Zumischen der Farb- bzw. Riechstoffe zu der Seifen-
masse ehe sie eratarrt ist. [418], r414]. . 

Nach E. P. 169 088 setzt man Toiletteaeifen 5-20% der ROOkstii.n.de zu, die man beim Ein
dampfen der Kiisereiabfallmolken erhii.lt. 

Um die Raut gllschmeidig zu machen schlug W. Clayton, Pol)'&. Zentr.-BL 1867, 418, vor, 
16 Tl. einer guten Toiletteseife 1-2 Tl. Wachs zuzusetzen. 

lJber Herstellung von 10% Bienen- oder Pflanzenwachs enthaltender Toiletteaeife siehe 
auch Pol)'&. Zentr.-BI. 1867, 418. 

Um Toiletteseife beim Liegen auf feuchter Unterlage vor dem Aufweichen zu schiitzen, 
bzw. um ein Reklameetikett feetzubalten, iiberzieht man die Stooke ganz oder teilweise mit 
Paraffin. (D. R. P. 169098.) 

Zur Herstellung von Seifenstiickenmit U mhiill ungen 1ii.Bt man die Seife innoch fiiissigem 
Zustande in Pappschachteln oder Papierhii1sen einflieJ3en und in ihnenJangsam erkalten, so dafl 
die gewiinschte Krystallbildung eintritt. GefiiIlte Seifen gieBt man je nach Art der FiiIlung bei 
niedriger Temperatur. (D. R. P. 168 672.) 

Die bei Heratellung kaltgeriihrter Toiletteseife erhaltenen Abfille lassen sich zu ver
schiedenen Seifen weiterverarbeiten. Siehe hieriiber das folgende Kapitel u. [418]. 

426. Beispiele zm Herstellung von Toiletteseifen. 
Zur Herstell~ der kaltgeriihrten Cocosseifen verwendet man reines CocosOl fiir sich 

oder im Gemenge JDlt Talg, Schweinefett oder Ricinusol und verseift zur Erhohung der AUSbeutWlg 
mit 35-36griidiger Lauge. Zahlreiche Vorschriften iiber ungefiillte und ~efilllte Cocosseifen 
ebenso wie die Beachreibung dar Anla.ge einer kleinen sa.chgemii.1l eiDgerlChteten Toilette
seifenfabrik finden sich in 8eUens.-Ztg. 89, 196. - Vgl. ebd. Jbg. 19!!!, 1048 u. 1087. 

Ein vollwertiger Ersatz fiir die kaltgeriihrten Cocosseifen lii.Bt sich erzielen, wenn ma.n 
dar CocosOlfettsii.ure 20% NeutTalcocosol zusetzt. Man bereitet eine Toiletteseife, die vollig neutral 
und tTansparent ist, etwa nach dem Ansat,z 76 Tl. Cocosolfettsii.ure, 20 Tl. Cocosol, 52 Tl. 50griidige 
Atznatronlauge, 4 Tl. 38griidige Atzkalilauge. (8ellens.-Ztg. 42, 282 u. 808.) 

Beispiel fiir eine Toiletteseife auf warmem Wege (weille Mandelseife): 35 Tl. Cocosol, 
20 Tl. Ta.l~. 5 Tl. Schweinefett, 31 Tl. NatTonlauge (36°), 5 Tl. Pottasche. 

Beisp161 fiir eine Toiletteaeife auf kaltem Wege (Bittermandelseife): 50 Tl. CocosOl, 
25 Tl. NatTonlauge (38°). Parfiimiert in eraterem Falle mit 300 (100) g, im letzteren mit 60 (300) g 
Bergamotte- bzw. BittermandelOl. 

Zur Gewinoung einer sehr billigen Toiletteaeife, verseift man nach Scbaals Buch iiber Toilette
seifen (I. c.) 3~ CocosOl, 5 ~ Talg und 2 kg Wollfett mit 20 kg 38griidiger NatTonlauge 
bei 35°. Man iimiert in iibficher Weise z. B. m,it 400 g Perpineol, 20 g Hyacinthin Wld 
3-5 g kiinstlic em Moschus und fii.rbt mit einer LOs~ von 8 g Fliedersorte in 200 g heiJ3em 
Wasser. Zur Herstellung einer BOch billigeren Seife verseift man ein Gemenge von 20 kg Cocosol, 
300 g Pariiim und FarblCisung bei etwa 30° mit 10,5 kg 38griidiger Natronlauge riihrt, 3 ~g 
W~las, 11, ~ Wasser, 7 kg 24griidige PottaschelCisung und 7 ~ 20grlidigee Salzwasser em, 
parfiimiert IDlt gleichen Teilen CitTonella- und CassiaOl und Safrol 11, gibt die Masse in fla.che 
Formen und belii.Bt unbedeckt. 

Fiir Toiletteseifen kommt die Oliddestillatfettsli.ure [4201 nur in BetTacht, wo Parfiim 
und Farbe keine Rolle spielen, z. B. bei der Herstellung brauner Windsorseife, zusammen-
gesetzt ausl 50 kg Olidfettsaure (Deetillat), 48 kg Ce1.loncooosol, 2 kg RicinusOl, 45 kg Natro.~
lauge von 38° B~, 2 kg Kalilauge von 38° B~, 80 g Brillantbraun, wasserlCislich, 200 g Lavendelol, 
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150 g Kiimmelol, 100 g FencheUn, 50 g CasBiaOl, oder bei der Fabrikation d unkler Veilehen
seife,zusammengesetzt aus: 70kg OlidfettsiLure-Jlestillat, 25 kg Ceylon.cocosol, 3kg Palmol, roh, 
2 kg Ricinusol, 45 kg Natronlauge, 36° Be, 2,5 kg Kalila~ von 368 BIS, 15 kg Talkum, 800 g 
Ma.hagonibraun, ol108lich, 10 g Hausseifengelb, wasserliislich, 150 g Spickol, 100 g Terpineol, 
50 g Nelkenol, 50 g CaaaiaOl. (SelfeD8.-Ztg.-I809, 967.) Vgl. eN. 1918, 267. 

Zur Fabrikation einer gelben Lanolinseife werden 3 kg Talg und CeYIOnCOCOSOl~
scbmolzen, worauf man 6 kg RicinusOl und 3 kg Fiillung (bestehend aus 8 kg Chlorkalium, 8 
Pottasche, 8 kg Kryata.llsod&. 16 kg Salz und 130 ~ Wasser) zuftigt. Nun riibrt man nach 
nach 80 kg gelLe AbfiWe bei, die in ca. 3 Stunden m der Masse schmelzen. 1st die Schmelze zu 
dick ~an, 80 gibt man vorsichtig etW8B kochendes Wasser zu. Die gutgeliiste Seifenmasse 
wird nun mit 6,5 kg Lauge versetzt. Nach ca. 1/ .. -1 Stunde miissen genommene Proben fest und 
gescbmeidig sain und neutral reagieren, worauf man in die heiBe Seifenmasse 2 kg Lanolin 
einriihrt. Das Feuer wird nunmehr abgestellt, und man fiberliWt die Seife im bedeckten Kessel 
nochmaliger Selbsterhitzung. dann wird mit etW8B Wac~b nachgefiirbt und mit 200 g Le
mongraaol. 400 g Citronen61 und 200 g NelkenOl parfiimiert. (p. NaUIn, SelfeD8.-Ztg. uno, 
998 u. 1011.) 

Die bei der Herste11ung der kaltgerlihrten Toiletteseifen resultierenden Abfille lassen 
sich zu Leimseifen (PaJmseifen aus weiJ3en Cocosseifen unci Anisseife aus gelben und rosa Anis
seifenabfillen Da), zu Seifenpulvern (Seifenextrakt aus Abfillen von Mosaik und allen anderen 
Farben von Cocosseifen D 80wie Terpentin-Salmiakseifenpulver), zu bill.igen gelben und griinen 
Lanolinseifen D unci schlieBlich zu besseren Fettseifen vera.rbeiten, wenn solche Abfille von 
Cocosblumenseifen unci eng1ischen Seifen (Windsorseife) zur Verf~ stehen. Man schmilzt 
z. B. zur Herste11ung einer weiBen Palmseife 200 kg AbfiiJIe weif3.! von Cocosseifen~ Da. 
18 kg Pottasche. kale., 18 kg KrystaJlsoda. 25 kg Salz, 250 kg Wasser in einem Kessel Zl)88.JDmen. 
Ze~ eine nach 3--4: Stunden Siedezeit genommene Probe geniigend Druck, so liWt man noch 
eiruge Zeit stehen unci entfernt dann das Feuer. Die Seife wird etwa 12 Stunden stehengelassen, 
durchgekr1ickt, . mit 600 g Mirbanol' pariUmiert, durch ein feinmaschiges Dra.htsieb geriibrt und 
geformt. Sie erstarrt in 24 Stunden vollstii.ndig. 

'Ober Herstellung von Abfallseifen und Sehmelzseifen aus ungefUllten und gefilliten 
ToiletteseifenabfiWen ohne frischen Fettansatz mit Hilfe einer Fiillungsl6sung und aus gefUllten 
HausseifenabfiWen mit WasserglaafUllung. die man Un frischen Ansatz verarbeitet, wobei aller
dings hier die Fiillung unci Un ersteren Falle daa Pariiim der Toiletteseifenabfille in die Unter
lauge und damit verloren geht. siehe Selfell8.-Ztg. 48. I. 

427. Transparente GIyeerinseifen. 
Es gibt drei verschiedene Wage zur Herstel1ung transparenter Glyeerinseifen, da die 

Transparens entweder nur durch Alkohol oder durch diesen mit gewissen Liisungen oder durch 
letztere allein erzielt werden kann. Das Verfahren ohne Spiritus ist scliwieriger unci erfordert 
viele praktische Erfahrungen. Man muf3 vor allem von hellan, frischen Materialien ausgehen 
o~er die Fette miissen vorher mit Salzwasser unci Soda oder Natronlauge geliutert werden. Auch 
dIe Lauge solI h6chst konzentriert. carbonatfrei unci krystallklar sain. 

Die Transparentseifen werden unter Zusatz von Spiritus meistens aus harten Natron
se¥en, zuweilen au~ aus Kaliseifen hergestellt. Durch Aufliisen pulverisierter. trockener Kern
seife, wie sie zur Bereitung piliertel' Seife dient, in Alkohol von 96°, m dem ~ignete Teerfarbstoffe 
un!i Riechstoffe Reliist sm, wird nach dem Abdt;Stillieren. des ~kohols eme klare, durchsic~tige 
Seife erhalten. '\Venn die Oberfliche matt erschemt, 80 ann dlesem Obelstande durch Abrelben 
~it Alkohol abgeholfen werden. Auch die mit groBer Reklame vertriebene Pea r s So a p, wird 
In dieser oder sehr ihnlicher Weise dargestellt. 

Glyeerinseife wird u. a. durch Zumischen von Glycm::in BUr geschmolzenen Kernseife 
dll;I'gestellt, doch sind diese Seifen nie ganz transparent. Sehr glinzende, durchsichtige Glycerin
seifen ~winnt man nach dem fUr Transparentseifen angefiihrten Verfahren in der Weise, daB 
man dIe erforderliche Menge Glycerin der alkoholischen Seifenl6sung zukrfickt und hierauf den 
Alkohol abdestilliert. 

Durch direkte Verseifung wird eine bill~ Glycerinseife beispiels~e;sf' aus folgendem An
satz gewonnenl 30 kg beeter Rinderte.lR, 30 kg Ceyloncocosol, 30 kg Natronlauge von 38-39° 
dBa, 12 kg Glycerin von 28° BIS, 30 kg Alkohol 92-96%. Die geschmolzenen Fette werden·mit 

elll Glycerin zusammen im Wasser'bad-Riihrkessel unter ofterem Durchriihl'en auf etwa 380 

:Wirmt. Sodann satzt man das Riihrwerk in ~ unci gibt langsam die Lauge hinzu. Hat sich 
.. lese mit dem Fett vereinigt, 80 wird der Kessel ZUKedeckt und die Masse der Selbsterhitzung 
utrlassen, bis sie klar ist. Nun kommt der gesamte Alkohol dazu und daa Ganze wird nochmals F tzt. Wenn die Masse vollkommen geliist ist wird sie parfiimiert und bei etwa 90° in eiserne 

ormen gebracht, damit sie schneller erstarrt . 
. . Oder man verseift nach Selfeu.-Ztg. 1809, 888 40 Tl. Cocosol, 35 Tl. Hammeltalg und 35 Tl. 

:IClllusol bei 65-75° mit 57 Tl. Natronlauge von 38° BIS. fiberliWt 2 Stunden sich selbst und mIlt 
Ie klare verbundene Seifenmasse mit 15 Tl. Glycerin, 35 Tl. Zucker, 40 Tl. weichem Wasser, 
~ Tl. Krystallsoda und 30 Tl. einer Fiillmaase, beetehend aus 25 Tl. Zucker, je 15 Tl. Chlorkalium. 

ottasche und Salz, 10Tl. Krystallsoda und so viel Wasser, daB die kalte Liisung 22gridig wird. 
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Wii.hrend des Fiillens h8.lt man die Temperatur auf 65-70°, 18.J3t dann einige Stunden ruben, 
parfiimiert und formt bei 55-60°. Bei Verarbeitung von Pflanzentalg darf dieser Zusatz 
nicht zu hoch sein, da die Seife sonst sprooe wird. Ein passender Ansatz besteht z. B. nach 
Selfens.-Ztg. 1918, 688 aus 40 Tl. Rindstalg, 30 Tl. Pflanzentalg, 15 Tl. ErdnuJ30l und 15 Tl. 
Cocosol. 

Oder man verarbeitet nach Selfens.-Ztg. 1911, 1896 folgende Ansii.tze. Mit S ~ri t und Gl y
cerin: 34 kg Cochin-OocosOl, 241/. kg ~tearin, 131/. kg RicinusOl, 411/t kg 38gr8.<bge Atznatron
lauge, 321/. kg Zucker in 27 kg Wasser, 41/. kg Glycerin in 141/. kg tSprit. Ohne Sprit, mit 
Glycerin: 321/. kg Oochin-OocosOl, 31 kg Stearin, 24 kg RicinusOl, 13 kg Glycerin, 411/. kg 
38gr8.dige Natronlauge, 2 1/. kg Krystallsoda und 53 kg Fiillung, bestehend aus 25 kg Pottasche, 
15 kg Chlorkalium; 8 kg Krystallsoda, 30 kg Zucker und 200 kg Wasser. Ohne Sprit und 
ohne Glycerin: 38 kg Oochin-OocosOl, 30 kg Stearin, 37 kg RicinusOl, 54 kg 38gr8.dige Atz
natronlauge, 5 kg Wasser. Bei Eintritt der Selbsterhitzung werden dem klaren Leim bei 90° 
eine LOsung von 30 kg Zucker in 32 kg Wasser, 10 kg gepulverte Krystallsoda und 10 kg Fiillung 
beigegeben. Die Fiillung besteht aus einer LOsung von 20 kg Zucker, 11 kg Pottasche und 12 kg 
Salz in 80 kg Wasser. Die 80-85° warme Seife wird evtl. korrigiert, gefii.rbt, parfiimiert und 
bei 65° geformt. 

Vorschriften zur Herstellung von Transparentseifen ohne Anwendung von Alkohol bringt 
auch F. Wolff in Selfens.-Ztg. 47, 233. 

Eine trans parente gutlOsliche Seife, als Ausgangsmaterial fiir die Herstellung von Apotheken
und Haushaltseifenprii.paraten erhii.lt man durch Mischung von 1000 Tl. RicinusOl, 2500 TI. 
MaisOl, 1450 Tl. Spiritus, 1025 Tl. Kalilauge, 1275 Tl. dest Wasser. Diese Mischung ergibt nach 
mehrtii.gigem Stehen das gewiinschte Prii.parat. Fiir nichtmedizinische, fiir den Gebrauch im 
Haushalt usw. bestimmte Seifen kann das MaisOl durch das noch billigere WalOl ersetzt werden. 
Die Seife wird mit Campher01 parfiimiert. (Pharm. Ztg. 1912, 979.) 

Dunkle transparente Glycerinseifen nach Art der "Pears Soap" stellt man nach Selfens.
Ztg. 1911, 627 aus folgendem Ansatz her: 150 kg Talg, 85 kg Ricinus01, 140 kg Oocos01, 189 kg 
38gr8.diger Atznatronlauge, 80 kg Glycerin und 1801 ZuckerlOsung 1 : 1. Nach S. 879 ist "Pears 
Soap" eine gesottene Kernseife, die qrlt Glycerin und Alkohol gelost und nach Abdestillieren 
des Alkohols in Platten geschnitten ein Jahr gelagert wird, wodurch sie die Transparenz erhalt. 
Obiger Ansatz wird zur Herstellung von Sonnenblumen - Glycerinseifen mit folgender 
Farb- und Riechstoffkomposition vereinigt: 100 g Braun Nr. 55, 400 g Braun Nr. 264, 20 g 
Transparentrot (Farben von Hessel), 2 g GeraniumOl (Bourbon), 1 g Perubalsam, 1 g Infusion 
Styrax (1 : 3), 1 g kiinstliches Bergamotte01, 1 g PalmarosaOl, 300 g Yanillin, 100 g Heliotropin, 
40 g Heiko-Narzisse. 

Zur Herstellung transparenter Glycerinseifen ohne Ricinusol verseift man nach Selfens.
Ztg. 1912, 1238 (siehe S. 964) je 30 kg Talg oder T algol oder Kandeli te und Oochin-OocosOi 
mit 34 kg 35gr8.diger Natronlauge bei 60-70°, verkruckt nach Eintritt der Selbsterhitzung zur 
Erzeugung eines guten Verbandes, setzt 10 kg kalkfreies Glycerin, nach 1/. Stunde 80° heiJ3e 
Zuckerlosung zu und It;ii.rt den diinnen Leim durch portionenweises Zugeben von 20 kg Alkohol, 
urn schlieJ3lich die Seife bei 60° zu fii.rben, zu parfiimieren und zu formen. 

Vorschriften zur Herstellung transparenter Gl~cerinseifen ohne Ricinusol mit Zucker, 
Pottasche und Kochsalz als Fiillung und Fettsii.uren und ZuckerlOsung bzw. Neutralfetten und 
Glycerin als Ansatz. finden sich ferner in Selfens.-Ztg. 42, 186. 

Nach einer alten Vorschrift (G. Payne, Erfinder der Glycerinseifen, Dlngl. "loom. 188, 160) 
kocht man die fein verteilte Seife 8-10 Stunden lang mit Glycerin, zieht die klare LOsung sodann 
ab, gieJ3t in Formen, lii.J3t erstarren uI!d arbeitet wie ublich auf. Vgl. ebd. 177, 411. 

Zur Herstellung einer Glycerinseife mischt man einem erwii.rmten Gemenge von feinzerteiIter 
Olseife und gleichen Teilen Weingeist und Wasser nach Verfluchtigung des Weingeistes die er
forderliche Menge Glycerin zu und riihrt bis zum Erkalten <fer Masse. (Polyt. Zentr.-BI. 1882, 669.) 

Die fiir kosmetische Zwecke viel verwendeten fl uss igen Glycerinseifen erh8.lt man z. B. 
nach H. Mann, S.842, aus 4,5 kg Oochincocosol, 9 kg Olivenol, 8,3 kg 40gr8.dige Kalilauge, 31 
Wasser, 2,51 Spiritus, 20 kg kalkfreiem Glycerin, 100 g GeraniumOl, 10 g LavendelOl, 50 g Linaloo1 
und 25 g Terpineol. 

Nach Ernst Richter, Apoth.-Ztg. 1910, 187, wird eine flussige Glycerinseife hergestellt 
durch Verseifen von 41/, kg Olivenol mit 1,65 ~ 47gr8.diger Kalilauge unter Zusatz von 3,85 ~ 
Weingeist bei 80°. Man los~ die Seife in einer MlSChung von 1,5 kg Glycerin und 12,5 kg destiI
liertem Wasser, lii.J3t erkalten und filtriert. Durch geeignete Parfiimierung geben diese fliissigen 
Glycerinseifen viel verwendete Toilettenartikel. 

Vber die Anbringung von Reklameankundigungen in Transparentseifen, die bis zurn 
Verbrauch der Seife erhalten bleiben, siehe D. R. P. 242909. 

In D. R. P. 286428 ist das Verfahren des Einbettens diinner bedruckter Etiketten aUS 
Gelatine in Stucke durchsichtiger Seife beschrieben. 

Zum Verkleben von Glycerinseifenstucken wendet man nach Selfens.-Ztg. 1911, 188 k<?n
zentrierte LOsungen von Schellack, Kopal oder Harz in Spiritus an, auch eine Kautschukbenzm-
100ung ist verwendbar. 
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428. Einige Seife-Handelsmarken. 
"Ober englische Exportseifen, die fiir die Kolonien nur etwa 40% Reinseife entba.lten, 

mit einem Ansatz aus je 50 Tl. Cocos- und Erdnul301 und Natronlauge von 38° Be, lO4 Tl. Wasser
glas (38°) und 45 Tl. PottaschelOsung (25°) oder eine noch schlechtere Seife aus 100 Tl. Pa.lmkernOl, 
50 Tl. Natronlauge, 520 Tl. Wasserglas und 220 Tl. PottaschelOBung (derselben Stfu-ken) mit nur 
16,82% Reinseifengehalt siehe J. Davidsohn, Selfenfabr. 36, 814. 

Die frillier i'Iehr beliebte Old-Brown.Violett-Soap-Toiletteseife ist nach folgendem 
Ansatz herzustellen: 8 kg Talg, 16 kg Ceyloncocosol, 12 kg RicinusOl, 2 kg Lagos-PalmOl, 
7 kg Fiillung, 150 kg Abfii.lle besserer Qualitii.t, 10 g Rot S. W., 900-lO00 g Zuckercouleur (beide 
ZUBammen in heil3em Wasser zu IOBen), lO g Moschus, kiinstlich, lOO g Sassafrasol, 250 g Berga
motteol, 700 g LavendelOl, 250 g siiJ3es PomeranzenOl, 100 g Grisolette pour Savon, 600 g Storax 
liqu. filtriert, 500 g Infus. Perubalsam 40 : lOO. (F. Naffln, Seifens.·Ztg. 1910, 998 u. 1011.) 

Zur Darstellung der Windsor - Toilettenseife werden 40 Tl. reiner, weiJler, nicbt mit 
Saure geschmolzener Talg und 15-20 Tl. OlivenOl anfangs mit 10grii.diger, reiner Natronlauge, 
und wenn die Vereinigung erfolgt ist, mit 15-, zuletzt mit 20grii.diger Lauge verseift; nach dem 
Klarsieden bleibt die Seife 6-8 Stunden im Kessel stehen, damit sie sich von der Lauge absondert; 
sie wird zuletzt in eine flache Form gebracht. Parfiimiert wird die fertige Seife mit einer Mischung 
von 20 Tl. KiimmelOl, 12 Tl. BergamottOl, 6 Tl. LavendelOl, 2 Tl. spanisch HopfenOl und 6 Tl. 
ThymianOl, gefarbt wird mit Caramel. (Dingl. Journ. 136, 237.) 

Der Fettansatz fiir die im vorstehenden Kapitel schon erwii.hnte Pears Soap besteht nach 
einer andern Angabe aus l00Tl Talg und 25Tl. Harz, jener der Sunlightseife aus 15% Talg, 
25% Kern- oder CocosOl, 60% ErdnuJ30l und 20 Tl. Harz. (K. Braun, Seifenfabr.34, 1247 bzw.1317.J 

Die Herstellung der "Suillightseife" ist in Seifens.·Ztg. 1899, 860 beschrieben. Es kann 
hier nur erwii.hnt werden, da.13 der Ansatz aus lOOO kg Talg, lOOO kg Knochenfett, 500 kg Kern
oder CocosOl und 375 kg hellem Harz besteht. 

Eine andere Vorschrift zur Herstellung eines der Sunlightseife gleichenden, aber gefilllteH 
Seifenproduktes findet sich in Seifens.·Zt.g. 1912, 392. 

Nach J. Kochs ist Sunlightseife eine fast neutrale Harzkernseife, die 12% Harz enthii.lt tlld 
frei von fremdartigen Zusii.tzen ist. (Apoth •• Ztg. 1906, 17.) 

Die "Sinclairsche Kaltwasserseife" ist nach P. Jeserlch, Seifens.·Ztg. 1883, 494, 631 
u. 504 eine mit Wasserglas und iiberschiissiger Soda versetzte Harzseife, die 23,82% Harz, 50,18% 
Fettsauren, 8,53% Natron, 1,06% unlosliche Kieselsii.ure, 0,05% Kalk, 0,28% Chlornatriurn, 
0,30% schwefelsaures Natron und 15,25% Wasser enthii.lt. Man stellt ein ii.hnliches Produkt 
(haufig, speziell in Deutschland, unter Zusatz von 4-5% venetianischem Terpentin) nach F. Elch· 
baum, Selfens •• Ztg. 1898, 814, z. B. her durch Verseifen von 300 kg CocosOl, 40 kg Talg, 10 kg 
rohem Pa1mOl und 150 kg hellem Harz, mit 250 kg 36grii.diger Atznatronlauge unter Zusatz von 
20 kg 30grii.diger Pottasche und 15 kg 38grii.diger NatronwasserglaslOsung (Verseifungstemperatur 
~twa 85°). Weitere Ansii.tze und die nii.heren Angaben iiber die Herstellung der Seife finden sich 
III der zitierten Arbeit. 

Zur Nachahmung der Toiletteseife von Roger & Gallet verarbeitet man 85 Tl. einer 
Palmolseife mit 10 Tl. Kalicocosseife und setzt vor dem Pilieren 5 Tl. Wollfett zu. (K. Braun, 
Seifenfabr. 84, 1229.) 

Die Seife von Pi v er mit 95,24% Reingehalt diirfte aus Talg mit etwal0% Cocos- oder KernOl 
bereitet sein, jene von Pin au d (Reinseifengehalt 88,57%) besteht aus einem Ansatz von 80% 
Talg und 20% Cocos- oder KernOl und ii.hnlich ist auch die mit Zucker und Starke gefilllte, eben
fal~s sehr wasserarme Seife von M a u b er t zusammengesetzt. Zur Herstellung der G I yceri H
selfe von Struve werden 40 kg Talg, 40 kg Schweinefett und 20 kg Cochin-Cocosol gemein
schaftlich mit einer Mischung von 45 kg Natronlauge und 5 kg Kalilauge von 40° Be auf kaltem 
Wege verseift. Dieser Seife setzt man 6 kg Glycerin zu und ferner PI, kg PortugalOl. Pis kg 
BergamottOl, 300 g BittermandelOl und 200 g Vetiverol. (K. Braun, Selfenfabr. 35, 637.) 

Eiergelb - Toiletteseife nach Dingl. Journ. 120,148: Es wird Eierol (durch Auspressen 
v~n vorsichtig eingedampftem Eigelb erhalten) mit Kali verseift. Zu 16 Tl. trockenem Eigelb 
f.lr~ 1 Tl. des verseiften EierOles neben wenig Starkemehl hinzugesetzt; das Ganze wird par-
umler~. Die so erhaltene Seife erteilt der Haut eine ausgezeichnete Zartheit. 

G Eme zurn Waschen mit Seewasser geeignete, auf Dampfern verwendete Seife besteht nach 
•. Maue aus einem kalt geriihrten Ansatz von Cocosfett und iiberschiissiger Natronlauge. Die 

S(pelfe enthii.lt Kochsalz als Fillistoff und als Wasserenthartungssalz aul3er Soda noch Pottasche. 
harm. Ztg. 58, 471.) 

73 Zur Herstellung der S chi c h tschen festen Kali- und Kalinatronseife lii.f3t man nach D. R. P. 
602.das Fett in diinnem Strahle in 50grii.dige 135° heiJ3e Kalilauge einflieJ3en, wii.hrend man 

zu ~lelC~1er Zeit noch Warme zufiihrt, urn Abkiihlung zu vermeiden. WeIll die Hii.lfte oder 
~wel Dnttel des Fettes eingetragen sind, hort man mit der weiteren Wii.rmezufulrr auf und trii.gt 
~n Rest des Fettes unter Ausniitzung der geniigend hohen Reaktionswarme weiter ein. Dann 

Wlrd wie iiblich aufgearbeitet. 
d Nach ~eifens ••. Ztg. 1911, 795 erhii.lt man "Flammer.s Seife", eine hellg~.lbe Sparke~nseife, 
TurCh Versleden emes Ansatzes aus 50-60% Pahnkernol, 25-30% Cottonol, Erdnuf301 oder 

rug und 15-20% hellem Harz, in iiblicher Weise auf Leimniederschlag. 
Lan g e. Chern.·techn. Vorschrlften. 3. Ann. III. Bd. 32 
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Elfenbeinseife erhiJt man nach Sellen8.-Ztg. 1911,414 durch Vereeifen von 80 kg Palm
kernOi und 20 kg Talg, mit 50 kg 38griidiger Lauge bei 70-80°. Man priift die Abrichtung und 
rillut 30-50 kg_einer Filll~ hinzu, die aus einer wiieserigen LOsung von 20 kg Pottaeche, 12 kg 
SeJz und 5 kg _~taJ1eoda m 1801 Wa.sser besteht. 

Eine sehr billJge Bittermandelo}seife erhiJt man nach Sellen8.-Ztg. 1912, 248 durch Ver
seifen eines Gemenges von 50 kg Ceyloncocosol und 20 kg TaJkum mit 25 kg 38griidiger Atznatron
lauge bei 35°j man fiillt mit einem Gemenge von 12 kg Wa.sserglae und 40 ~ einer Zuckerfilllung, 
die aus 50 kg Pottaeche, 36 kg SeJz und 42 kg Zucker, geli:ist in 250 I heU3em Wa.sser, besteht, 
rillut 3 kg 38griidige Kalilauge ein, parffuniert mit 150 g kiinstlichem Bittermandelol und bringt 
in die Form, die nur ganz leicht bedeckt wird. 

Eine billige Puppentoiletteseife erhiJt man nach Sellen8.-Ztg. 1912,78 durch Verseifen 
von 300 kg Ceyloncocosol oder Palmkernol und 30 kg Talg mit 320 kg 25griidiger Atznatron
lauge bei 76-80°. Dar klare, spinnende Leim wird dann genau neutraf'JSiert und mit je 200 kg 
27griidiger Pottaecheli:isung bzw. 24griidigem Salzwa.sser vennehrt, worauf man die diinne Seife 
partienweise fiorbt, parfiimiert und in Formen gieOt. 

429. Sehwimmseifen. 

Die primitivste Art der Herstellung schwimmender Seifen war durch D. R. P. 4867 ge
schiitzt, nach dessen Angaben man pa.ssende Korkstiicke oder kleine Hohlrii.ume in die Seife 
einpreOte. 

Zur Herstellung von Schwimmseife durchsetzt man die Seifenmasse in der Weise mit sehr 
feinen, spezifisch leichten Fasern, wie Kapok oder Gefl iigelfederfahnen, daO man das Material mittels 
eines schwachen Luftstromes in eine Haube blii.st, die den den Seifensud enthaltenden Kessel 
abschlieOt. (D. R. P. 816 722.) 

Eine auf dem Wasser schwimmende Seife ohne Hohlrii.ume wird uach A. P. 888 880 aus 
geschmolzenem Harz durch Vereeifung mit 42griidiger Natronlauge bei 62° erhalten. Die sandige 
Harzmasse verkocht man etwa 1 Stunde gelinde mit verseifter Kakaobutter, lii.Ot die Maese in 
flachen Gefii.J3en abkiihlen und vermischt den obenauf schwimmenden, starren Kuchen mit heUler 
Seifenli:isung. 

Kernschwimmseife wird nach D. R. P. 18480 durch Vereeifung von 210 kg Cocosol, 
15 kg gebleichtem PalmOl, 25 kg Harz, 50 kg OlivenOi und 60 kg TvJg mit etwa 180 kg zunii.chst 
schwii.cherer und dann etwl!o 40griidiger Natronlauge hergestellt. Dam Leim werden dann 200 kg 
Flohsamen beigemengt, man kocht weiter, verrillut kurz vor dem AusgieOen mit gepulvertem, 
doppelt kohlensaurem Natron und erhiJt so eine durch die entweichende Kohlensii.ure mit Hobl
raumen durchsetzte auf dem Wasser schwimmende Seife. 

Zur HersteUung einer anderen Schwimmseife verriihrt man nach Selfen8.·Ztg. 1912, 410 
88 kg UKlosOi bei etwa 50° mit 43 kg 38griidiger Atznatronlauge und 2 ~ 29griidiger Kalilauge, 
bedeckt den Kessel und fiillt die Seife nach Eintritt der Selbsterhitzung nut 80 kg heiOem Wasser 
und 20 kg 20griidiger ChlorkaliumlOsung, dann wird die erhaltene diinne Leimseife nach dem 
Abkiihlen geschlagen, worauf man den s te i fen S ch a u m in Form bringt, ein Leinentuch und einen 
Deckel auflegt und diesen mit Gewichten und Steinen beschwert. 

()ber ein Verfahren zur Herstellung von Schaumseife durch Eindriicken von Pre131uft 
in den Seifenleim siehe D. R. P. 188878. 

Nach i). P. Anm. 2778/08 werden Schwinunseifen hergestellt durch Zugabe eines so. uflr
stoffabgebenden Korpers zu einem auf kaltem Wege verseifbaren Geme~e von Fett und 
Lauge. Die Gasentwicklung tritt zum groOten Teil erst wii.hrend der Selbsterhltzung der Seifen
masse, also kurz vor ibrem Festwerden, ein, so daO die entstandenen Poren, die die Ursache der 
Schwimmfii.higkeit der Seifen sind, sich nicht wieder mit Seifenmo.sse liillen konnen. 

Uber Gewinnung von Schwinunseifen durch Einfiihrung von Sauerstoff in .den Seifenleim 
siehe such D. R. P. 248 479. 

Die franzi:isische Schwi mmseife von Charles Morel besteht aUIl 75% Olein und 25% Cocos-
oderKernOI und hat einenOehalt von 78,73% Reinseife. Die englischeBadeseife vonAtkins on 
wird aus 75% Palmal und 25% Knochen- oder Schweinefett mit 92,62% Reinseifengehalt ge
wonnen, eine italiE'nische Seife aus einem iihnlichen Ansatz enthielt nach K. Braun nur 65,81 % 
Reinseife. (St>lfenfabr. 80, 889.) 

Die ameri kanischen schwi mmenden Seifen (Floating soap) sind nicht wie die euro
pii.ischen Toiletteseifen nach dem halbkalten Verfahren durch Schaumigschlagen der mit Wasser 
verdiinnten Seifen gewonnene Produkte, sondern ~eronnene Seifen, die Luft einschlieOen und des
halb leichter als W888er sind. Als Ausgangsmaterial verwendet man in Amerika ein Gemenge VOll 

60% Talg, 25% CocosnuOOl und 25% eines milden weil3en Fettes, dae man verseift, worauf aUS
gesalzen. gewaschen, wieder gesalzen, mit starker Lauge behandelt, gewaechen und stark au~
geealzen wird. Man mischt dann die Seifenmasse durch Riihren so lange mit Luft, bis eine In 
Wasser geworfene Probe schnell an die Oberflii.che stcigt und mit etwa swei Drittel ihres Volumens 
aus dem Wasser herausragt. Die Seife, die nicht mehr als 0,025% freies Alkali enthalten s~ll, 
wird kurz vor dem Formen parfiimiertj man liiBt sie langsam bei 24° abkiihlen, preOt nicht zu friihj 
do. die Seife sonst stark zusammenschrumpft und schwerer wird, und verarbeitet den im Kesse 
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zuriickgebUebenen Leim, wenn die Schwimmseife tadell08 weill sein solI, vorteilhaft auf weiSe Kern
seife. (E. Schuck, SeRens.-Z&g. 41, 410.) Vgl. Seh.nz, D. Part.-Zig. I, 826. 

Ein Verfahren zur Herstellung von Beifenkorpern mit durchgebendem, an ihrer Drehachse 
angreifendem Griff aus Holz oder einem anderen reibfesten Stoff ist in D. R. P. 818 '121 beschrieben. 

Leim- nnd Sehmierseifen, f1iissige nnd Pulverseifen. 
430. Leimseifen allgemein, Gewinnung aus ijlhaltigen Bleieherden. 

'Ober Herstellung von leichtpreBbaren gefiillten Leimseifen, von Sand- und Bimssteinseifen 
und von Eschweger Baifen aus gesottenen weiBen Kernseifen bzw. aus ihrem ausgesalzenen Kern 
siehe SeRen8.-Zig. 41, 886. 

'Ober Herstellung gefiillter Riegelseifen, und zwar der Leimseifen mit 250% Ausbeute, 
als Ersatz fUr Kernseifen siehe Selfen8.-Zig. 42, '100. 

Leimseifen enthalten die ~ Menge des bei Verseifung der Fette abgespaltenen Glycerins 
und sind stark W888erhaltig; sle sind glatt oder zeigen geringe Kern- und Flu.l3bildung, die durch 
Zusatz firbender Stoffe stirker sichtbar gemacht wird. 

Zur Herstellung von Lei mseifen dienen aJs Grundlage Coc0801 und Palmkernol, die eine 
Mitverarbeitung anderer Fette gestatten und Beifen ergeben, d~ eine sehr hohe Aufnshmefi:i.hig
keit fUr Kochs8Jz- und Sodal<Ssungen besitzen, so da.13 Leimseifen in Ausbeuten von 180 bis iiber 
1000% gewonnen werden kOnnen. Harzzusatz ist nur dann angezeigt, wenn die mit Palmol ge
fii.rbten Leimseifen vor dem Ausbleichen geschiitzt werden sollen, ebenso Wasserglaszusatz nur 
als Marmorbildner in den sog. Mottledseifen. 

Bei der Fabrikation von Cocosseifen auf kaltem Wege solI ein Cocosol, das viel freie Fett
siuren enthilt. iiberhaupt nicht verwendet werden. obwohl man fUr billigere Ware die Fettsauren 
immerhin mit konzentrierter Pottaschel<Ssung neutralisieren kann. Jedenfalls enthilt kalt ge
riihrte CoCOBBeife stete 10-12% unverseiftes Fett. das ibm Glatte und Geschmeidigkeit ver
leiht. (Weber, Selfen8.-Ztg. 1921, 2 u. 22.) 

Im Gegensatz zu den Kernseifen bnn man Leimseifen aus Fettsauren nicht mit wesent
Hch eingeschrinkten Mengen kaustischer Laugen bereiten. Gutleimige Leimseifen erzielt man, 
wenn man auf je 100 Tl. Atznatron 25 Tl. calcinierte Soda verwendet und wtlitere Fiillmittel, 
besonders Harz. aber auch Kochsalzl<Ssung vermeidet, letztere besonders dann, wenn man im eigent
lichen Ansatz geringe Mengen von Cocos- oder Kernolfettsiuren verwenden will. (Selfent.br. 
81i, 68'1.) 

Wi:i.hrend des Krieges versuchte man das fehlende Cocosol durch Talg. Schmalz. RicinusOl, 
Erdnu.l301 vor allem aber durch Abfallfette der Margarinefabrikation und durch Talgolprodukte zu 
ersetzen. Doch gelingt dies, sogar mit Talgolprodukten. die wegen ihrer wei.l3en Farbe zu unge
fii.rbten Seifen fiihrt'ln, nur bis zu etwa 50-60%, und auch dann lassen sich diese Ersatzprodukte 
nicht in dem Ma.l3e fillien wie reine Cocosseifen. Es empfiehlt sich. diese Seifen ohne Filll~, 
zur Erzielung leichteren Schaumens nicht mit Natronlauge allein, sondern im Gemenge mit Kall
~auge zu erzeugen. In SeRenf.br. 24, 1168 bringt I. Schaal einige Beispiele von Ansatzen und er-
6rtert die anzuwendenden Arbeitsweisen. 

Zur Bereitung von Cocos- und hoch~efiillten Lei mseifen verarbeitete man wi:i.hrend des 
Krieges. wenn eine Fettspaltungsanlage rucht vorhanden war, iltere Bestinde an Cocosol auf 
Seifenkern. der bei einer Ausbeute von 155% alB Grundlage zur Herstellung von ungefiillten oder. 
gefiillten Toilettenseifen dient. wobei in letzteren ein Teil des CocosOies durch Kalk ersetzt ist, 
ll;Ild verkaufte die Unterlauge mit einem Gehalt von 6-8% Glycerin. In Selfens.-Zig. 42, 8'1'1 
fmdet sich eine Anza.hl von Vorschriften zur Herstellung solcher Seifen mit bis zu 1710% Ausbeute, 

Zur Vermehrung der Leimseifen verwendet man in erster Linie Wasserglas neben Pott
asche (nicht aber Soda), Kaliumchlorid und Salz. Auch die halbwarm gewonnenen Scifen werden 
b.osser nicht mit Soda verarbeitet. da diese die Haltbarkeit und die Hohe der Ausbeute beeintrach
tIgen. Ubermi.l3ig viel kohlensaure Salze wirken iiberhaupt. auch in Schmierseifen, ebenso schidi
~nd wie ein "Oberschu.13 an Alkali. Das Verhiltnis zwischen Salz- und PottaschelOsung hingt vom 

e;wendungszweck der Seife. von der gewiinschten Ausbeute und schlie.l3lich davon ab, ob die 
SOlfe beschlagfrei bleiben solI. Zahlreiche Vorschriften und Arbeiteverfabren fUr die Herstellung 
Von Leimseifen finden sich in Selfenfabr. 82. 211, 286 u. 26'1. Vgl. ebd. 1913, 890 u. 918. 
B .In Betl'ieben. in denen die Extraktion gebrauchter olhaltiger Abfille, besonders gebrauchter 
l~lcherden nicht durchfiihrbar ist, arbeitet man mit Dampf, und zwar am rentabelsten in der 

WOISe, da.13 man die Riickstande zur Bereitung von Leimseifen a.ller Art mitverwendet, wenn 
auf die Farbe des Produktes kein besonderer Wert gelegt wird. Man siedet also die verbrauchte 
Erde rn.it (a.uf 01 berecbnet) 3% 25gridiger Carbonatl<Ssung durch direktes Dampfeinleiten, fiigt 
d~nn die berechnete Menge 38-40gridige Natronlau~f' hinzu und versetzt, sowie der entst.andene 
~.unne Leim zu steigen beginnt, unter stetem Weitersleden sofort mit 23-24gridigem Salzwasser, 
la~t den Kern sich absetzon und trennt ibn von der UntElrlauge bzw. der Erde. Um die Kosten 
Welter zu reduzieren kann man die kaustische Lauge in geringerer Menge anwenden und zu Anfang 
statt Wasser die Unterlaugen der Fabrikation andert"r Beifen zusetzen, wodurch ouch an Salzwasser 
gespart wird. (Selfeo8.-Zig. 1909, 488.) 

32* 
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431. Beispiele zur Herstellung von Leim-(Mottlet-, Fa8-)seifen. 
Zur Gewinnung einer Leimseife mit den Eigenschaften einer abgesetzten Kernseife 

setzt man dem Fettansatz Kochsalz, Soda, Pottasche odeI' ein anderes ICisIiches Alkalisalz zu 
(verarbeitet also z. B. 300 TI. Palmkern 01 , 100 TI. Cottonol und 4 TI. calcinierte Soda, gelost in 
20 TI. heH3em Wasser) und verseift wahrend 1/,-2 Stunden mit 38-40grBdiger AtznatronIauge. 
Die Ausbeute betrBgt 153 TI. auf 100 T1. Fettansatz. (D. R. P. 140 846.) 

Nach D. R. P. 88457 verseift man zur Herstellung einer neutralen Seife 1 kg CocosOl mit 
0,5 kg NatronIauge vom spez. Gewicht 1,38 bei 32°, setzt nach einigem Fortschreiten des Ver
seifungsprozesses 3 I destilliertes Wasser zu, erwarmt auf dem Dampfbade und fiigt so lange 
kIeine Portionen von sulfoleinsaurem Ammoniak hinzu, als noch Ammoniak entweicht. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 746 erhalt lnan eine kaltgeriihrte, gefiillte Waschseife durch 
Verseifen von 70 kg Palmkernol oder CocosOl und 30 kg Talg, Schweinefett odeI' Erdnuf301 mit 
einer Mischung von 55 kg 38grBdiger AtznatronIauge, 40 kg Wasserglas und 3 kg 32grBdiger 
Pottascheli:isung bei 40~. 

Vorschriften zur Herstellung kaltgeriihrter Cocosseifen finden sich in Seifens.-Ztg. 1921, 1048. 
Es sei erwiilint, daLl das Soj abohnenol sich ebensowenig wie das Cottonol auf kaltem Wege 

verseifen li~Llt, und daJ3 die erhalteben Seifen sich auch schwer fiillen lassen; besonders ungeeignet 
sind diese Ole nach Selfens.-Ztg. 1912, 626 zur Gewinnung von Natronseifen. 

nber Herstellung kaltgeriihrter Cocossei fe n aus einem Ansatz von 95 kg CocosOl, 61/, kg 
RicinusOl, 55 kg 36grBdige Atznatronlauge, der notigen Farbstoff- und Riechmittelmenge mit 
einer Fiillung von 35 kg Salz, 52 kg calcinierter Pottasche, 40 kg Zucker und 250 I Wasser siehe 
SeifeDS.-Ztg. 1912, 196. 

Die Eschweger III odeI' Mottledseifen sind marmorierte Prodnkte, die in einer Ausbeute 
bis zu 700% erhalten werden (die besten Sorten sind von geiibten Siedern in 250% Ausbeute 
herstellbar), sie sind daher keine Kern- sondern Lei mseifen. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 201 werden marmorierte Seifen (Mottledseifen) aus Palm
kernOi und Cocosol und ihren Fettsauren nebst AbfallcocosOl, Talg, Schweinefett, Erdnuf30l usw. 
hergestellt. Beispiel einer Mottledseife mit 250% A us be ute: 80 TI. Palmkernolfettsiiure, 20 TI. 
Talgfettsiiure, 98 TI. 25grBdige AtznatronIauge, 28 TI. 35grBdige Pottaschelosung, 32 TI. 22grii.
diges Salzwasser, 7 TI. FarblCisung werden verseift; die FarblCisung wird erhalten durch Mischen 
VOll Pis TI. 25grBdige NatronIauge, 21/. TI. Wasser, 21/. TI. Wasserglas und II. TI. Farbe (tntr\t
marin, Eschwegerrot, Frankfurterschwarz). - Beispiel einer solche~ Seife mit 600% A us be u to: 
100 TI. Palmkernolfettsiiure, 125 Tl. NatronIauge (20grBdig), 140 TI. Pottaschelosung (20grii.dig), 
80 TI. Chlorkaliumlosung (15grii.dig), 165 TI. Salzwasser (22grBdig), 18 Tl. Farbstofflosung. 

Weitere Vorschriften zur Herstellung von Mottledseifen mit 500% Ausbeute finden sich 
auch in Seifens.-Ztg. 1912, 199. 

Zur Herstellung einer hochgefiillten Leimseife werden 200 kg PalmkernOl, 25 kg Talg und 
25 kg helles Harz geschmolzen, gesiebt und auf 70° erhitzt, worauf lnan eine LCisung aus 
212 kg 34grii.diger NatronIauge, 37 1/. kg PottaschelOsung, 38grBdig, 37 1/. kg 25grBdigem Salz
wasser und eine weitereMischung von 12 1/8 kg Natronwasserglas und 3 1/. kg NatronIauge, 28grii.dig, 
unter griindIichem Kriicken zugibt und den Verband abwartet. Die Seife kann mit folgenden 
Mischungen parfiimiert werden: Billige Qualitiit: 1200 g CitronellOl, 1200 g Safrol, 600 g 
KiimmelOl, 400 g FenchelOl (auf 350 kg Seife 150 g). Bessere Q uali tiit: 1200 g Citronelliil, 
1800 g Safrol, 600 g CassiaOl, 500 g FenchelOl, 500 g BergamottOl, 300 g Petitgrainol, 200 g 
Sandelholzol (auf 300 kg Seife 150 g). (E. Heydenbluth, Selfenfabr. 1918, 80.) 

Zur Herstellung einer FaJ3sei£e mit nur 8% Fettgehalt werden 100 kg helles Knochenfett 
und 200 kg Scblnalzfett mit 30 kg Wasser unter allmiihlichem Hinzufiigen von 320 kg 20grii.diger 
AtznatronIauge zu einem kIaren Leim verseift, den man mehrere Stunden sieden liiJ3t, auf guten 
Stich abrichtet und vorsichtig mit so viel Salzwasser von 24° Be trennt, daLl ein fliissiger Kern 
entsteht. del' die Unterlauge vollig abscheidet. Nach einstiindiger Rube schopft man den 
Kern in einen anderen Kessel, in dem sich ein Gemisch von 130 kg 38grii.diger AtznatronIauge, 
95 kg calcinierter Soda und 3000 kg Wasser befindet, Man liiJ3t den nun entstehenden diinnen 
SeifenIeim einige Zeit kochen und dann erkalten. (SeUens.-Ztg. 42, 1087.) 

Gefilllte Harzlei'mseife: 340 TI. Cocos- oder rohes PalmkernOl, 60 TI. roheR PaimOl, 100 Tl. 
Harz, 500 Tl. Natroniauge (24°), 300 TI. PottasehelOsung (30°), 200 Tl. Soda)osung (20°), 400 TJ. 
Salzwasser. Das gesehmolzene Fett-Harzgemi~ch wird bei 90° mit der Lauge verriihrt; del' V~r
band tritt nach kurzer Zeit ein, worauf man die Fiillungen ZURetzt. Wenn eine Probe beziigheh 
Griff und Festigkeit zufriedenstellend ausfallt, wird del' Kessel bedeckt" damit del' gebildete .obe!
flacpensehaum vergeht, worauf man die diinne Seife formt. Weitere Angaben finden sieh In 
Sellens.-Ztg. 41, 972 u. 986. 

Dber Herstellung von Harzleimseife z. B. !\\lH 150% Talg, 150% gebleichtem PaJmo), 300% 
Kernol und 120% hellem Harz siehe Selfens.-Ztg. 1892, 286 u. 319. . . 

Die in GrieehenIand, Tiirkei und KleinaAien viel verwendete Giritseife ist eine Lellnselfe 
von 300-330% Ausbeute, die mit einer teigigen, fettreichen, aus Knochen und FJechsen durel)l 
Maceration mit NatronIauge gewonnenen Knochenmasse gefiillt ist. (Selfens.-Ztg. 1906, 736. 
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432. Allgemeines tiber Schmierseifen. Grnndvorschrift. 
Deutsch). Schmlerseffe u. 8. 1/2 1914 E.: 8648; A.: 28206 dz. 

Alles Wissenswerte tiber Schmierseifen findet sich in einer Aufsatzfolge in Selfens.-Ztg. 1912, 
beginnend S.1281: "Aus der Praxis der Schmierseifenfabrikation." Wichtig sind die Hinweise 
auf die Herstellung von weil3en ungefilliten Schmierseifen (Silberseifen) aus Neutralfetten, 
das Bleichen mit Chlor und anderen Chemikalien, die Fabrikation der heute iiberwiegend 
aus BohnenOl- und Talgfettsa.uren hergestellten Naturkernseifen und schlieLUich auf die Erzeugung 
der hellen, glatten Krystallseifen, die aus Neutralfetten hergestellt und mit mehr oder weniger 
Fiillung versehen werden. 

tiber weHle Natronschmierseifen findet sich ein Bericht in Seffens.-Ztg. 1922, 623. 
Die weich en, salbenartigen, wasserreichen Schmierseifen wurden friiher aus 01 und Pott

aschelauge gewonnen, w8.hrend die modeme Schmierseifenfabrikation auJ3er Lein-, Rub-; Baum
wollsaat-, Mais- und SesamOl auch Talg, PalmOl, Schweinefett usw. als Ausgangsmaterialien 
beniitzt und sich zur Verseifung fast ausschlieLllich der StaLlfurter Abraumsalze bedient. Man unter
scheidet: transparen te Schmierseifen (griine oder schwarze Seife, Glycerinschmierseife usw.), 
ferner Naturkornseifen, die kornige Ausscheidungen in transparentem Grunde zeigen, und 
schlieLllich undurchsichtige Seifen, die gelblich oder gelblich-weil3 gefii.rbt und unter dem 
Namen Silberseife, Scha.lseife, glatte Elainseife usw. bekannt sind. 

Man erzeugt die Kali- oder Schmierseifen durch Verseifen von Olen wie Tran, LeinOl, 
Hanfol mittels Kalilauge. meistens unter Zusatz von Natronlauge. Die billigen Sorten enthalten 
oft groLlere Mengen Harzseife und Fiillmittel, wie Ton, Stii.rkemehl, deren Zusatz als Verf8.lschung 
aufzufassen ist. Die griine Schmierseife verdankt we Farbe dem HanfOl; da dieses des Preises 
wegen nicht verwendet wird, fii.rbt man die gelbe LeinOlseife mit Indigo oder Ultramarin griin. 
Der Wassergehalt der Schmierseifen solI 52% nicht iibersteigen. 

Zum Aussalzen der Kaliseifen kann man nach Legradi Kaliumacetatlosung verwenden 
und erhii.lt dann eine auch im kalten Wasser besser als gewohnliche Kernseife (aus Talgfettsaure 
und Natron) schaumende Seife. Auch als Sulfurol gelang es durch Anwendung von Kaliumacetat
losung als aussalzendes Mittel eine Seife zu erhalten, die sich besser loste tmd ein besseres Reini
gungsvermogen besaLl als Marseillerseife. (Selfens.-Ztg. 1922, 287.) 

Altere Verfahren zur Darstellung der griinen (braunen) Schmierseife und einer weiJ3en Schmier
seife-Wasserglaskomposition sind in Dlngl. Journ. 219, 347 bzw. Pharm. Zentrh. 1876, 874 be
schrieben. 

tJber Herstellung von Olschmierseifen siehe Seifens.-Ztg. 1921, 787 u. 767. 
1m Arznelbuch fUr das Deutsche Reich 1892 wird folgende Vorschrift zur Bereitung von 

I\aliseife (S a p 0 k a lin us) gegeben: 20 TI. LeinOl im Dampfbad in einem gerii.umigen, defen 
Z~nn- oder Porzellangefii.Lle erwii.rmen, dann unter Umriihren 27 Tl. Kalilauge (15% KOH), 
die mit 2 Tl. Weingeist vermischt ist, hinzufiigen und im Dampfbade bis zur Verseifung 
erwarmen, d. h. bis eine Probe ohne Abscheidung von Oltropfchen in Wasser klar loslich ist. Die 
erhaltene gelblich-braune Masse ist durehsichtig, weich, sehliipfrig, von schwachem, seifenartigem 
G~ruch, in Wasser und Weingeist lOslieh. Eine Probe aus 10 g Kaliseife, gelOst in 30 cem Wein
geist, mit 0,5 cern Normalsalzsii.ure versetzt, muLl klar bleiben und darf sich bei Zu.Qatz von 1 Tropfen 
Phenolphthaleinlosung nieht rot farben. 
. Dber die Losliehkeit von Kaliseifen verschiedener Fette in Alkohol (am besten lOslich 
IHt die Ricinus-, am wenigsten die Stearinkaliseife) berichtet J. Freundlich. Chern. Rev. 1908, 133. 

Von den gewornlichen sog. glatten Schmierseifen unterscheiden sich die Naturkornseifen 
durch ihren hohen Gehalt an Fettsii.uren. Sie werden der Regel nach aus gutem Talg und Olein 
(<?lsii.ure) mit reiner Kalilauge, die sich der Seifensieder aus Pottasehe und Kalk selbst zu be
felten pflegt, gesotten. Nach der Verseifung· wird ein Teil des Wassers durch Verdampfung ent
fernt. Dieses Abdampfen ersetzt das bei der Kernseife tibliche Aussalzen. Das Korn der Natur
kornseifen besteht aus stearin- und palmitinsaurem Kali; diese bei gewolmlicher Temporatur 
festen Verbindungen scheiden sich deshalb in der fliissigen bzw. salbenartigen Seife, die der Haupt
Rache nach aus Olsaurem KaIi bcsteht, in Kornern abo Je mehr Glyceride der festen Fettsauren 
das Ausgang'lmaterial der Naturkornseifen enthii.lt, urn so mehr Korn erhalten sie. 

r Bei der Herstellung gekornter Alabaster- und Naturkornseifen muLl rnittels Soda und 
Kal~ enthartetes Kesselspeisewasser vermieden werden, wenn man mit direktem Dampf 
arb61tet, da die dadurch in die Seife gelangenden Sodarnengen geniigen, urn den Auskornungs
prozeLl der heiden gegen Natronsalze oder Atznatron empfindlichen Seifen erheblich zu stOren. 
(A. I,eitner, Seifens.-Ztg. 41, 201.) 

Die Fehler, die bei der Herstellung gekornter Schmierseifen oder Alabasterseifen 
gelD~cht werden. liegen meistens in dem angewendeten DberschuLl an Carbonaten. der die Aus
l~heldung des aus stearinsaurem KaIi bestehendon Kornes in normaler GroBe und Festi~keit ver
wndert. Es empfiehlt sich daher den Ansatz mit 6% hochgrooiger Pottasche und der geniigenden 

assermenge im Kessel innig zu emulsionieren und so die folgende Verseifung zu erleichtern. 
Jede~al1s solI eine nach Fertigstellung der Seife herausgenommene Probe ziemIich konsistent sein 
und Sioh bald triiben. (Selfenfabr. 82, 962.) 
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Diese in der Textilindustrie viel benutzte Naturkornseife wird durch eine minderwertige 
Kunstkornseife nachgeahmt; bei dieser wird das Kom durch Zusatz von Kreide u. dgl. vor
getiuscht, auch wird meistens Harz mitverseift. 

Zur Streckung von Schmierseifen setzt man ihnen oder den MateriaJien kolloidale Erdalkali
silicate zu, die sich auch in diinnen SeifenlOsungen nicht mit den Seifen umsetzen. (D. R. P. 
818820.) 

Eine Schwierigkeit bei der Bereitung der Schmierseifen ist die ~zeugung von Produkten, 
deren Konsistenz im Sommer und Winter ml)glichst gleich bleibt. Zur Herstellung einer Schmier
saife, die auch in oer Wii.rme (im Sommer) geniigend fest, ist, darf man wihrend des Siedeprozesses 
Alkali und Salze nicht auf tlinmal zugeben, sondern man fiigt erst nach beendigter Verseifung 
das notige Quantum hinzu, und zwar auf Grund folgender Tatsache: Die Viscositat einer 
Seifenlosung ist in hohem Ma.l3e abhangig von dem Fettsi.ur~ehalt, bei dem schon e~ kleine 
Sch~ die Festigkeit konzentrierter Seifenleime sahr beemtroohtigen kann. Kleine Kali
mengen ermedrigen z. B. die Viscositit einer Seife, wenn man allmiI.hlich iiberschiissiges Atzkali 
zusetzt, gro.l3ere erhohen sie, wobei jedoch diese erhohende Wirkung in der Kiilte eher eintritt 
ala in der Ritze. Vorzeitiger Zusatz von Krystalloiden bewirkt daher die Bildung warmfliissiger 
Schmierseifen. (F. GoJdsehmldt, SeHens.-Ztg. 41, 887.) 

'Ober die Herstellung billiger kalkhaltiger Schmierseifen und brauchbarer Schmiermittel, 
die man aus gewohnlicher weicher Seife erhalten kann, wenn man dafiir sorgt, da.13 im fertigen Pro
dukt weder Alkali !loch saure im 'Oberschu.13 vorhanden sind, siehe Rousset, Ref. in Zeltsehr. f. 
sugew. Chem. 28, 463. 

Sog. SchmierseHenextrakte werden durchZusatz von Soda, bei minderwertigen Pro
dukten auch von Wasserglas, zu getrockneter und gemahJener Kernseife hergestellt. Sie geben 
beim LOsen in hei.l3em Wasser einen Seifenleim, der heim Erkalten eine Gallerte von guter Wasch
und Reinigungskraft liefert. (8elfens.-Ztg. 48, 868.) 

433. Fett- und Fiillstoffe der Schmieneifenfabrikation. 
Die wichtigsten Rohstoffe fiir glatte Schmierseifen sind Leinol, LeinolfettBaure, kleine 

Mangen abfallender PflanzenOie wie z. B. SesamOl, SulfurOi und Sojabohnenol, wii.hrend an Ersatz
stoffen bei Bereitung der Silberseifen minderwertige Sorten von Talg, Wurstfett, Krutolin, 
CottonolfettB&uren, ganz helle KDochenfette, PalmOl, weiches Olein oder entfarbtes Cottonoi 
und zu Naturkornseifen ebenfalls letztere, geringere Sorten Ta.4I: und LeinolfettBauren in Be
tracht kommen. Um gutkornende Seife zu erhalten mu.13 ma~ den Olen auch einen gewissen 
Prozentsatz stearinhaltiger Fette (Hammel- oder Rindertalg, evtl. Knochenfette oder Pferdetalg, 
letzteren dann in gro.l3erer Menge) zusetzen und darf den Carbonatzusatz Zur Lauge nicht iiber 
6% des Olgewichtes erhohen. Nach anderen Angaben setzt man 'den Schmierseifen vorteilhaft 
gleich zu Anfalli des Verseifungsprozesses Harz zu und richtet dann in gleicher Weise wie bei einer 
iiber direktem Feuer gesottenen Schmierseife abo (Selfenfabr. 81, 1048 u. 1070, femer 8eHens.-Ztg. 
88, 1388.) 

Ein vonig einwandfreies Material fiir die Schmierseifensiederei ist das Sesamol. bei desse~ 
Verarbeitung man jedoch keine festeren Ole (CottonOi oder Waltran) zusetzen soll, da auch bel 
Verwendung reiner Kalilauge mit dem entBprechenden Zusatz von Pottasche durch den Geha!t 
der Mischung an festen FettBauren Triibung eintreten wiirde. Die Mischungen sind jedoch fin' 
Naturkomeeifen gut geeignet. Die Verarbeitung von SesamOi erfordert mehr Pottasche als Z. B. 
Bohnenol; Chlorkaliumzusatz BOll vermieden werden. (8eUenJabr. 1911, 701 u. 726.) 

Das Riiboll&.l3t sich bei geniigender Vorsicht und nur in den Sommermonaten, iiberdies nur 
wenn mit Kali verseift wird, und die Atzlauge eine starke Verminderung eriii.hrt, femer bei ~
wendung nicht zu schwacher LOsungen heirn Ausschleifen der Seifen und kriift~er Schlu.l3abrl~h
tung, bis zu 30% in Schmierseifen mitverarbeiten, ohne da.13 die Qualitiit wesenthch beeintrach~l~t 
wird. Fiir Seifen, die nachtraglich mit Mehl gefiiUt werden, eignet sich nach Bergo das Rilbol 
zur Mitverarbeitung noch weniger. (Selfens.-Zig. 1910, 1276.) 

Nach A. Burkert sind ~edoch die Mi.l3erfolge, die man mit dem RiibOi bei Herstellung von 
Schmierseifen machte, auf die au.l3erordentlich schwere Verseifbarkeit des Riiboles zuriickzufiihren, 
SobaJd man diese TatBache beriicksichtigt, bereitet es keine Schwierigkeiten Seifen mit 90% 
RiibOlzusatz, ja sogar teine Riibolseifen herzustellen, die relativ fest sind und auch durch gro/Jere 
Harzzusatze in ihrer Konsistenz nicht wesentlich verschlechtert werden. Um die Triibung der 
Schmierseifen im hmem zu verhindern, mua man die Abschwachung der Siedelauge mit groLlerl' 
Carbonatmengen vollziehen als sonst iihlich i.,t. DIl.'! RiibOlliiLlt sich sogar als Zusatz zu Natron
kernseifen verwenden, wobei es nur Sache der Vbung ist, welche Mengen des Oles man mitver
arbeiten kann. (8elfenfabr. 1910, 916.) 

Alle Ole, besonders jene, die Zur F'abrikation von Schmierseifen verwendet werden, soU~n 
unbedingt, und zwar moglichst weit ges pal ten werden, urn der erhohten Nachfra~e Mch GI~?erlll 
zu geniigen. Die aUS den so gewonnenen Fettsii.uren hergestellten dunklen Schmlerseifen mus~en 
dann durch unterchlorigsaures Natron oder auf andere Weise gebleicht werden. Man arhelt~t 
wie iiblich und stent die Kalilauge mit Pottasche vermischt fiir die Dampfsiederei auf 28-30 , 
fiir Feuersiederei auf 23-25° Be ein. (Selfenfabr. 84, 1226.) . 

Zur Fabrikation von wei.l3en Schmierseifen sind hydrierte Fette (Talgol, Krutolll~~)' 
femer Lablancaol, Seifenol. Cottonstearin und andere wenig geeignet. Dagegen haben sich Cottonol, 
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das vorher meist gespaJten wird, ohne daB der Spaltungs~s:! jedoch zu hoch sein da.rf, und Schweine
fett gut bewiihrt. Letzteres laBt sich sebr gut in Sa. . k-Terpentmschmierseifen durcb WalOi 
ersetzen, do. der Geruch der Baife durch da.s Terpentinol und den Ammonia.k iiberdeckt wird. 
Gefiillt werden diese Walolachmierseifen mit Ka.rtoffelmebl, Wa.ssergla.s, Potta.sche und Kalilauge. 
(Sellen8.-Ztg. 41, 1180.) 

Bei Herstellung der Silberseifen wurden jedoch mit dem Krutolin ala Ersatz fUr ameri
kanisches Oottonol, namentlich W6B Farbe des Produktes, Ausbeute und Geruch anbetrifft, die 
hesten Erfahrungen gema.cht. (Selfenfabr. 82, 1180.) 

Schmierseifen fiillt man am beaten bei 70° mit einer bei 30-35° bereiteten Mischung von M e hi 
und 12-15proz. Potta.schelOsung und vermeidet einen groBeren Baifenzusatz zu dem angeriihrten 
MehI, a.ls unbedingt notig ist zur Bildung des Leimes, do. der zihe werdende Leim sich dann erst 
wieder zu 100en beginnt, wenn recht viel Seife zugekriickt wird; meistens geniigen fUr 60 kg Mehl 
mit der berechneten LOsung 30-40 kg Seife, wn die Verleimung herbeizufiihren. Bei der Ver
arbeitung von Was s erg I as muB die Siedelauge gut alkalisch gehalten werden, und man muB mit 
der Zuga.be von LOs~en bis zwn SchluB wa.rten; besondere Sorgfalt erfordert die Mehlbeiga.be 
zu Ansatzen aus ste&.rmreichen Fetten. Schon vor dem Kriege war jedoch da.s Ka.rtoffeImehl 
so teuer, daM die hochgefiillten Schmierseifensorten stetig durch schmierseifeniiJm1iche weiBe 
Leimseifen mit Wa.ssergla.sfiillung verdringt worden, die iiberdies LOsungen von Potta.sche, Soda, 
Kaliumchlorid, Glaubersalz und Kochsalz enthalten. Silberseifen gewinnen an Qualitat durch 
etwa 14tagige La.gerung bei gewohnlicher Temperatur. (Selfenfabr. 1907, 898; 1911, 822 u. 847 
bzw. Selfen8.-Ztg. 1911, 940.) 

'Ober die Vermebrung der Schmierseifen mit Mehl, Potta.sche, Borax, Wa.ssergla.s, Gelatine 
U8W. siehe auch Selfen8.-Ztg. 1908, 1022. Vgl. .Jahrg. 1886, S. 78 u. 211 und 1911, 940. 

In der Schmierseifenindustrie ergab sich demna.ch wiihrend des Krieges der seltsa.me Fall, 
daB wohl geniigend fettige Rohstoffe und deren Ersa.tzprodukte vorhanden waren, daB es aber 
groBe Schwierigkeiten bereitete, an Stelle des Ka.rtoffelmehles und Ha.rzes geeignete Fiillstoffe zu 
beschaffen. Immerhin versuchte man mit mebr oder weniger giinstigem Erfolge islindisches oder 
Carragheenmo08 mit Wa.ssergla.s und fUr Silberschmierseifen Talkwn und bei billigen Sorten auch 
Ton oder Leichtspat als Fiillmittel zu verwenden. (Selfen8.-Ztg.42, 168. Vgl. Sellenfabr. 35, 138.) 

434. FabrikatioDseinzelheiteit. Harz- und FettBaureschmier- und feste Kaliseifen. 

Reine ungefiillte Schmierseife besteht aus Olsaurem Kali und iiberschiissiger Potta.sche [482J. 
~8teres, wie man es durch Aussalzen einer Schmierseife mit Ka.liumchlorid da.rstellen ka.nn, 
bildet eine feste, zihe, wenig durchscheinende Masse, die erst durch Zusatz von kohlensaurem 
oder kaustischem Alkali galIert- oder gummiartig und durchscheinend wird, wie es vom Ha.ndels
produkt verlangt wird. Jedenfalls sind die ohne Carbonate hergestellten Seifen una.nsehnlich. 
besonders wenn sie mit Mehl gefiillt wetden. Hinsichtlich der Verwendung des Kalium
c.h lor ide s zwn AUBBalzen dflr Seife bzw. zur Abschwachung der Schmierseifesudlaugen gilt, da.13 
slCh im Winter gewisse rechllerische Vorteile bieten, soweit Zusatze zu den A.tzlaugen an Stelle 
Von Potta.sche in Betracht kommen. Andererseits ist da.s Arbeiten mit Kaliwnchlorid allein nicht 
anzuempfehlen, do. bei braunen Schmierseifen da.s Aussehen und besonders die Transpa.renz als 
~a/3stab fUr die Qualitat betrachtet wird und ca.rbonatfreie Seifen, wenn sie iiberdies noch 
uberschiissiges Alkali entha.lten, starker .ii.tzend auf Haut und Wasche einwirken. (Selleus.
Ztg. 38, 866.) 

Eine Verbilligung laBt sich bei der Herstellung der Schmierseifen dadurch erzielen, daB 
~an die Pottasche durch Soda ersetzt und dementsprechend auf einen Ansatz von 100 kg Fett
sauren, 40-42 kg 50gradiger A.tzkalilauge und 7-8 kg Soda verarbeitet, wobei man im Sommer 
zweckmaJ3ig etwa.s Unterlauge zU8etzt, besonders wenn die Seife nur aus Leinolfettsauren herge
steUt werden soli. Zur FiiUung nimmt man wie bisher 10-12gradige Chlorkaliwnlosung und 
18-20gradigas Wassergla.s. (Sellens.-Ztg. 42, 498.) 

.. Da/3 as vorteilhaft ist, bei der Fabrikation del' Schmierseife, auBer der Potta.sche, gleich-
Hzeltlg .. Soda anzuwenden, steUte Gentele schon im Ja.llre 1851 fest. Er erhielt damals aus 3753 Tl. 
~nfol, 40 Tl. Talg und 102 Tl. Olsaure mit 1420 TI. Potta.sche und 970 Tl. Soda, 9720 Tl. Schmier

selfe von guter Beschaffenheit. (Polyt. Zentr.-BI. 1851, 44.) 
Z HersteUungsverfahren und Arbeitsweise zur Erzeugung von Schmierseifen sind' in Selfens.

tg. 1908, 687 beschrieben. 
In. Selfen8.-Ztg. 1911, 2 wird iiber Harzschmierseifen berichtct. Sie entha.lten stets Harz, 

~ganzhChas oder tierisches 01, Atzkalilauge, Kartoffehnehl und anderweitige Bestandteile. Z. B. : 
50 ~ Wa.sser, 1220 kg 01, 760 kg Harz werden mit 730 kg Atzkalilauge von 49,4 0 Be verseift.. 

~an fugt dem 01 (PahnkernOl, Ooc0801, Knochenfett, Walkfett, BaumwollsaatOl) iIll allgemeinen 
-~5% Harz direkt im Kessel zu oder setzt es mit der notigen Menge 30grii.diger Lauge der 

a~fsledenden Seife bei (besonders fUr Glycerin-Schmierseifen). Der Hurzzusatz steUt zwa.r die 
rell~en Schmierseifen billiger und verleiht ihnen hohere Schaumkraft, sie werden jedoch bedeutend 
welche.r und man mu/3 ihnen daher, je nach der Jahreszeit, 2~30% 24grii.dige Sodalauge zusetzen. 
Zt Die Gewinnung wei130r Schmierseife aus Oottonolfettsli.ure beschroibt Bergo in Seifens.

g. 1918, 1220. 
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In SeUenB.-Ztg. 1911, 1886 findet sich ein Berieht iiber Schmierseifen aus Fettsii.uren 
mit direktem Dampf geeotten. 

Zum Sieden der glatten Schmierseifen lii.Llt man die Fettsii.uren (Leinol-, Cottonolfettsaure, 
Sesam-, Mais-, ErdnuLlol, Olein und Fettsauren aus Tran) in die gesamte im Kessel befindliche 
30-33grii.dige Lauge einflief3en, siedet mit direktem Dampf, fiigt zum SchluLl 5grii.dige Kalium
ehloridlOsung zu und schleift die Seife am nii.chsj;en Tage mit 20grii.diger Wasser~las- oder 12grii.
d~er KaliumchloridlOsung aus oder fiiIlt sie mit Mehl, wobei jedoch zu beachten 1St, daf3 Sehmier
seifen aus Fettsii.uren weniger Fiillung vertragen als jene aus Olen, wogegen jedoeh aus diesen 
das Glycerin quantitativ gewonnen wird. Fremde Salze bedingen das Glitschigwerden der Seifen, 
zu starkes Eindampfen oder Mangel an fliissigmachenden Salzen fiihrt zu harten Schmierseifen. 
(SeUens.-Ztg. 1908, 186 u. 229.) 

Ansii.tze von zwei Drittel CottonOlsii.ure und ein Drittel Talgollassen sich gut mit einer Aus
beute von 246% zu weiCer, salbenartiger Silberseife verseifen, deren Konsistenz und Eigen
schaften auch durch 10proz. Mehlfiillung nicht verii.ndert werden. Auch Gemenge gleicher Teile 
von Talgol und CottonOlsii.ure lassen sich leieht zu einer gutschii.umenden, nicht unangenehm 
riechenden Seife verarbeiten, die bei 32° noch weiC bleibt. (SeUenfabr. 82, 904.) 

Zur HersteIlung frostbestii.ndiger Schmierseifen aus Tranfettsii.ure verseiit man diese 
nach SeUens.-Ztg. 1912, 1260 wie iiblich mit 100 kg 50grii.diger Atzkalilauge unter Zusatz von 
18 kg Pottasche und richtet die carbonatreiche Seife so stark ab, daf3 eine Glasprobe zunachst 
ganz triibe erscheint und sich erst klart, wenn man sie etwa 5 Minuten auf Eis legt. 

Ebensowenig wie alle harten Seifen Kernseifen sind, gilt auch, daf3 nicht aIle Kaliseifen 
weich zu sein brauchen. Sie wird z. B. in SeUenB.-Ztg. 1911, 1889 iiber feste Kaliseifen (Kavon
seife) berichtet. Eine weif3e Seife mit Silberfluf3 wird durch Verseifen von 500 kg Palmkern
oder CocosOl mit 255 kg 50grii.diger Atzkalilauge hergesteIlt; fUr eine transparente Kaliseife 
empfiehlt sich ein Ansatz aus 250 kg PalmkernOl, 250 kg Talg und 230 kg 50grii.diger Atzkalilauge. 

Zur HersteIlung einer leichtlOslichen, transparenten Kaliseife, auch unter dem Namen Ka vo n· 
seife bekannt, bringt man 177 kg 50grii.dige Kalilauge und 30 kg 35grii.dige PottaschelOsung in 
den Kessel, liWt die evtl. vorhandenen Abfalle schmelzen, steIlt die Feuerung ab und gibt langsam 
unter Riihren 340 kg geschmolzene, nicht zu heiCe Talgfettsii.ure und 60 kg ebensolche Cocosol
fettsii.ure zu. Der Verband erfolgt sofort; nach gutem Durchriihren bedeckt man den Kessel 
auf 1-11/, Stunden. Von dem blanken, homogenen Seifenleim lOst man eine Probe in neutrali
siertem Alkohol. Bei Zusatz einiger Tropfen Phenolphthalein muf3 sieh Rosafarbung zeigen. 
Eine starke ROtung zeigt Laugeniiberschu13 an, in diesem Faile (vird noch etwas Fettsaure hinzu
gefiigt. (Selfens.-Ztg. 1916, 700, 781.) 

Nach 6. P. Anm. 6888/09 wird erne feste Kaliseife hergestellt durch Verseifen von 83 TJ. 
weif3ern Karnaubawachs und 167 T1. Stearinsii.ure mit 35 T1. Atzkali, 80 T1. Wasser und 80 TJ. 
Glycerin. 

Zur Herstellung fester, schaumgebender Kaliseifen setzt man den mit Atzkali oder Pott-
88che zu verseifenden Neutralfetten oder Fettsauren nach Pro d'Ant, Selfenfabr. 1913, 843 (z. B. 
50 T1. Talgfettsii.ure und 50 T1. Palmkernolfettsaure) 30 TJ. Walrat oder einer Wachsart zu. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 771 steIlt man eine feste transparente Kaliseife aus einem Talg
A.tzkalilauge-Seifenleim her durch Versetzen von 100 kg des Fettansatzes bei Beginn des Siedens 
mit 3-5 kg Chlorkalium. . 

Haltbare, auch im Gebrauche fest bleibende, also nicht hygroskopische Kaliseifen, die kraitlg 
schaumen, erhaIt man nach D. R. P. 248667 durch Verseifung eines verschmolzenen Gemenges 
von je 50 kg Talg und Cocosfettsaure und 40 kg J a pan wac h s mit der wBsserigen LtisUDg 
von 32,3 kg Atzkali. 

Zur Gewinnung fester, nicht hygroskopischer Kaliseifen setzt man den Rohstoffen nach 
D. R. P. 262691 wahrend oder nach der Verseifung geringe Mengen von Kohlenw88serstoffen 
oder z. B. auch Amylal koho I (1-5%) zu und erreicht so, da13 sich jedes Seifenteilchen mit einer 
diinnen wasserundurchlii.ssigen Schicht iiberzieht, wodurch die Wasseraufnahme auch seitens 
der Seife im ganzen verhindert wird. . 

Zur Gewinnung fester silberfluLlzeigender Kalikernseifen, die kein Glycerin und keine Kah
verbindungen enthalten, darum sehr haltbar sind und stark quellen, salzt man eine HandeIs· 
kalileimseife mit Kali umacetat aus. Die Seife, deren Herstellung in Selfens •• Ztg. 1922, 237 
beschrieben ist (vgl. D. Zig. r. 61- u. Fettlnd. 1921, 809 u. (482)) eignet sich auLler zu den 
iiblichen Verwendungen auch zur En t bas tun g der S e ide. 

436. Weitere Vorscbriften zur Herstellung von Scbmierseifen. 
Uber gefiil1te Transparentschmierseife aus LeinOl, fewer Mais-, Sojabohnen-, Erdnul.h 

Sesam-, RiibOl und Fischol und Vorschriften zu ihrer Bereituag sif'he Selfenfl.-Ztg. 41, 1172. )1 

Die Bereitung der ungefiillten Naturkornseife aus geschlagenem Leinol und htichstens 5~o 
Soda enthaltender Pottasche bflachreibt F. Elehbaum in Selfenfabr. 1881, 86. 

Nur aus Le in 0 I bereitete Schmierfleife, bei deren Herstellung jeder Zusatz, namentlich .an 
Baumwollsaatol vermieden wird, bleibt im Winter haltbar, alle Misch-Schmierseifen triiben sleh 
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oder erfrieren bei Eintritt niedriger Temperatur. Fiir diese Winterseifen empfiehlt es sich iiberdies 
einige Prozent weniger Kalk zu nehme.a., da sich ka.lkreiche Seifen bt>i kilterer Temperatur ebenfa.lIs 
leicht triiben. (Selfenfabr. 1881, 889.) 

Man ka.nn zur Streckung des teueren Leinoles transpa.rente Glycerinschmierseifen auch aus 
Leinol mit bis zu 33% Tran, del' evtl. 25-33% Riibol entha.lt, herstellen. Streckt man das 
Leinol mit anderen stearina.rmen Olen, so ist es notig, die festen Fettsa.uren vorher moglichst 
restlos zu entfernen, um die Transparens del' Schmierseife aufrecht zu erhalten. Man siedet mit 
elektrolytisch erha.ltener etwa 50gra.wger Kalila.uge, die zu etwa 12-20% durch Soda odeI' 
Pottasche ersetzt sein kann. 1m Sommer arbeitet man mit Soda allein und ersetzt dann zweck
miiJ3ig die Ka.lilauge zum Teil durch Natronlauge. In Selfens.-Ztg. 1922, 21)9 u. 279 ist del' Siede
prozeJ3 einer BelcheD Seife, ihre Filllung und Bleichung genau beschrieben, ebenso finden sich 
Angaben iiber Ausbeuteziffern und Behandlungsart des gewonnenen Produktes. 

'Ober die Herstellung von Sommer- und Winterseifen, die hellcitronengelb, salbenartig und 
vollig transparent sind und ohne parfiimiert zu sein angenehmen Geruch zeigen, siehe ferner 
P. Bodin, Sellen8.-Ztg. 89, 1006. 

'Ober Herstellung einer sehr verwendbaren, gut waschfiihigen. allerdings dunklen Seife 
(Schmierseife und Natronseife) aus dem im Handel befindlichen glycerinfreien, leichtIOslichen, 
fliisfligen Linoxyn, das Meta.lle nicht angreift und schon auf ka.ltem oder halbwarmem Wege 
mit starker Lauge verseifba.r ist, siehe H. Griff, Selfens.-Ztg. 42, 929. 

Die Bereitung einer weiJ3en Silberseife aus SOO Tl. Baumwollsaatol, 200 Tl. Pferdefett 
und 100 Tl. Kalk rrit 600 Tl. 24griidiger Soda uad nicht zu kaustischer Pottaschelauge mit Mehl
fiiIlun~ ist in Sellenfabr. 1886, 78 u. 211 beschrieben. 

Emen vollwertigen Ersatz des LeinOles solI bei der Schmierseifenfabrikation das Soja
bohnenol bilden. das mit Schwefelsii.ure leicht bleichbar ist, immerhin abel' die Schmierseifen 
etwas dunkIer fa..:bt als das LeinOl, so daJ3 es sich empfiehlt, das SojaOl nur als Zusatz oder zu
sammen mit einer BleichlOsUDg zu verwenden, wenn die Scluuierseifen nicht mit Mehl vermehrt 
werden. Eine vollkornige Seife erhiiJt man z. B. durch Fillien eines Ansatzes von 712 Tl. SojaOl, 
475 Tl. Walolfettsaure, 625 Tl. Talg und 125 Tl. Rohpalmol mit 500 Tl. Mehl. Die abgerichtete 
Seife ist nach 4 Wochen vollig ausgekornt. (Bergo, Selfens.-Ztg. 1910, 698.) 

Die Vorschrift zur Herstellung einer Naturkornschmierseife aus 620 kg Sojabohrienol 
und 3S0 kg Talg, verseift mit 30griidiger Kalilauge, die man aus 50griidiger Lauge und IS% 
calcinierter Pottasche herstellt, findet sich in Selfens.-Ztg. 1912, 84:2. 

Nach Selfen8.-Ztg. 1911, 627 wird eine billige Schmierseife durch Verseifen von 100 kg 
Sojabohnenol und 12 kg Harz mit 40 kg 50griidiger Kalilauge und 6 kg 3Sgriidiger Natronlauge 
bei SOO hergestellt. Man setzt, wenn der Verband eingetreten ist, 27 kg 30griidige PottaschelOsung 
und 55 kg Wasser heiJ3 zu, verriihrt die fliissig gewordene Grundseife mit 70 kg 12griidiger 
Chlorka.liumlOsung, 25 kg 20griidigem Natronwasserglas und 30 kg Kartoffelmehl bei 75° und 
richtet schlieJ3lich mit 30-35 kg 2Sgriidiger Kalilauge ab bis die Beife wieder kurz wird. 

Die amerikanische ne utrale Olseife wird aus MaisOl, CottonOl und evtl. LeinOl nicht durch 
Sieden, sondern durch bloJ3es Riihren, allerdings in besonderem, gut wirkendem Riihrwerk, her
~estellt. Man erhii.lt so ein helles, vollig transparentes, salbenartiges Produkt, das in der Tenil
mdustrie, aber auch zum Auswaschen von Wunden, ferner zum Waschen von Mobeln und lackierten 
~genstii.nden und als Basis bei del' Anfertigung von fliissigen Toiletten- und Desinfektionsseifen 
dlent. (E. Schuck, Selfen8.-Ztg. 42, 328.) 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 988 erhiiJt man eine Glycerinschmierseife durch Verseifen 
heller Ole (Lein-, Sojabohnen-, Mais-, ErdnuJ301 usw.) mit 50griidiger Atzka.lilauge, die man mit 
16 kg Pottasche (auf 100 kg Lauge gerechnet) reduziert und sodann auf 25° Be eingestellt hat. 
H~z wird hoohstens in der Menge von 5-10% zugesetzt. Man schleift mit 12griidiger Chlor
kahumlOsung und setzt kein Mehl zu. 

In Selfen8.-Ztg. 1911, 116 findet sich ein Bericht iiber Naturkornschmierseifen mit Tran
zusatz. Man ist wagen der hohen Preise des LeinOles und seiner Ersatzprodukte zu dem billi~en, 
an~dings iibelriechenden Tran (JaM-n-, bessel' Waltran) iibergegangcn. So werden beisplels
weISe 900 kg Waltran, 600 kg SojabohnenOl, 450 kg Talg, 150 kg helles Knochenfett und 150 kg 
La.g~spalmol mit 50griidiger AtzkaJilauge, der man pro 100 kg 24-25 kg 96 proz. Pottasche 
beiftigt verseift; bei Seifen mit 25% Mehlfilllung geniigen IS-20 kg Pottasche zur Reduzierung 
del' ~U8tizitii.t. Eine 25proz. Mehlfiill ung wird hergestellt aus 375 kg Kartoffelmehl, 675 kg 
Ugriidiger PottaschelOsung, 75kg 11griidiger Chlorka.liumlosung, 75 kg Kaliwasserglas und 465 bis 
485kg 30griidiger AbrichtIauge. Vgl. auch die Vorschrift zur Herstellung einer Seife bei Verwendung 
V9n Tranfettsii.ure statt des Tranes selbst in derselben Arbeit. 

Zur Bereitung einer neutralen Kaliseife verriihrt man eine LOsung von 50 Tl. Atzkali in 50 Tl. 
~asser mit 210 Tl. 37° warmem, raffiniertem Talg bis zur gleichmii.J3igen Mischung, lii.J3t die Seife 
In del' zugedeckten Form 3-4 Tage stehen und bringt sie dann eine Woche in einen Trockenraum, 
~a8 man nur auf diese Weise ein gut schii.umendes Produkt erhiLlt. (W. J. Mcnzlc't, Selfenfabr. 

81, 169.) 
Zur lIerstelIung von Schmierseifen nach I'll e in is c her Art erzeugt lllan bei niedrigen Ver

kaufspreisen und trotzdem hohen Anspriichen an Transparenz und Konsistenz Silberseifen ohne 
Talg und hochstens mit 5-6% Kel'nol, verseift mit 25% des Ansatzes Natronlauge unter Zusatz 
;on 6% Kochsalz llnd erhii.lt cine brauchbare Grundseife, die mit 40-50% Mehl in del' 11/.-2-
achen Menge lSproz. PottaschelOsung gefillit wird. (Selfenfabr. 82, 626.) 
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Diese Mehlseifen werden neuerdings faat vollstandig durch schmieraeifeniihnliohe, weille 
Leimseifen mit Wasserglasfiillung ersetzt, df'ren Waschkraft infolge des hohen Wasserglas
unci Alkaligehaltes eine sehr hohe ist. Von den zehn Vorschriften der <HiginaJarbeit sei folgend6l' 
Ansatz zitiert: 120 kg Talg und 80 kg Palmkernol werden mit 20 kg 25griidiger Atznatronlauge, 
'00 kg W8II8el'8laa unci 200 kg 5gridiger SodaJ5sung verseift. (8eIre .... ·Ztg. 1811, MO.) 

tYber Herstellung weiBer Schmierseife aus einem Ansatz von 620 kg Schweinefett, 200 kg 
hell em LeinOl unci ein Dritte1 der not~n Menge etwa 18griidiger Lauge unter weiterem Zusatz 
von etwa 28griidiger Lauge unci scblieBhch 2~gridiger Potta8chelCisung siebe F. Elebbaum, 8eUen8.
Ztg. 18M, 81. Die Seife kann mit 20-25% Wasserglaa unci 5-10% Mehl verfilsOOt werden. 
VgI. 8eUe ... ·Ztg. 18M, 141 u. 887. . 

Nach 8eUe ... ·Ztg. 1811,008 erhiiJt man eine ungefiillte weiBe Scbmierseife aus Hammel
taJg durch Verseifen mit 50gridiger, mit 30% caJcinierter Pottascbe reduzierter Kalilauge. 1m 
Sommer kOnnen. um die Seife niOOt zu bart ausfaJlen zu lassen, 5% 25gridige Natronlauge mit
verwbeitet werden. 

Ansatz ffir K:Usilberseife nacb 8elfens.·Ztg. 1811, la: 1300 Tl. Cottonol, 300 TI. 
Talg, 125 Tl. Pal 01 werden mit 25gridiger Kalilauge (auf 100 kg 50ariidige Kalilauge 
25 kg Pottascbe) unci ca. 6% 25gridiger Natronlauge verseilt. Am nicbsten 'l'""age wird die Seife 
mit 20% 12gridiger ChlorkaliumlCisu~ ausgeschliffen unci evtl. mit Mebl aefiillt. Die erkaltete 
Beife soU fest aher zart und gescbmeidJg sein und muB fest auf dem Glaae Wten. 

Eine Alabaster - Schmierseife wird nacb 8eUe .... ·Ztg. 1811, 180 duroh Verseifen von 
35% TaIg unci 65% Cottonol (im Winter) mit kochender Lauge (100 Tl. 50gridige Kalilauge und 
25 Tl. caJcinierter Pottascbe) hergesteJIt. Siebe auch 8eUenfabr. 81, 4-

t)ber die Herstellung weiBer Schmierseife unci ihre Bleichung wird in 8eUens.·Ztg. 1813, 
la7 hzw. 181f, 16 berichtet. 

436. Fltiuige SeifeR. 
F 1 ii s s i g e Beifen miissen starke unci anhaltende Schaumfihipeit beaitzen, billig in der Her

steUung unci BparsaDl im Gebrauch sein, diirfen in dem BehiiJter nichterhirten oder gelatinieren und 
miissen koDstant neutral bleiben. Die erste fliiBsige Seife war ein aus TaJg, Rioinusol usw. unter 
hohem Zusatz von Glycerin und Spiritus hergestelltes, recht teueres Produkt, wihrend die 
fliisBigen Seifen, die aJs Putzmittel unter dem Namen "Universalol" in den Handel kamen, 
Ricinusal-Kaliseifen mit einem Fettgehalt. von etwa 20% waren unci ein sehr ~ Schawn
veI'JI1tigen besaBen. Heute steUt man fliissige Seifen je nach d~ Preis mit 10-30% FettgebaJt aus 
Cocos·, Palmkern-, Ricinus-, Oliven-, Cotton-, 8esamol usw. durch Verseifung mit AtZkalilauge 
her. Natronlauge wird bum verweruiet, da sich diese Seifen auf dem Lager leicht triiben und 
hiufig fest werden. Ala Verlingerungsmittel verwendet man ebenfaJls je nach dem Preise Glycerin 
unci etwaa Spiritus, ffir billigere Sorten Zuoker-, Pottaache-, Chlorkalium-, BoraxlCisung usw. 
Nach 8elfens. Zig. 1911, 918 erhilt man eine fliiBsige Automatenseife aus 20 kg Cocosol, 
10 ~ Ricinusal, 14,5 kg Atzkalilauge (50griidig), 10 kg Wasser, .w kg Glycerin (28° 13'), 8 kg 
Spiritus; parfiimiert wird mit je 20 g Pomeranzen- unci Nelkenol und .w g Terpineol. 

Praktische Angaben zur Herste11ung von transparenter fliiMiger Seife ohne Alkohol bringt 
A. Leliner in 8eUe ... ·Ztg. 47, 889. 

Zur Bereitung der fliisBigen Toiletteriseifen eigneJlsich am beaten Cocosol, CottonOl und 
Stearinsiure, die evtI. durch Talg ersetzt werden kann. Zur Verseifung wird meistens Kalihydrat 
verwendet. aIR RiecbBtoffe empfieblt E. B. lonel Rosengeranium-, Sassafras-, Lavendel-, Berga
motte-, Kiimmel- oder Citronenol, nicht aher Terpineol, da dieses die Haut reizen soIl. Urn der 
Beife Teergeruch zu verleihen und ihr BO den Charakter einer beliebten Haarwaschsei fe zu 
geben, verwbeitet man in die Beifenmasse daa alkoholische Filtrat von Fiohtenteer. (Sellen8.
Ztg. g, 278.) 

Nach a BoDBlei werden fliiBsige Seifen am beaten nur unter Verwendung von MarseiIlor 
Beife, 80proz. Alkohol (denaturiertem Sprit) unci Wasser UIlter Zusatz von etwaa Soda oder Pott
asche und Glycerin hergesteUt. Zahlreiche Vorschriften finden sich in Mat. gr .... 1911, 2296. 

In Dingi. loam. 180, 481 wird die Herstellung der fliissigen Glycerinseife von 8arg wie folgt 
beschrieben: 100 Tl. mCSglicbst stearinfreie OlsiLure werden mit 31' Tl. reinem Glycerin (spez. 
GewiOOt 1,12) in einem Glaakolben auf ca. 60° im Waaserbade erwirmt, unci dann 56 Tl. Kali
lauge (spez. Gewicht I,M) unter stetem Umriihren zugesetzt. Die Seifenbildung erfolgt Behr raach; 
man lUt die LOs~ einige Tage lang zum Absetzen stehen und filtriert sie dann. Um der Scife 
eine dickfliissige honigartige Konsistenz zu geben, fiigt man ihr nach dem Filtrieren unter Sohiitteln 
ein Zehntel des Gewichtes der angewandten Olsiure gere~ Pottaache hinzu, die in einer gerado 
binreichenden Menge heiBen W88B8~ gel5st ist, und parfiimlert schlieBlich nach Belieben. (Polyt. 
Nodlbl. 1876, Nr.2.) 

In 8ellens.·Ztg. 47, 288 gibt W. Bruekbaus praktische Winke zur Herstellung einer fiiiBsigen 
o lein-N atronsei fe. 

Eine fliiss~e, neutraJe Kalicremeseife, die als Grundlage ffir medizinisohe SeHen 
dienen kann (slehe Euresolseife), erhilt man nach H. Antony, 8elfens..Ztg. 1812, 6, durch Ver
seifen von '6 kg TaJg und 18 kg Cochincocosol bei '0° mit 36 kg 36griidiger Kalilauge. Die durch 
Verriihren erhBltene steife Creme wird in 150-160 kg kochendem Waaser gel5st, worauf man 
6 bis boohstens 10 kg Sprit hinzusetzt und die erhaltene fliisBige opake Seife ohne weiteres ver-
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wenden kann. Bei Ersatz des TaJaes durch Cochincocosol und Verwendun~ der dementsprechend 
auch grOileren Laugenmenge wirc:T die Seife durchsichtig oder durchschemend. 

Zur Herstellung einer fliissigen Seife werden nach Selfens.·Ztg. 1911, 281 100 Tl. CocosOl 
mit 45-05 Tl. 50griidiger Atzkalilauge in 35-40 Tl. Wasser halbwarm verseift und mit 
5-IOgridigen ~ungen von Pott.asche, Chlorka.lium, Zucker oder Glycerin un.d Bpiritus gefiillt. 

Zur Herstellung einer fliissigen Beife verwendet man nach Din. P. 11344108 palmitin- un.d 
stearinfreie Fette mit einem Zusatz von 6% Harz oder Harm} und verseift mit Kalilauge. 

Fliissige Beife fiir HospitiLler: 50 Tl. Harz in 50 Tl. RiibOlfettsii.urd lasen, mit 34 Tl. 
Ka.lile.~e (500 B~), verdiinnt mit etwa 120 Tl. W8886I', verseifen, nach beendeter Versaifung 
noch Dllt etwa 25 Tl. W8886I' verdiinnen und nach dem Erkalten mit 3 Tl. Carbolsii.ure versetzen. 
Diese Seife soll nahezu vollstiLndig neutral sain und wird da.ra.ufhin in der iiblichen Weise mit 
Phenolphthalein gepriift. (B. Konig, SeUens.·Zig. 41, 11UL) 

Na.ch F. P. 44S" 879 erhiLlt man eine fliissige Wii.schereiseife durch Versieden eines auf
gekochten Gemisches gleichar Gewichtsteile von Olsii.ure, Atzoatron und Soda mit einem Bech'lt.el 
des Volumens einer LOsung von 2 Tl. olsa.urem Alkali. 1 T1. Glycerin und 2 Tl. Pa.lmol. 

Weitere Vorachriften zur Herstellung von fliissigen Toiletten- and Rasierseifen finden sich 
in 8elfe ..... Ztg. Itl8, 687, farner elHL 1919, 401. 

Die Bereitung dar Tubenwe.sohseifen baschreibt Thomas in SeUens.·Ztg. 1921, 460. 

437. 8eifenpnlver aIlgemein. Seifenblitter, -pspier. 

trber die Fe.brikation von Beifen- und Waschpulvern, entweder aus Seifenabschnitten 
oder, besonders wiLhrend des Krieges, aus Ta.lg, Knochenfett, Wurstfett, Bulfurol, verschiedenen 
Abfa.llfetten, Tranen, Fischolen (auch in gehii.rtetem Zusta.nde), gereinigten Wollfettprodukten 
und Abfa.llfettsiLuren e.us Pfia.nzenolen, durch Vermischen des Seifenleimes mit Soda.lasung, 
WassergIa.s, W8886I' und ca.lcinierter Soda un.d folgendes Trocknen, siehe A. EweI'll, Self8ns.·Ztg. 
42, 723; vgl. ehd. 4:1, 1177. 

Eine zusammenfassende Schilderung der Seifenpulverfabrikation in der Zeit nach dem Kriege 
bringt II. Oa& in 61- o. FeUiDd. 1, 169, 201, 230 u. 208. 

trber die Herstell~ von Seifenpulver siebe aucb SeUens •• Ztg. 1920, 908. 
Die neuzeitliohe Einricbtung eines Beifenpulverbetriebas schildert G. meli in Chem. Appara&u 

1921, 118. 
Die an ein gates Seifenpulver zu stellenden Anforderungen werden in Selfens.·Ztg. lUI, 668 

eriirtert. 
tTher Seifenpulver schreibt Alhrecht in Selfens..Ztg. 1922, 4:16. 

Beifenpulver solI ein pulverfOrmiges, inniges Gemisob von Seife, wa.sserhaltiger Soda und 
Wasserglas mit einem Fettgeha.lt von 30% Fettsii.uren einschlieOlich der HarzsiLuren darstellen; 
wenn es zugleich mit Seife verwendet wird, Boll Bein Fettgeha.lt nicht unter 10-15% sinken. 
Seifenpulver von nur 6% Fettgehalt wirkt nach W. Kind, Firberrlg. 1912, Nr. 16--18, Bchii.d
Hch auf die Wiische ein, da es sich wie ein Schleifmittel verhiLlt, das die Fa.sern abreibt. Trotzdem 
werden noch viele minderwertige Seifenpulver geliefert, die man durch besondere Zusatze im Aus
sehen and im Griff verbessert, um eine fettreichere Ware vorzutii.uschen. Na.ch Selfans.·Ztg. 
1912, 664 wird z. B. der fettige, ",veiohe Griff bei Seifenpulvern erzielt, wenn man ihnen etwas 
weiBe Schmierseife oder bei billigeren Sorten etwas Va.selinOl zusetzt, das man auch in die Masse 
mitverarbeiten kann, de. es anverseifbar ist. Auch durch feine Mahlung der fertigen Seifenpulver
Jn8BBe kann man einen weicheren Griff erzielen, oder man erhoht die Bchaumkraft des 
Wa.sohpulvers durch Zusatz saponinha.ltiger Extra.kte aus Quillajarinde oder Panama.wurzel. 

Besonders wiLhrend des Krieges hiLufte sich die Za.hl der Schwindelprapa.rate auf dem Gebiete 
der Beifenpulverfabrikation, and die Produkte hatten kaum mehr als den Namen eines seifeha.ltigen 
Materia.les. Beifenpulver and Beifen sollten da.her our nach ihrem Gehalte an Fettsii.uren 
bewertet and dements~roohend bezahlt werden, de. nur auf diese Weise die Feststellung absoluter 
Vergleichsz8.hlen maghch ist and Schwaokungen im Fettsii.uregeha.lt oft' gleich teuer bezahlter 
Produkte um hiLufig iiber 40% ausgeschlossen wiren. (P. M. Grempe, Selfenfabr.30, 081.) 

. Die e.us Olen hergestellten trockenen Seifenpulver nelgen bei auOerer Warmezufuhr von 125 
hiS 1500 zur Belbsterhitzung. (A. Welter, Chem. Umschau 1922, 120, 127.),. Die Ursa.che diesel' 
Selbsterhitzung wasserarmer, aus trocknenden oder ha.lbtrockenen Olen hergestellter Seifen mit 
~oOer Oberfliche ist noch nicht erkannt. Man nimmt an, da.O entweder Oxydationswirkung oder 
Intramolekulare Umlagerung der Grund ist. Vgl. ebd. 1922, 161. 

. Das baste Beifenpulvermateria.l erhiLlt man durch Trocknen und Mahlen reiner Kernseifen 
~t einem Geha.lt von 80-85% verseiftem Fett im Gemenge mit calcinierter Soda, doch sind 
dl6Se Produkte viel zu teuer and man fertigt daher eigens zu dem vorliegenden Zwack einen !>i!li
geren Beifenleim aus Olein an, den man mit der notigen Menge angewarmten Wassers verelDlgt 
und schIieBlich mit Soda vermischt. Noch billigere Produkte werden Ulngekehrt hergestellt ds
dorCh, de.O man einer heiBgesii.ttigten Bodalasung den Seifenleim oder such nur Olein beimischt. 
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Der gewonnene Seifenpulverbrei wird dann auf Walzen gekiihlt, im Luftstrom zum Erstarren 
gebracht und zu Pulver gemahlen. Vorschriften zur Herstellung von Seifenpulvern in verschie
denen Preislagen bringt Engelbrecht in Sellenlabr. 1908, 68. 79 u. 101. Vgl. ebd. S. 629. 

In Sellens.-Ztg. 1918, 886 berichtet J. Ortner iiber Seifenpulver, ihre Herstellung aus harz
freiem Fettansatz, die Mitverwendung von Wasserglas, Borax (Kochsalz solI wegen der Ver
roinderung der Schaum- und Reinigungskraft der Seife nicht zugegeben werden) und schlieCIich 
iiber die Einverleibung saponinhaltiger Ausziige, TerpentinOl, KienOl, Salmiakgeist und sauer
stoffabgebender Chemikalien in die Seifenmasse. Vgl. Jahrg. 1911, 226 u. 921. Das Wasserglas 
verleiht dem Seifenpulver groCere Harte, so daJ3 es sich leichter mahlen lii.Ct. Borax wird wegen 
des hohen Preises nur wenig verwendet, Terpentinol gelangt in der Menge von 2-3%. Natrium
perborat mit einem Gehalt von 10,4% Sauerstoff zur Anwendung. 

Ein Zerstii.ubungsverfahren zur Herstellung von Seifenpulver ist in D. R. P. 99 964 beschrieben. 
Ein Verfahren zur Herstellung von S e if en p u I ve r aus wasserhaltiger Seife d urch Zerstii.uben 

der in einem Druckbehii.lter erhitzten Seife ist dadurch gekennzeichnet, daC die Seife nicht wie 
sonst unter plotzlicher Druckentlastung in einem Raum geschleudert wird, wobei leicht Klumpen
bildung eintritt, sondern durch von unten eingefiihrten Dampf hoch erhitzt unter Aufrechterhaltung 
des Dampfdruckes in den Reaktionsraum geblasen wird. (D. R. P. 208198.) Nach dem 
Zusatzpatent arbeitet man mit iiberhitztem, Dampf oder hoch erhitzter Luft, die man der auf den 
geeigneten Druck gebrachten Seifenmasse bzw. Sodalosung erst in dem Zerstii.ubungsapparat 
zufiihrt. (D. R. P. 282698.) 

Ober Herstellung und Kalkulation der Seifenpulver siehe Selleos.-Ztg. 1913, 1190 f. 
Ein vorwiegend mechanisches Verfahren zur Erzeugung von Seifenpulver aus einem schaumig 

geschlagenen Gemenge von Seife und Soda, das man in einen unterkiihlten Raum einblii.st, ist in 
D. R. P. 810 123 beschrieben. 

Zur Herstellung von Seifenblii.ttern eignet sich eine gute, trockene, mit Ricinusol ver
setzte Glycerinseife, die die Geschmeidigkeit besitzen mue, daC sie beirn Hobeln nicht briichig 
wird. Nii.here Angaben von H. Maurer finden sich in Selleos.-Ztg. 41, 1319. Vgl. J. Schaal in 
Sellenlabr. 36, 677. 

H. Mann beschreibt in seinem Buche (1. c.) die Herstellung des Seifenpapiers: Man be
!'ltreicht diinnes, ziihes und rauhes in Rahmen gespanntes Papier mit Glycerinseife, die sehr wenig 
Wasser enthii.lt und neuerdings auch ganz ohne Alkohol hergestellt wird in Form ihrer wa.sserigen 
LOsung, trocknet die bestrichenen Blii.tter zweckmii.Cig durSlh bewegte Luft und zerschneidet 
die Papierblii.tter in Blii.ttchen von der gewiinschten GroCe, die dann ii.hnlich wie Puderpapier 
in ein Heft gebunden werden. Vgl. D. R. P. 199662 und Sellens.-Ztg. 1911, 79. 

Nach Siidd. Apoth.-Ztg. 1911, 364 werden Seifenblii.tter hergestellt durch Tranken von 
diinnem Seifenpapier mit einer 75-820 warmen LOsung von 60 Tl. trockener Glycerinseife, 50 Tl. 
gewohnlicher neutraler Seife und 10 Tl. Glycerin in 30 Tl. Spiritus. Das Papier wird vor der 
Behandlung mit etwas Terpentinol befeuchtet, wodurch es leichter trocknet und ein glii.nzendes 
Aussehen erlangt. . 

Nach D. R. P. 332 786 bedruckt man zur Herstellung von Seifenbliiottern ein Papierblatt 
mittels Schablone, Stempel oder Letternsatzes mit einer dickfliissigen Seifenmasse. 

438. Vorscbriften zur Herstellung von Seifenpulvem. 
Grundvorschrift zur Herstellung von Seifenpulver (08ch Sellens.-Ztg. 1911, 125~ 

u. 1278). Ansatz: 100 kg Fettsii.ure, 50 kg Natronlauge (400 Be), 130 kg Wasser und 120 kg calcl
nierte Soda. Die ganze Lauge, ca. 60-80 kg Wasser und 5 ~ Soda werden im Kessel zu geTinde~ 
Sieden gebracht. worauf man unter Riihren die Fettsii.ure rn fliissigem Zustande beifiigt. Die 
Verseifung erfolgt ruhig und gleichmii.Cig und es entsteht eine kompakte, dickfliissige Seifenmasse, 
die nach gutem Umriihren noch der Abrichtung bedarf, da der Leirn meist noch iiberschiissiges 
kaustisches Alkali enthii.lt. das er zur sicheren vollstii.ndigen Verseifung des Fettes haben muI3. 
Zur Priifung entnimmt man ein erbsengroLles Stiickchen erkalteten Seifenleims, bringt es 
in ein Reagensglas, fiigt 2-3 ccm Alkohol (96%) nebst ein:gen Tropfen alkoholischer Phenol
phthaleinl&"ung hinzu und erhitzt zum Sieden. worauf eine krii.ftige, auch nach dem ErkaIten 
bleibende Rotfarbung eintreten Boll. die als Beweis der vollstii.ndigeri Verseifung des Fettes gel ten 
kann. Wenn dies nicht der Fall ist, fiigt man der Seifenmasse irn Kessel so lange Fettsii.ure 
in kIeinen Portionen zu, bis eine entnommene Probe beginnt sich mit Phenolphthalein rosar<,>t 
zu farben, ohne daJ3 die Farbung O8ch dem Erkalten verschwindet, was das Vorhandensem 
von unverseiftem Fett wegen Mangels an kaustischem Alkali bedeuten wiirde. Dieses ist dann 
in entsprechenden Mengen hinzuzufiigen. Tritt jedoch eine bleibende, nicht allzukrii.ftige Rotung 
der Probe ein, so kann der eigentliche VerseifungsprozeI3 als vollendet angesehen und mit der 
Abkiihlu~ und Filllu~ begonnen werden. Man fiigt zunii.chst unOOr Riihren das restierende 
Wasser hmzu, wobei erne vollstandige Nachverseifung der etwa dem VerseifungsprozeLl ent
ga~enen Fetteilchen eintritt und hierauf in Portionen und unter guter Verteilung die restierende 
calCinierte Soda. Bei eintretender Ahkiihlung brockelt die Masse auseinander und kann nunmt;hr 
auf Horden odcr auf ZementfuLlbOden zur vollstii.ndigen Erkaltung ausgcbreitet werden. Sie wi1'd 
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dann in einar mit Vorbrecher versehenen Miihle gemahlen und gesiebt. Zur Herstellung eines 
sauerstoffabgebenden Praparates fiigt man noch wiihrend des Mahlens 10 % Perborat [408) 
hinzu und we iter zwecks Verhinderung der schiidlichen Wirkung von etwa vorhandenem 
kaustischen Alkali ca. 3-5% Natriumbicarbonat. Da.s Pulver ist kiihl und trocken zu lagern. 

Wasch. oder Seifenpulver kann man aus fliissiger Seifenmasse nach D. R. P. 810 12! 
in der Weise erhalten, daB man die Seifenmasse unter stii.ndigem Riihren unter ihrem Gefrier. 
punkt abkiihlt und dann allmii.hlich auf Normaltemperatur anwii.rmt. Es resultiert ein feines 
Krystallmehl, dassen Bildung den MahlprozeB iiberfliissig macht. Nach dem Zusatzpatent setzt 
man der fliissigen Seifenmasse fl us s i ge L u f tzu, die nicht nur unterkiihlt, sondern auch oxydierend 
und bleichend wirkt. (D. R. P. 810826.) Vgl. D. R. P. 810828 [464). 

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Seifenpulver aus einem Gemisch von calci. 
nierter Soda, Wasser und Seife, die man durch Einblasen kalter Luft trocken riihrt, sind in D. R. P. 
299 988 beschrieben. 
, , Nach Selleos.-Ztg. 1911, 82 wird ein sehr billiges Seifenpulver fiir Warenhauser erhalten 
durch Verseifung von 40 kg AbfaIlcocosOl und 40 kg Olein mit 80 kg 25griidiger Atznatronlauge. 
Man verarbeitet den klaren Seifenleim mit ·100 kg ca.lcinierter Soda in 300 I Wasser und kriickt 
zuletzt noch 450 kg trockene Soda ein. Man kann auch KernseifenabfiUle verwenden und, um 
dem Seifenpulver ein fettiges Aussehen zu verleihen, etwas weil3e Silberseife hinzufiigen. Die 
diinnausgebreitete Masse wird in erkaltetem Zustande gemahlen. 

Oder man versaift (S. 871 dess. Jahrg.) ein Gemenge von 150 Tl. PalmkernOl mit 150 Tl. 
25griidiger Atznatronlauge in der Siedehitze zu einem klaren Seifenleim, den man mit einer Li.>sung 
von 50 Tl. Ammoniaksoda in 300 Tl. Wasser vermehrt. Zum Schlu13 kriickt man noch 350 Tl. 
calcinierte Soda ein, lii.13t erstarren und pulvert. 

Zur Herstellung eines Seifenpulvers, das beim LOsen in der zehnfachen Wassermenge eine 
feste Gallerte gibt, verseift man nach Selfeos.-Ztg. 1912, 301 300 kg Talgfettsii.ure oder 20.0 kg 
Talg und 100 kg Olein mit 195 kg 30griidiger Atznatronlaup:e zu einem klaren Leim, arbeitet 
500 kg Ammoniaksoda ein und mahlt die Masse zu Pulver. 

Nach Selleos.-Ztg. 1911, 66 wird ein Veilchenseifenpulver mit 20% Fettgehalt her
gestell t, indem man 300 kg Kernseifenabfii.lle in 300 kg Wasser lost und 400 kg trockene Soda 
einkriickt. Die diinnausgegossene Masse wird nach 2-3 Tagen gemahlen; man parfiimiert 
das Pulver pro 100 kg mit 500 g Iriswurzelpulver, 500 g Tolubalsam, je 5 g Iris- und Nelkenol 
und 10 g Moschuspulver. "Flammers Seifenpulver" enthii.lt 15-20% Fett, im iibrigen 
Soda und Wasser und diirfte mit CitroneIlOl, Safrol u. dgl. parfiimiert sein. 

Zur Herstellung von Seifenpulver verseift man Cocosfett nach A. P. 1 007 880 mit der doppelten 
theoretischen Menge Alkali, setzt (auf das Fett bezogen) die gleiche oder doppelte Wassermenge 
zu und erhitzt nach vollstii.ndiger Verseifung mit der entsprechenden Menge Cocosfettsii.ure bis 
zur vollstandigen VerseifUD$ auch dieses Fettzusatzes. Der Seifenleim wird dann mit Luft zum 
Schaum geschlagen, der slch in erstarrtem Zustande leicht pulvern IsBt. Die Trocknung des 
Produktes erfolgt wegen der groBen Oberfliiche schr rasch schon bei 60-80 0 • 

.. Nach A. P. 1 040 680 verseift man die Fette zur Erzeugung von Seifenpulvern nicht auf dem 
ublichen Wege, sondern man verriihrt d urch Auspresscn gewonnene 0 I s ii. u re mit so viel calcinierter 
Soda und Wasser, daLl mit Unterstiitzung der auftretenden Reaktionswii.rme ein trockenes Pulver 
entsteht. Die erhaltene Seife ist sehr leicht 100lich, und die Li.>sungen gelatinieren sogar in kon
zentriertem Zustande nicht. 
. Nach D. R. P. 94098 erhiUt man ein Seifenpulver durch Verseifung von 100 kg reinem, 

tlerischem Fett bei 75° mit 961 35griidiger Natronlauge, dann fiigt man 180 I 28griidige Leim
l~ung, die stets frisch bereitet Bein mu13, und evtl. noch 80 kg Wasserglas hinzu. Das so gewonnene 
feln gekornte Produkt wird getrocknet, nach 48 Stunden gesiebt und verpackt. 

Zur Herstellung eines Seifenpulvers, das auch mit hartem und salzhaltigem Wasser 
stark schaumt, erhitzt man nach A. P. 902760 CocosnuLlol mit Cocosnu13mehl auf 100-130°, 
verseift mit starker Natron- oder Kalilauge bei 80-90°, flillt die Seife und kornt und siebt die 
erkaltete Masse. 

Die Fabrikation des Thompsonschen Seifenpulvers ist inSeifeos.-Ztg. 1906, 280beschrie· 
ben, siehe auch S. 174 u.478 (Seifenpulver mit 25% Fettgehalt). Weitere Angaben iiber die Zu
sammensetzung von Thompsons Seifenpulver (rund 20% Cocos- oder KernOl und 80% Kernfett) 
und die Untersuchung des Praparates bringt K. Brauo in Selleofabr. 34, 1210. -In Apoth.-Ztg. 30, 
It~ (vgl. Klosmaoo, Seifeos.-Ztg. 1887, 621) beschreibt derselbe Verfasser die Herstellung eines 
ielchwertigen Prii.parates im Haushalt durch inniges Vermischen yon 200 g Seifenpulver, 60 g 

erMeife und der Li.>sung von 140 g Krystallsoda. 
. Zur Herstellung fettarmer Waschpulver mischt man z. B. 11 Tl. eines 45proz. Seifen

le~es mit 50 Tl. calcinierter Soda und 49 Tl. Wasser lmd pulvert die wiihrend des Riihrens t.eig
artIge, nach dem Erkalten feate Masse unter Zusatz von Salmiak odpr Saponin (Kiesplgur oder 
T<;,n sind weniger zu empfehlen) oder mischt noch einfacher 10 Tl. eines 50proz. Seifenpulvers 
Inlt 90 Tl. Krystallsoda und 10 Tl. calcinierter Soda. (Selfenfabr. 88, 461.) 

Zur Herstellung eines SalmiakterpentinseifenpulvPrB lost ma.n 200 Tl. einer unter 
Z!IBatz von Salmiak und Terpentin hergestellten Kernseife in hei13er Sodali.>sung (180 Tl. ca.lci
n~?rte Soda auf 300 Tl. Wasser), kriickt 200-300 Tl. Mahlriickstii.nde ein, lii.Llt den steifen Brei 
wii.hrend 12-15 Stunden erharten, pulvert dann und setzt diesea Pulver fadenformiger Sll.lmiltk~ 
terpentinseife zu. (D. R. I'. 82424.) - Vgl. aueh [486J. 
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Ein besonders fijr i.rztliobe Zwecke empfoblenes Seifenpulver erbiUt man nacb Puohkls, 
Teclm. Kunuth. 1906, 018, durcb inniges Vermengen von 900 Tl. gepulverter Kernseife, 50 Tl. 
Boraxpulver, 50 Tl. Zinkoxyd und der entsproobenden Menge des gewiinschten Rieohstoffes. 

Nach D. R. P. 229141 verlieren Seifenpulver, Waschmittel, Seife, Soda und iLhnlicbe hrgro
skopische Stoffe durcb Beimiscbung von i.uOerst feinverteilter Infusorienerde die Nelgung 
Wasser anzuziehen und sich wii.hrend des Lagerns klumpig zusammenzuballen, so daJ.l man diese 
Substanzen in haltbare staubtrockene Pulver iiberfiihren kann. 

Fiillende und wirksame Seifenzusitze. Saponin. Waschmittel. 
439. Literatur und AlIgemeines tiber geliillte Seifen und Wasebmittel. 

Wal1and, H., Kenntnis der Wasch-, Bleich- und Appreturmittel. Berlin 1912. 
Vorschriften fijr die Herstellung von seifenhaltigen und seifefreien K unstsc b mierse ife II 

mit Leim, Casein, Melasse, Pflanzenscbleim usw. als Bindemittel, Soda- oder besser Pottasche-
100ung als Zusatz, Saponin zur Erbohung der Scbaumkraft und so viel erdigen Materialien, da/3 
eine salbenartige Masse entstebt, finden sicb in SeUens.-Ztg. 48, 608, femer in den Abhandlungen 
von Andes bzw. Me BoWer in Erl. u. Erl. 48, 679 bzw. KDDStstolfe 6, 801; vgl. Chem.-teohn. Ind. 
1916, Nr. 21/22, 1. 

'Ober Herstellung von Schmier- und Stiickseifenersatzpriparaten siehe auch K. Lorn, Selfens.
Ztg. 1916, 672-

'Ober Kriegsseife mit Kaolin als Fiillmittel, Perverbindungen als reinigende und Panama
rindenspinen oder Harzseifen als schaumerzeugende Mittel, femer iiber Schmierseifenersatz
produkte mit Wasserglas, Soda oder Ammoniak und Ton siebe H. Kiihl, SelleJ1s.-Ztg. 1917, 131. 

Die KA - Seife der Kriegsjahre wurde nach K. LOm aUB 17% fettsaurem Alkali, 3% verseif
harem Harz, 30% Kaolin zur Erhohung der Bindekraft und Plastizitit, 30% Kieselkreide Zur Er
bohung der Reinigungskraft und 20% Talkum zur Erhohung der Geschmeidigkeit und des fettigen 
Griffes htll"gestellt. (Sellens.-Ztg. 48, 860 u. 686.) 

Die Herstellung der Osterreichischen Kriegsverbandsseife ist in Selfenrabr. 88, 403 haschrieben. 
jene der unga.rischen Kriegsseife, ihre Darstellung und Untersucbung in Pharm. Ztg. 1917, 144. 

Eine Zusammenstellung der Patente iiber die wii.hrend des Krieges bekanntgewordenen 
und patentierten Seifenprii.parate bringt S. Halen in Kuo8tstolfe 9, 88. 

Uber die Waschmittel der Notzeit schreibt H. Ktlhl1n SeUen8.-Ztg. 1922, 877. 
Anleitungen zum Fiillen der Seife mit den verscbiedensten Mitteln finden sich z. B. in Sellens.

Ztg. 1890 und Selfens.-Ztg. 1889 in groLler Zabl. Vgl. aucb zablreicbe Vorschriften in den vorher-
gebenden Kapiteln. . 

Uber Waschmittel, namentlicb Gemiscbe von Soda und Seife meist unter Wasserglas
zusatz, ferner Tetracblorkoblenstoff und TerpentinOl als fettlOsende Mittel, Chlorkalk, Bleich
lauge, Superoxyde und Perborate als bleichende Mittel siebe SeUens.-Ztg. 42, 897. 

Den Verkehr mit fettlosen Waschmitteln erortert StadUnger in Zeltsehr. r. off. Chem.1920. 122. 
Die Beurtei1ungsnormen fijr Wasch- und Reinigungsmittel erOrtert B. Stadllnger in Chem. 

Umschaa 1922, 6, 10, 79. 

Seife ist das Alkali-, Erdalkali- oder Metallsalz einer Fett- oder Harzsaure, daB normaler
weise Salze, Wasser, Glycerin, Unterlauge u. a. der Fabrikation entstammende Stoffe enthslt. 
Durch Zusatz anderer Substanzen entsteben gefillite Seifen, bzw. durch volligen oder groJ3-
teiligen Ersatz der Fett- oder Harzsauren Seifenersatzprodukte. . 

Das Filllen der Seifen ist bei uns zur Gewobnheit geworden, d. h. es haben sich die PreL~e 
nacb jenen Handelsprodukten gebildet, die einen gewissen Filllungsgehalt von vornherein b~
saBen, und es wUrden naturgemiLB, wenn beute nur ungefillite Seifen auf den Markt kimen, dw 
Preise dementsJ?l:oohend in die Hobe schnellen. Die Giite der engliscben und amerikanischen 
Seifen war seit JElber nicbt durch die Verwendung besonders reiner Ausgangsmaterialien, sondel'll 
in erster Linie durcb ihren Mangel an Fiillmitteln bedingt. Es ist daher dem Vorschlage von 
Elehhorr, Kosmetik liir Arzte, Leipzig und Wien 1902, S. 49 zuzustimmen, wenn er befijrwortet. 
daB alle Seifen, die ~og. Fillimittel enthalten, also im Binne z. B. der Nahrungsmittel~esetzgebuIl;g 
gefi.l.scbt sind, mit der Bezeichnung "Kunstseifen" zu versehen seien. - Man fillit die Seifen m~t 
Mineralstoffen, Stirke, Leim, Papier, Ashast oder sorgt wibrend der Herstellung dafijr, daB dlO 
Seifenmasse einen betricbtliehen Gehalt an Unterlauge oder Wasser behiUt. Von dieser Art der 
Filliung ist das Miscben dar Seife mit Stoffen zu unterscheiden, die der Grundmasse zur Erzielung 
emes besonderen Vorteils, z. B. Zur Erhohung der Reinigungskraft, beigegeben werden. In dieseJU 
Sinne sind aucb die Seifen mit einem Gehaft von Toor, Heilstoffen UBW. gefillite Produkte .. 

Die zur Einsparung von Fett und 01 den Seifen und Waschmitteln zugesetzten Fiill ~I ttel 
ann man nach G. Hauser einteilen in solche mit cMmischer LOsungswirkung, also vorWlegend 
Alkalien, solcbe, die wie reine und cblorierte Koblenwasserstoffe phfBika1ische LOsungskraft 
8usiiben, darm in emulsionserzeugende bzw. emulsionsfOrdernde FiillDllttel und scblieBlich Zu
aiLtze, die rein mechanische Wirkung ausiiben ohne dabei die Gewebsfasem zu sehr abzunutzer,t. 
In diesem Binne sind Seifenpulver mit hohem Bodagehalt und einigen Prozenten Fettsi.ure dlO 
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besten Waschmittel, besonders dann, wenn man die emulsionsverbessernden Ammonsalze zusetzt. 
Fiir feate Seifen bleibt trotz seiner aggressiven Wirkung auf die Fasern das Wasserglas daB Haupt
fiillmittel, dem sich wiihrend des Krieges noch das Talkum zugesellte, da Starke, Zucker odeI' 
Dextrin nicht in Betracht kamen. 

trber die Gewinnung und Verwendung, chemische Beschaffenheit und das Verhalten der 
auorganischen (Wasser, Pottasche, Soda, Kalium- und Natriumchlorid, Wasserglas, such Talkum 
nnd Glaubersalz) und orgsnischen (Starke, Casein, Kastanienmehl, Saccharose, evtl. such islindi-
8ches Moos und Cocosleim) Seifenfiillmittel berichtet Engelbreeht in Selfenlabr. 1908, 249. 

Nstriumbisulfat und -bisulfit, die VOl' der Verwendung neutralisiert werden miissen, 
kamen nur im Notfall in &tracht. Ala Sodaersatz waren wiihrend des Krieges Salzgemische, 
bestehend aus den Sulfaten und Chloriden des Kaliums, Nstriums, Calciums und Magnesiums 
im Handel. (K. LOID, Sellens.-Ztg. 1917, 291 u. 812.) Vgl. Selfenlabr. 86, 107. 

Die aus Kernfetten hergeatellten Seifen sind ihrer derben Konsistenz wegen nicht be
fii.higt so grof3e Mengen von fiillenden, kolloidalen und ElektrolytlOsungen sufzunehmen wie die 
Leimfettseifen. 

Auch aus theoretischen von F. Goldsehmldt und L. WelBmann abgeleiteten Griinden ergibt 
sich fiir die Praxis die qualitativ lingst bekannte Tatsache, dsO ein Seifenleim, um gelstinierungs
fii.hig zu werden, urn so groJ3eren Elektrolytzusatz brsucht, je verdiinnter er ist. Die gelstinierende 
Fiillung ist daher einer Seife von sehr niedrigem Fettsii.uregehalt erst nach beendeter Verseifung 
zuzusetzen. (Zeltsebr. r. Elektroehem. 18,880.) Um nun such den Seifen sus Kernfetten groJ3ere 
Mengen von Fiillung einverleiben und so harte Kern-, Halbkern- und Leimseifen herstellen zu 
konnen, setzt man den gewohnlichen Fetten und Fettsii.uren nach D. R. P. 200 184 geblasene 
oder polymerisierte oder Fette und Fettsii.uren zu, die Halogen- oder Sii.ureradikale enthalten. 

Von den gefiillten Seifen zu den seifefreien Waschmjtteln gibt es zahllose trbergii.nge, d. h. 
die Bezeichnungsweise ist, solange sie nicht festgelegt wird, kein Kennzeichen fiir die Art der 
Ware. Am einfachsten ware es, die Waschmittel naeh ihrem wertvollsten Bestandteil zu unter
scheiden, zu bandeln und dementsprechend z. B. sis Seife mit 60% Fettsii.uregehalt, Waschpulver 
mit 5% Peroxyd usw. zu bezeichnen. Fuhrmann teilt die Waschmittel je nach ihrer Zusammen
setzung in vier Gruppen ein, deren erste Superoxyde, Perborate und Percarbonate, in der zweiten 
gemischt mit anorganischen Salzen enthii.lt, wii.hrend die dritte und vierte Gruppe durch Wasch
mittel gebildet wird, in denen auf3er den genannten Stoffen noch Seife, Harz- odeI' Fettsii.uren 
mit verarbeitet werden. (F. Fuhrmann, Sellens.-Ztg. 1909, 122.) Oder nach P. Krals in drei 
Gruppen: Waschmittel, die nur Soda odeI' Bleichsoda enthalten, dann solche, die aus Seife und 
Soda bestehen, und schlieOlich Waschpulver, denen ein Oxydationsmittel (Natriumsuperoxyd . 
oder Perborat) beigegeben ist. Die letzteren Prii.parate sind fiir farbige Sachen zu verwerfen, 
da sie die Farben der Gewebe sehr stark angreifen. (Chem.-Ztg. 1909, 1020.) 

Man unterscheidet femeI': Kapillaraktive Waschmittel"die durch Bildung von Emulsionen 
den Schmutz von der Unterlauge abl3sen (Seife), ferner alkalisch wirkende Waschmittel, die wie 
Soda, Wasserglas, Pottasche, Borax odeI' Natriumphosphat Schmutz oder Substrat odeI' beide 
durcb schwache Alkaliwirkung quellen, wodurch die mechanische AblOsung des Schmutzes er
leichtert wird, und schlieOlich mechanisch wirkende Mittel, zu denen in erster Linie gewisse Tone 
zii.hlen, die jedoch keine groLleren Mengen indifferenter Salze enthalten diirfen. (SeUenlabr. 
1917, 66.) 

In die Wii.sche nicht schii.digenden Seifenpulvem soIl das Verhii.ltnis von Seife zu wasser· 
freier Soda 1 : 1 sein. Fiir Wollstoffe verwendet man unter Vermeidung del' Soda Salmiakwasch· 
mittel, zur Entfernung von Fettflecken nimmt man am besten Terpentin- und Salmiakterpentin· 
seifenpulver. Bei Zusatz von Borax zu Seifenpulvem muLl er mindestens 5% an wasserfreiem 
Salz betragen. Zur ErhOhung del' Waschkraft und zur Herabminderung des Sodaverbrauches 
setzt man kolloidale Stoffe, z. B. Ton, zu. (Sellens.-Ztg. 1921, 1046.) 

Die Ausbeuteberechnung bei Seifen auf Grund des Gesamtfettsii.uregehaltes des An· 
satzes erlii.utert O. BiDnlnger in Sellens.-Ztg. 48, 78, 98 u. 121. 

440. Literatur nod Allgemeioes iiber Saponine. 
Kobert, R.. Beitrii.gc zur Kenntnis der Saponinsubstanzen. Stuttgart 1917. 

2 Dber Naturprodukte mit seifenii.hnlichen Eigenscbaften berichwt Wiese in Prometheus 
8, 791. 

Siebe auch die Arbeit von Meyer iiber die Saponine und ihre Verwendung in Zelt8ehr.l. 01-
u. Fettlnd. 1921, 686. 

. 'Ober einheimische Saponinpflanzen 'siehe Archlv I. Chemle u. Mlkroskople. 11. Jahrg •• Frick, 
Wlen 1918. Vgl. R. Kobert, Kosmos 1918, 106 und G. Buehner, Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 1917, 101. 

Siehe ferner die ausfiihrliche Abhandlung von C. Hesse in Lleblgs Annalen 261, 871. Vgl. 
auch die Arbeit von M. Bottler in KUDststolfe 1917. 78 iiber Saponine und deren Verwendung. 

Zu den Naturprodukten mit Reifenii.hnlichen Eigenschaften zii.hlt in Europa neben der RoLl· 
~tanie VOl' aHem das Seife n krs u t und die Abendlichtnelke, ferner in Siideuropa auch das 
Glpskraut nnd das Lowenblatt. die J. Wiese im einzelnen in Selfenfabr. 1909, 489. 440, 461 u. 462 
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beschreibt. Die Wurzeln ainiger dieser Pflanzen konnen, wie es schon im Altertum geschah, heute 
noch zur Herstellung von Abkochungen verwendet werden, die weder Farbe nooh Stoff angreifen 
und darum bei der Reinigung sehr empfindlicher Gewebe und Spitzen der Seife vorzuziehen sind. 

Vber die erete Anwendung des Namens Saponin schreibt P. Dlergart in Chem.-Ztg. 1921, 1266. 

Saponine sind im Pflanzenreiche weit verbreitete farblose, amorphe, zum Teil giftige Stoffe, 
die im trockilen Zustande zum Niesen reizen (daher Anwendung in der Schnupftabakindustrie), 
einen kratzenden Geschmack besitzen und im Wasser so leicht zu einer meist kolloidalen, stark 
schaumenden Fliissigkeit 100lich sind, daB z. B. 10-12stiindiges Stehenlassen von Kastanien
mehl mit 'Vasser geniigt, um eine krii.ftig schaumende SeifenlOsung zu erhalten. Aus diesen 
LOsungen lassen sich die Saponine aussalzen oder durch starken Alkohol fallen, wahrend sie in 
verdiinntem Alkohol besonders in der Warme 10slich sind. Die Giftwirkung der Saponine beruht 
auf ihrer Eigenschaft die roten Blutkorperchen zu 100en und sich unter Zereetzung des Stromas 
mit dessen Vecethin und Cholesterin zu verbinden. In konzentrierter Schwefelsaure IOsen sich die 
Saponine anfangs mit gelber Farbe, die allmahlich in Rot und schliel3lich in Blaugriin iibergeht. 
Als schwache Sauren lassen sie sich durch neutrales Bleiacetat fallen, zum Teil sind sie jedoch 
indifferente Korper, sog. Sapotoxine, die erst durch basisches Bleiacetat oder Barytwasser 
niedergeschlagen werden. Bei der hydrolytischen Spalt~ entstehen neben Traubenzucker 
auch noch andere Zuckerarten, sog. Sapogenine, amorph, m Wasser unloslich und von unbe
kannter Konstitution. 

Die Saponine gleichen den Seifen nicht nur in der amorphen Struktur und in der leichten 
Aussalzbarkeit, sondern vor aUem in der Schaumkraft ihrer neutralen und alkalischen LOsungen, 
wobei sie den Schmutz abheben, ohne jedoch, wie die Seifen es tun, die Gewebe und Farben an
zugreifen. Auch darinnen gleichen die Saponine den Seifen, dal3 sie kaum dialysierbar sind und 
ebenfalls hamolytisch wirken. (R. Kobert, Selfens.-Ztg. 89, 888 u. 418.) 

Besonders die vor einiger Zeit in den Handel gebrachten Riibensaponine oder auch das 
Pulver reifer, geschalter Kastanien, die neben 10% glucosidischem Saponin noch etwa 28-35% 
Starke enthalten, reiben sich als Naturseifen den in dieser Hinsicht kiinstlichen Fettseifen gleich
wertig an. Es empfiehlt sich die Praparate als Fiillmittel fUr Seifen zu verwenden, da auf diese 
Weise der Waschwert der Seifen erh6ht und zugleich an starkehaltigen Fillimittein gespart wird. 
(Kobert, Selfenfabr. 34, 968.) 

Der Saponinreichtum einer Pflanze ist nicht notwendigerweise auch mit der h6heren reinigen
den Wirkung vereinigt. So reinigt Z. B. die Quillajarinde wesentlich besser als die viel saponin
reicbere Seifenwurzel, weil der Zellenaufbau der ersteren giinstigere LOsungsverhaltnisse bedingt. 
(Annalen d. Landw. 44, 168 If.) 

AuJ3er zur Erh6bung der Benetzbarkeit von mit Wasser schwer benetzbaren Stoffen kaun 
das Saponin auch dazu dienen, Lebertran, RicinusOl usW. in bestandige Emulsionen iiberzufiihren 
oder Gase in wiisserigen Fliissigkeiten festzuhalten. Die Neigung der SaponinlOsungen zur Schaum
bildung wird bei der Bereitung von Seifen, Kohlensaure- oder Saueretoffbadern, Limonaden und 
bierartigen Fliissigkeiten ausgeniitzt, abgesehen davon, dal3 die Saponine auch als natiirlich.e 
Bestandteile gewisser Nahrungs- und Genul3mittel, Z. B. des Spinate, und als Zusatze zu Arznel' 
mittelnBedeutung besitzen. Dber die Zusammensetzung, Klassifikation, Herstellung und alles sonst 
Wissenswerte iiber die Saponine unterrichtet eine Arbeit von R. Kobert in Chern. Ind. 89, 120. 

Dber die Verwendung des Sche pti, das ist die Frucht der Phytellaca abyssinica, zur Gewin
nung von Waschmitteln und zur Darstellung eines saponinhaltigen Bandwurmmittels siehe Pharm. 
Ztg. 68, 709 (Wissenschaftl. Mitteilungen). 

Es sei darauf verwiesen, dal3 Saponine starke F ischgifte sind, worauf bei Verwendung sa
poninhaltiger Wasch- und Walkmittel hinsichtlich der erhaltenen Abwasser insofern Bedacht zu 
nehmen ist, als man diese vor dem Ablssen durch Zusatz von Cholesterin entgiften mul3. Nach 
L. Well, Selfens.-Ztg. 1912, 82 darf Saponin als Zusatz fUr Toiletten- und Rasierseife.n 
keinesfalls verwendet werden, da es, schon in kleinen Mengen iro die Blutbahn gebracht giftlg 
wirkt und auch auf den Schleimhauten des Auges und der Nase Entziindungen verursacht. 

441. Quillaja-, Bulnesia-, SuHitablaugesaponin. 
Zur technischen Gewinnung des Saponins eignet sich die Seifenwurzel, das Panamaholl, 

die Kastanie und die Sapindusnul3, deren Schalen so wie die Rinde des Seifenrindenbaumes etws. 
die gleiche Menge mit Petrolather gewinnbarer Extraktivstoffe, jedoch liber 37% Saponi~e .?nt
halten, wahrend im Petrolatherextrakt der Rinde nur 4,7% weil3es Saponin und 3% QuillaJasaure 
vorhanden sind. Aus den einheimischen :Ka8tanien vermag man durch Extraktion mit Petrolather 
und 60proz. Spiritus ein fUr die Seifenfabrikation brauchbares 01, ferner ein hochwertiges ¥ehl 
und gerbstoffreiche Schalen gewinnen. In Selfens.-Ztg. 48, 888, 401 u. 419 find en sich Vorschrtften 
zur Reindarstellung des Saponins und seiner Verwendung in Seifen. 

Nach Selfens.-Ztg. 1912, 600 erhalt man den QuiIlajaextrakt durch langeres ~o<:hen 
der Rinde, die etwa 9% Saponin enthalt, mit der 10-20fachen Menge Wasser, worauf man fIltrtert, 
den Extrakt etwas eindampft und ibn je nach seiner Dicke dem Seifenleim in der Menge von 
2-10% zusetzt. SoIl ebenso ein besonders schaumkraftiges Seifenpulver (s. d.) hergestellt werden, 
1'0 krlickt man dann wie liblich in die Masse die trockene Soda ein. 
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Zur Rei n i gun g von Quillaj8l'indenextrakt dampft man ibn in f1achen Pfannen sehr langsam 
ein, wobei sich die Harze zu Boden setzen, zieht die kIare LOsung ab und entfernt aus ihr die noch 
vorhandenen schleimigen Stoffe mit Zinkstaub und Oxalsaure oder schwefliger Saure, so daLi nicht 
nur mechanisch die Verunreinigungen niedergeschlagen werden, sondern zugleich auch durch den 
entstehenden Wasserstoff Reduktion der farbenden Bestandteile stattfindet. (D. R. P. 98 704.) 

Oder man kocht z. B. 150 Tl. Rinde zweimal mit je 600 Tl. Wasser aus, dem man 5-7 Tl. 
Formaldehyd und spiter bis zur sehwachsauren Reaktion verdiinnte Sehwefelsii.ure zugesetzt 
hat, dampft die filtrierte Lauge im Emailkessel zum Sirup ein, lii.Lit 12 Stunden stehen, filtriert 
den abgesehiedenen Gips ab und dampft den Extrakt im Vakuum zur Trockne. Das gelblichgraue 
Pulver lost sich kIar in Wasser, die LOsung gibt einen dichten, haltbaren Schaum. (D. R. P. 
116591.) 

Zur Darstellung hochprozentigen Saponins behaIidelt man Quillajarindenextrakt mit Al u
rn i n i urns u If a t und Sehlii.mmkreide, filtriert und dampft das Filtrat ein. Gegeniiber dem bis
herigen Verfahren der Rindenauslaugung mit Alkohol, Abscheidung des Saponim aus der alko
holischen LOsung durch Abkiihlung, Wiederaufl5sung in Wasser, Ausfii.llung mit iiberschiissigem 
Barytwasser, WiederauflOsung in Wasser, Bariumentfernung dureh Kohlensii.ure, Eindunsten 
des Filtrates und Fii.llung des Saponins mittels Alkohol-Athermischung ist vorliegendes Verfahren 
wesentlich einfacher und billiger und fiihrt ebenfalls zu einem hochprozentigen, reinweiaen Pro
dukt. (D. R. P. Anm. Soh. 40 811, KI. 8 i.) 

Ein ii.hnliches Priparat wird nach D. R. P. 250125 aus Panamarinde hergestellt, die man 
mit geringen Mengen von Sal zen, die wie Natriumsulfit und primitres Kaliumsulfat bei ihrer Auf
losung in Wasser schweflige Sii.ure liefern, verreibt. Diese entfarbt dann den entstehenden 
Saponinextrakt ohne das Saponin selbst anzugreifen. 

Zur Unterdriiekung der Staubentwicklung bei der Verarbeitung von Panamarinde 
(Quillajarinde) imprii.~ert man sie mit hygroskopischen Korpern wie Kaliumehlorid oder Zink
ehlorid, ferner mit emer koilzentrierten BoraxlOsung und schlieLilieh mit LOsungen kIebender 
Substanzen (Leim, Dextrin, Zucker) mit oder ohne Zusatz von Salicylsiure oder anderen Mitteln 
baeterieider Wirkung. (D. R. P. 264168.) 

Zur Gewinnung eines ungiftigen Saponins aus den PfIanzenbestandteilen von Bulnesia. 
Sarmienti und Guajacum officinale versetzt man den wii.sserigen Auszug der Rinde, Blii.tter, Zweige 
oder Wurzeln mit Bleiacetat, fillt so das saure Saponin, versetzt das Filtrat mit basischem Blei
acetat und zerlegt diesen letzteren Niederschlag, der frei von der zuerst ausgefii.llten giftigen 
Saponinsii.ure ist, mit Schwefelwasserstoff. (D. R. P. 156904.) 

Zur Gewinnung von neutralem Saponin aus Sulfitablauge verdiinnt man 10 Tl. der auf 
35-37° Be konzentrierten Lange mit 10 Tl. Wasser, fiigt 10 Tl. Salzsii.ure und 60 Tl. gesii.ttigte 
Koehsalzl5sung zu, filtriert das abgeschiedene Saponin, wii.scht es mit Kochsalzlosung und trocknet 
es. (D. R. P. 811189.) 

44:2. Ksstanienssponin. 
. Nach K. Loffl, Chem.-Ztg. 1916, 296, verarbeitet man in Frankreich, Algier und auf Korsika 

dl~ RoLi- sowie die Edelkastanie, jedoch getrennt, mi t ihre n Sehalen, deren Verwertung 
wlChtig ist, weil der aus ibnen gewonnene Gerbstoff einen Teil der Spesen deckt. Die gemahlenen 
Keme verarbeitet man an den genannten Orten zuerst mit einem FettlOsungsmittel, dann mit 
60proz. Sprit, wii.scht das Gut wiederholt mit 65-70° warmem Wasser aus und erhii.lt so ein 
lockeres, gelbliches Mehl, oder koeht es mit Wasser und gewinnt dann ein weiaeres, jedoch auf
geschlossenes Pulver, das der Hauptsache nach aus Starke besteht. Der Spritextrakt bildet etwa. 
50proz. Rohsaponin. Nach einem anderen Verfahren behandelt man die gemahlenen Samen im 
Ext~aktionsapparat mit 60proz. Sprit, dem man die auf 5% 01 berechnete Atzkalimenge zusetzt, 
d~stilliert aus dem Extrakt den Sprit ab und vermiseht den zuriickbleibenden gummiartigen 
SGlrU~ zur Bereitung einer vorziiglichen milden und gut waschenden Textilseife mit der gleichen 

eWlehtsmenge Olivenol-Kalischmierseife. 
A?ch in Selfens.-Ztg. 43, 888, 401 u. 419 finden sich Vorsehriften zur Reindarstellung des 

~abPonms dureh Extraktion der RoLikastaniensamen mit Petrolii.ther und 60 proz. Sprit, wie auch 
Us ter die Aufarbeitung anderer saponinllaltiger Ausgangsmaterialien. Vgl. auch R. Kobert, 
e fens.-Ztg. 89, 888 u. 418. 

" .tlber Gewinnung von Saponin aus RoLikastanien, die auch als solche auf Grund der seifen
ahnheh reinigenden Eigenschaften ihrer wB.sserigen Ausziige seit langer Zeit als Waschmittel beniitzt 
;.erden, siehe D.R. P. 144 760. Der Entbitterung der RoLikastanien und iiberhaupt jeder Behandlung, 

Ie auf ~winnung des Saponins zielt, muLi eine Entfettung vorangehen oder angeschlossen wer
den, da die fetten Ole den anderen Produkten zii.he anhaften, ranzig werden und ebensowohl 
das Verderben der Starke als des Saponins bedingen. Das Verfahren ist reiehlich umstii.ndlieh 
un~ sehr kostspielig. Es besteht im wesentlichen darin, daLi man die geschii.lten, gemahlenen, 
b~1 40-50° getrockneten Friiehte mit Benzin oder Petrolii.ther erschopfend extrahiert, sie sodann 
lnlt der 3-4faehen Menge 93-96proz. Sprit auskocht, die Spritfi)trate eindampft und das ge
AOhnnene Saponin· in Form seiner alkoholischen Losung dureh deren EingieJ3en in die mehrfaehe 
.t er~enge zur Ausfii.llung bringt. Bei ofterer Wiederholung des Verfahrens resultiert dann 

e~n r~ln wei13es Produkt, und zwar in der Menge bis zu 10%, bezogen auf das Samengewicht, das 
sleh In Wasser zu einer stark sehaumenden Fliissigkeit lOst. Es ist vorteilhaft, die erste alkoho-
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lische Spritlasung ~t aus Bleinitrat unci Ammoniak erhaJtenem, frisch gefilltem Bleibydroxyd 
kurze Zeit aufzukochen, um SQ Fruchtsiuren und Farbstoffe zu entfernen. Das Verfa.hren kommt 
technisch gar nicht in Betracht. 

Es worde auch vorgeschlagen die Bitterstoffe und Saponine des RoJ3kastanienmehles mit 
wisseriger etwa 30proz. AcetonlOsung zu extrahieren. (D. B. P. 291 772.) 

Zur Gewinnung von Saponin aus zucker- odeI' farbstoffreichen Pfla.nzenauszUgen behandelt 
man die wisserigen oder alkoholischen Extrakte bei 60° mit AtzaJka.lilOsung, fillt die schwach 
alka.lische Flililsigkeit mit Mineralsiure aus, behandelt die Fillungen in alkaJischer LOsung mit 
einem reduzierenden Bleichmittel wie Hydrosulfit (Blankit, Decrolin), Schwefeldioxyd usw. 
und erhilt so das feinflockig ausgeschiedene Saponin in sehr reiner, farbloser Form. Das Produkt 
wird dadurch leichtel' 100lich gemacht, da.13 man es bis zur schwach alkaJischen Reaktion mit calci
nierter Soda versetzt. (D. B. P. 314 877.)' 

FUr technische Zwecke geniigt es die zerkleinerten und getrockneten Kastanien mit Benzin 
zu extrahieren.unci mit Alkohol auszukochen. Beim Abkiihlen des Extraktes erhilt man dann 
direkt technisch verwertbares oder noch weiter zu reinigendes Saponin und aJs Extraktionsriick
stand reines Stirkemehl. (Setre 1917, Nr. 33, vgl. auch Nr.24 und die Arbeit von G. Buchner 
iiber Saponinstoffe in Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl. 1917, 101.) 

Nach Kobert konnen die zerkleinerten Samen der RoJ3kastanie, da sie neben dem Saponin auch 
noch den hohen Stirkegehalt hesitzen, direkt aJs Fiillmittel fiir Seifen dienen, denen man bekannt
lich zur Erhohung ihres Waschwertes Stirke und auch mechanisch wirkende Stoffe wie Sigemehl 
oder Cellulose zusetzt. (Selfenfabr. 1914, 903.) 

Nach einer Notiz in Pharm. Zig. 1918, 389 stellen schon die zu einem groben Pulver zerstoJ3enen 
unreifen Friichte der RoJ3kastanie einen wertvollen Seifenersatz dar. 

443. Saponinseifen, -priparate, -waschverfahren. 
Die sog. vegetabilische Seife, dieum 1864 in den Handel kam, war einSaponinprodukt, 

hergestellt aus dem wisserigen oder alkoholischen Extrakt der Seifenrinde. Eine derartige plastische 
unci dann ~etrocknete Fleckseife hestand z. B. aus einem verkneteten Gemenge von 60 Tl. Saponin, 
70 Tl. WeIZen8tirkemehl, 25 Tl. Dextrin, 75 Tl. Zucker, 10 Tl. Honig, 40 Tl. Stirkesiru:p, 100 Tl. 
Glycerin, 4 Tl. Gummi arabicum unci 100 Tl. Wasser; ein konzentriertes, ebenfalls vollig m Wasser 
lasliches Produkt aus 100 Tl. wisserigem Extrakt der Quillayarinde, 20 Tl. Glycerin, 20 Tl. 
Stirkesirup, 40 Tl. Zucker, 20 Tl. Dextrin und der notjgen Wassermenge. (London lourn. 1864, 

288·1in Verfahren zur Herstellung saponinhaltiger Seife war durch D. B. P. 84 427 geschiitzt. 
Man maceriert nach Angaben des Patentes Quillayarinde oder andere saponinhaJtige Stoffe mit 
destilliertem Wasser, behandelt den Riickstand unter Dampfdruck mit siedendem Wasser und 
destilliert den nunmehr verbleibenden Riickstand mit hoc~panntem Dampf. Man engt dann 
das Gemisch der bei diesen drei Operationen gewonnenen :Flililsigkeiten durch Verdamplen ein,' 
versaift das in dem Riickstand enthaJtene Harz mit Kali- oder Natronlauge und vermischt 
das Produkt mit reinster Kali- oder Natronseife. 

Stark schiumende 8eifen erhilt man aus den ungesittigten Fettsiuren, deren Schaumkraft 
durch Zusatz von Saponin weiter erhoht wird (Kastanolseife). trber Saponin- und Zucker
seifen siehe auch 4ie Vorschriften in Selfens.-Ztg. 1918, 883, 401 u. 419. 

Zur Bereitung von Mischungen, die mit Wasser gebrauchsfertige saponinhaltige Reini~· 
ungsmittel liefem, verarbeitet man Panamarinde mit geringen Mengen von 8a.lzen, die Wle 
Natriumsulfit unci primires Kaliumsulfat bei ihrer Auflasung im Wasser schwefiige Siure liefer~; 
diese entfiirbt ihrersaits den bei der Auflasung entstehenden Saponinextrakt ohne das Saponm 
zu zersetzen. (D. B. P. 200 12o.) 

Sarpatil ist. ein durch einen Pflanzenschleim zusammengehaltenes, zur Erzeugung von 
Schaum mit Saponin versetztes Ton e r des iii cat, das im Aussehen gewohnlicher Seife gleicht W?-d 
gute Reinigungswirkung, hesonders zum Entfernen von Scbuppen auf unbehaa.rter Raut (PsoriasIs) 
hesitzt Das Seifenersatzpriparat vermag Medikamente (Schwefel, 8a.licylsiure, Naphthol, Tear. ~u
blimat) bis zu einem gewissen Prozentsatz auch in Form von LOsungen aufzunehmen, eignet SlOb 
jedoch nicht zum Reinigen behaa.rter Raut und ebensowenig zur Verwendung fUr Kinder oder 
weiche Raut, bei der mecbanische Angriffe vermieden werden miissen. (Pharm. Ztg.81, 286.) 
V gl. ebd. S. 449. 
. Zur Herstellung primirer Spaltungsprodukte der Saponine liJ3t man ihre LOsungen 
(z. B. RoJ3kastanienextraktsaponin) in der zehnfachen Menge 5 proz. oder 1 proz. Schwefel
siure lingere Zeit bei Bluttemperatur stehen bezw. kocht die schwicher saure LOsung auf odund 
erhilt so ein hellbraunes Pentosid als amorphe, gallertartige Masse, die sich aus Aceton- er 
Alkohollasung eingedunstet zu einem schneeweiJ3en, rticht hygroskopischen, in Alkohol und Aceton 
leicht 1000ichen PUlver verreiben li.l3t, bezw. ii.hnliche Produkte, die an sich vollig geruchloS 
unci etw88 herb schmeckend sind, deren Staub jedoch die Schleimhiute bedeutend schwicher &f5 
greift, als das Saponin selbst. (D. B. P. 287 816.) Nach dem Zusatzpatent kann man das ~o
Ta.ge Zeit erfordernde Verfahren wesentlich abkiirzen, wenn man die Saponine zur Gewmnung 
primirer 8paJtungsprodukte unter 100° mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt. (D. B. P. 
176048.) 
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Bei einem neuartigen W asch ve rf ahre n setzt man eine das Waschgut enthaltende sap 0 ni n
haltige KochsaJzlOsung der Einwirkung des elektrischen Stromes aus. Das Saponin bleibt 
im Gegensatz zu Seife oder anderen Kolloiden in seiner Wirkung unverii.ndert; die bei der Elektro
lyse entstehenden Gasblii.schen erhohen die reinigende Wirkung dadurch, dal3 sie, mechanisch 
wirkend, sich an den Faserstoffen reiben und die Waschfliissigkeit zur Zirkulation bringen 
(D. R. P. 310 836.) 

444. Andere Schaum- und organische Seifenersatzmittel. 
"Ober den Verkehr mit fettlosen Waschmitteln berichtet Stadllnger in Seifenfabr. 1920, 341. 
Zur Herstellung von Schaum- und Waschmitteln setzt maxi. den durch Schmelzen oder 

Erhitzen von Kohlenhydraten gewonnenen kiinstlichen Schaummitteln Gummi arabicum, 3ndere 
Kolloide oder andere natiirliche Schaummittel zu und erhii.lt so, nicht wie man meinen solIte, 
ein Produkt, das nur die Schaumkraft des Ausgangsmateriales besitzt, sondern ein Waschmittel. 
dessen Schaumkraft etwa das 3-4fache jener der EinzelIOsungen betriiogt. (D. R. P. 287 241.) 

. Zur Herstellung eines stark schii.umenden Reinigungsmittels setzt man die bei der Spaltung 
des Lei mes mittels verdiinnter Mineralsii.uren bzw. wii.sseriger LOsungen der Alkali- oder Erd
alkalioxyde oder Hydroxyde entstehenden Losungen mit Zink- oder Cadmiumoxyd oder -carbonat 
urn und dickt die Massen beliebig weit ein. (D. R. P. 316210.) 

Nach D. R. P. 328 099 mischt man zur Gewinnung krii.ftig schaumender Wasch- und Walk
mittel AlkaJi- oder ErdalkaJisalze von Aminofettsii.uren, die man z. B. durch Kochen von 
Leim mit verdiinnten Mineralsauren erhii.lt, mit 2-3 % einer alkaJischen NaphtholIOsung. 

Zur Herstellung eines fettlosen Wasch- und Walkmittels verknetet man mit AtzalkaJi be
handelten tierischen Lei m mit FettIOsun~mitteln, Saponin, laminarsauren Salzen unter evtl. 
Zusatz von Soda, Pottasche oder Ammoruak. (D. R. P. 328812.) 

Nach Norw. P. 33120 behandelt man Leimwasser oder andere Losungen tierischer Eiweil3-
stoffe zur Herstellung eines Seifenersatzes bis zur Gallertbildung bei hohel' Temperatur mit 
Alkalien, filtriert dann und konzentriert. . 

Plastische, beirn ErkaJten langsam zu seifenartigen Produkten erstarrende Massen erhalt 
man durch Verkneten von Vas eli n mit Lei m 100ung unter evtl. Zufiigung von Alkalien und Tal
kurn zwischen 40 und 100°. (D. R. P. 310266.) 

Die als Gerbstoffe dienenden synthetischen Produkte der D. R. P. 262668, 280233, 290960 
und 291461 sowie ihre wasserlOslichen Sulfo- oder Carboxylderivate, die Leirn oder Gelatine
l?sungen zu fii.llen vermogen, konnen auch als schaumende Reinigungsmittel Verwendung 
froden. Es lassen sich so bei gewohnlicher Temperatur aus Geweben oder Papier Tinten-, Obst
o~er Rostflecken, ebenso auch Verunreinigungen von den Handen leicht entfemen, und man kann 
dIe Prii.parate ebenso wie Seife zum Waschen weil3er oder bunter Wii.sche verwenden. (D. R. P. 
304024.) (Siehe auch Fleckentfernungsmittel Bd. II [842J.) 

Zur Erzeugung von Schaumbildnern fiir fii.rberische Zwecke sulfiert man Xylol, Solvent
naI?htha oder die aus Kohlenwasserstoffen, Formaldehyd und Schwefelsaure erhaJtenen harz
artigen Produktemit schwachem Oleum. Die Na-Salze der S ulf os ii.uren sind in Wasser leicht lOs
l~ch und haben die Eigenschaft, in der Menge von nur 0,5% der Fii.rbeflotte zugesetzt, ohne Ruck
slCht darauf, ob diese alkaJisch, neutral oder angesii.uert ist, starken Schaum zu liefern. (D. R. P. 
312867.) 

Gut schiumende Waschmittel erhalt man durch Verarbeitung einer Grundseife oder von 
Fettsa.uren mit einem wasserlOslichen Alkali- oder Ammoniumsalz der 1- oder 2 - Nap h thali n
sulfosii.ure. (&. R. P. 332649.) 

. Nach Thede, Pharro. Zentrh. 1890, 604 verwendet man Paraffin in der Weise als Wasch
mIttel, dal3 man auf je 10 I Waschfliissigkeit 125 g Seife und 4 g Paraffin einbringt und die Wii.sche 
etwa 1 Stunde unter wiederholtem Riihren und Untertauchen'ln der Fliissigkeit kocht. Dann spiilt 
man zuerst in heil3em und schliel3lich in kaltem Wasser und ringt gut aus. 

Ein gut schii.umendes Waschmittel wird in der Weise erhruten, daLl man mineralische Ole 
~d Fette, z. B. Maschinenol mit Aluminiumsilicat und bis zu hoohstens 10% Seife innig ver
lInscht. (D. R. P. 801 401.) 

Als Seifenfiillstoffe, die hohere Fettsii.uren, was Schaumkraft, Wasch- und Reinigungswirkung 
&:nbetrifft, ganz oder teilweise ersetzen konnen, konnen die 1000ichen Salze gewisser leicht zugang
~cher Oxysii.uren, insbesondere Alkaliacetate oder -glykolate, dienen, die man mit oder ohne 'ba.tz lOslicher, neutraler oder alkalisch reagierender anorganischer Salze in die Grundseife ein
weltet. Es werden z. B. 5,5 kg technische Fettsauren und 4,5 kg 50proz. Milchsaure mit 351 

as~er und 1,3 kg caJcinierte Soda bis zur klaren LOsung gekocht. Die Masse erstarrt nach dem 
~~kiihlen homogen, wird getrocknet und lii.Llt sich in Stucke schneiden. Man kann auch von fertiger 
. elfe und fertigen Lactaten ausgehen und verfii.hrt dann wie foIgt: z. B. 5kg Natronseife werden 
In 30 I 10 proz. wii.sseriger LOsung von milchsaurem Kalium gelOst und kurze Zeit mit 2 kg Pott
asch~ gekocht. Bei der Abkiihlung erhii.lt man eine homogene harte Kernseife, die sich schneid en 
und In Formen pressen lii.l3t. (D. R. P. 298 264.) 

II . Als Waschmittel kann man sich auch der alkaJisch reagierenden Salze von Oxyfetts6uren 
a em oder unter Zusatz ihrer neutralen Salze evtl. zusammen mit verseiftem Montanwachs, 
Wachs~koholen oder anderen hoheren Alkoholen bedienen. Diese Salze liefern einen haltba.ren 

33* 
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schonen Schaum, wihrend die freien Oxyfettsii.uren nur fliichtiH und unbestii.ndig schii.wnen. 
Die Wachsalkohole befOrdern die Schaumbildung und halten sie. (D. R. P. 800 692 und 800 693.) 

Zur Herstellung seifenartiger, kieseisii.urehaltiger KOl'per von fettii.hnlicher Beschaffenheit 
und hoher Adsorptionswirkung, die auch ala Schmiermittel dienen konnen, bringt man W8BBerglas 
oder andere 1000iche Silicate mit Oxysii.uren zur Wechselwirkung und erhii.lt je nach den an
~ewandten Konzentrationen halbfliissige Pasten oder nahezu feste, direkt formbare Wasohmittel. 
(D. R. P. 822088.) 

Die von Flue durch Zusammengiel3en von in Methylalkohol gelOster Ma.lonsii.ure mit einer 
LOsung von Bariumchlorid in Glycerin erhaltene Gallerte liel3e sich vielleicht auch ala Wasch
und Reinigungsmittel verwenden. (Zeltschr. r. angew. Chem. 1918, m, 689.) 

446. Cellulose-(Kleie-, Siigemehl-, Wurzelpulver-)seifen. 
In SeHens.-Ztg. 1912, 1861 veroffentlicht H. Ma90n eine Arbeit iiber die Verwendung des 

Holzes in fein verteilter Form, speziell ala Sii.gemehl in der Seifentechnik und KOBmetik, und 
bespricht die mechanisch reinigende Wirkung, die die Holzfasern ebenso wie die Mandelkleie 
oder Haferflocken ausiiben. 

Na.ch G. Feyerabend, D. Ind.-Ztg. 1878, 887 werden einer Seife, die etwa 44% Fettsii.ure, 
6% Natron und 40% W8BBer enthii.lt. zur Unterstiitzung ihrer reinigenden Wirkung etwa 10% 
Holzstoff beigemengt, der in mechanischer Weise schmutzentfernend wirkt und an Seife sparen 
BOll, ohne die Wii.sche zu schii.digen. 

In O. P. Anm. 2828/10 wird empfohlen diese cellulOBeha.itigen Fiillmittel, ehe man sie del' 
SeifeJllll8BBe zusetzt, mit Glycerin, sehr verdiinnten SeifenlOsungen oder anderen W8BBeranziehenden 
Korpern Z1,l trii.nken. 

Na.ch O. P. Anm. 7988/11 erhii.lt man eine holzstoffhaltige Seife in del' Weise, dal3 man frisches 
Nadelholz mit oder ohne Nadeln und Rinde oder frisches Laubholz unter Zusatz von Oloder 
Fett auf der Feinmiihle vermahlt und die M8BBe in diesem evtl. erwii.rmten Zustande ala Aus
gangsmaterial zur Seifenbereitung verwendet. 

Derartige Produkte werden nach einer andem Osterr. Patentanm. (SeHens.-Z&g. 1913,234) 
such zur Herstellung von Frottierseifen verwendet in der Art, dal3 man der Seifenmasse kurz 
vor der Erstarrung Korkmehl, Korkstaub odeI' Korkgriel3 zusetzt und diese Stoffe durch inniges 
Verriihren gleichmii.l3ig in der M8BBe verteilt. 

Zum Fiillen von Seifen kann man such schlei mig gemshlene cellulOBehaltige Stoffe (Holz, 
Kleie, Altpapier, Sii.gemehl) verwenden, die vorher mit Sii.ure oder sauren Salzen behandelt wurden. 
Diese SchleimBtoffe unterscheiden sich wesentlich von den natiirlichen Schleimstoffen der Algen 
und Moose dadurch, dal3letztere mit Sii.ure Zucker geben und ihre Schleimnatur verlieren. (D. R. P. 
SM098.) 

Zur Herstellung mechanisch wirkender Seifen verarbeitet man gewohnliche Kali- oder Natron
seife statt wie iiblich mit Marmormehl, Bimsstein oder Loofah, die die Haut angreifen und die 
Schaumfii.higkeit der Seife beeintrii.cbtigen, mit gepulverter Reserve cell ulose, das ist eine 
in Form von Zellwandverdickungen imEndosperm vonSamen abgelagerte Substanz, die, wie z. B. 
ElfenbeinnuLlmehl, vermoge ihres Eiweil3gehaltes die reinigenden und schii.umenden Eigen
&Chaften der Seife steigert und vermoge ihres Fettgehaltes eine natiirliche tlberfettung der Seife 
hervorruft. (D. IL P. 222891.) 

Zur Bereitung eines seifenartigen Reinigungsmittels erhitzt man Seifenlaugen, die von d~r 
Seife wihrend des Kochen'J abgetrennte Seifenstuckchen enthalten, bei 80-900 mit 15% Kaolm 
und 15% gemahlener Striinke entkernter Maiskolben. (E. P. 108 428/1917.) 

Ein Waschmittel, das die Haut nicht angreift und sul3er starker Reinigungswirkung 
such noch die Eigenschaft hat Geruchstoffe zu fixieren, besteht nach D. R. P. 271 089 aus zer
kleinerten Weizenkeimen. 

Na.ch Selfens.-Ztg. 1911, 891 wetden den Toilettenseifen vegetabilische Pulver zugesetz~, 
um einen etwa vorhandenen Alkaliiiberschul3 mechanisch zu binden, den Seifen grol3ere Zarthelt 
zu verleihen und ihren mechanischen Waschwert zu erhohen. So erhalten die Seifen relativ hohe 
Zusii.tze (15% und mehr) Ma.ndelkleie oder auch Hafermehl, gepulverte Iriswurzel, Sandelholz
pulver, Cedernholzpulver und femer aucb gepulverte RoLlkastanien [442]. Zu blol3 mechanisch~r 
Reinigung wird gewohnliches Sii.gemehl hinzugesetzt. Die Krii.uterseifen verdanken ihre He~
wirkung nicht dem minimalen Gehalt an Krii.utern, sondem gewohnlich anderen Zusii.tzen me 
TerpentinOl, Borax, Lanolin usw. 

Mandelkleieseife: 85 kg Grundseife, 15 kg Mandelkleiepulver, 200 g GeraniumOi Bourbon, 
20 g Mellilone, 100 g Bittermandelol, kiinstl., 20 g Moschus, kiinstl. 

Teintseife: 95 kg Grundseife, 5kg Mandelkleie, 2kg Borax, pulv., 2kg Lanolin, 200g 
Viodoron, 100 g GeraniumOl, synth., 50 g Neroliol, kiinstl., 20 g MOBChus, kiinstl. hi 

Oatmeal Soap (Haferflockenseife): 95 kg Grundseife, 5 kg Hafe~cken oder Haferme , 
I kg Borax, pulv., 400 g Terpineol, 25 g Moschus, kunstl., 140 g Aubepine, 40 g Neroliol, kiinBtl .• 
25 g Heliotropin, 30 g Nelkenol. 

Schonheitsseife: 95 kg Grundseife, 5 kg Kleiemehl, 3 kg Iriswurzelpulver, 30 g Moschus, 
kiinstl., 200 g TrMol, 200 g GeraniumOi Bourbon, 80 § Benzyla.cetat, 40 g Patschuliol. . 

Veilchenseife: 95 kg Grundseife (evtl. mit 10 Yo Palmolgrundseife vermischt), 5 kg ~~
wurzelpulver, 80 g Moschus, kiinstl., 200 g BergamottOl, 200 g Jonon II fUr Seifen, 45 g JrlBO, 
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fliissig, 40 g Geraniumol Bourbon, 20 g Heliotropin, 40 g Nerolib1, kiinstl. Vber Veil c hen
wurzelpulver siehe SeUens.-Ztg. 1911, 482. 

Englische Veilchenseife (kaltgeriihrt): 32 kg CocosOl, 10 kg Talg, 1,5 kg PalmOl, 21,1 kg 
Natronlauge, 38° Be, 1,5 kg Iriswurzelpulver, 1,5 kg Orangenschalenpulver, 1,5 g Storax, liqu., 
100 g BergamottOl, 200 g Viodoron, 100 g Perubalsam, 200 g Resinoid Iris, 10 g Moschus, ktinstl., 
20 g Neroliol. 

Sandelholzseife: 95 kg Grundseife, 5 kg Sandelholzpulver, 400 g SandelholzOl, 200 g 
Geraniumol Bourbon, 10 g Mellilone, 40 g Neroliol, ktinstl., 25 g PatschuliOl, 60 g Moschus, ktinstl., 
60 g Resinoid Iris. Oder: 100 kg Grundseife, 2 kg Sandelholzpulver gepulvert (oder an dessen 
Stelle Iriswurzelpulver), 400 g SandelholzOl, 220 g Geraniumol Bourbon, 15 g PatschuliOl, 50 g 
Cumarin, 10 g Ambrette-Moschus, Flora, 100 g LinaloeOl, 300 g Infusion Benzoe. - Oder: 100 kg 
Grundseife, 250 g SandelholzOl, 250 g CedernholzOl, 200 g GeraniumOi Bourbon, 40 g Heliotropin, 
10 g Ambrette-Moschus, 200 g Infusion Benzoe. (H. Antony, Selfens.-Ztg. 41, 1109.) Gemeint 
ist das ostindische SandelholzOl, das den Olen aus Australien, Mrika, Westindien und von den 
Fidschiinseln bei weitem iiberlegen ist. 

Cedernholzseife: 95 kg Grundseife, 3 kg Cedernholzpulver, 2 kg Iriswurzelpulver, 300 g 
CedernholzOl, 300 g GeraniumOl, synth., 40 g Heliotropin, 85 g Moschus, ktinstl., 100 g Guajak
holzOl, 35 g Aub6pine. 

Kastanienseife: 100 kg Grundseife, 100 kg RoLlkastanienpulver, 1 kg Borax, pulv., 
1 kg Sapalbin, 60 g Cumarin, 50 g Heliotropin, 400 g Terpineol, 100 g NelkenOl, 50 g CassiaOl, 
50 g Hyazinthin, 40 g BittermandelOl, ktinstl., 60 g NeroliOl, kiinstl. 

Sii.gemehlseife: 95 kg Grundseife, 2 kg Quarzpulver, 10 kg Sii.gemehl, 1 kg Lanolin, 400 g 
PalmarosaOl, 100 g CedernholzOl, 100 g CassiaOl, 100 g Lavandol. (H. Mann, Seifens.-Ztg. 38, 391.) 

448. eelluloseablaugen- (Torfextrakt-), Weizenkeim-, Mehlseifen. 

Auch S u If ita b I aug e lii.Llt sich als Fiillmittel fiir Waschseifen verwenden, denen sie gutes 
Schiumen, erhohte Reinigungskraft und geschmeidigmachende \yirkung verleiht. Der unan
genehme Geruch lii.Llt sich in diesen Ersatzharzwaschseifen durch Parfiimierung verdecken. 
(Wocheobl. r. Paplerlabr. 1906, 814.) 

Die fiir die Waschkraft in Betracht kommenden Bestandteile der Sulfitabilluge sind 
der Rest des unverbrauchten Sulfits und die Harz- und Albumoseseifen. Zur Herstellung einer 
an Stelle der Schmierseife, zu Putz- und Reinigungszwecken dienenden Waschprii.parates ver
arbeitet man die eingedickte Lauge unter evtl. Zusatz von 1-2% Soda mit Kieselgur, Kreide 
oder auch feinstem Sand zu einer gleichmii.Lligen Paste und fiigt, wenn das Waschprodukt Ent
laUSUDg8zwecken dienen solI 2%, zur Reinigung von FuLlbOden 10% Rohkresol zu. (K. LollI, 
Selfeos •• Ztg. 42, 481.) 

Auch aus den Endlaugen der K 801 i i n d us t r i e erhiiJt man ebenso wie aus den Zellstoffablaugen 
d~ch Behandlung mit Alkalilauge oder Alkalicarbonaten,durch Sammeln des entstandenen leimigen 
Nlederschlages und Versetzen mit die Waschwir~ verstii.rkenden, riechenden, fii.rbenden oder 
sonstigen kosmetischen bzw. heilenden Stoffen seifenartige, fettlose Waschmittel von hoher 
Reinigungskraft, die die Haut geschmeidig machen und die Gewebefaser schonen. (D. R. P. 
313840.) 

Die Sulfitablauge hat zwar wegen ihres Gehaltes an ligninsulfosauren Sal zen eine gewisse 
Wasch- und Reinigungskraft, doch wird diese Wirkung durch den MiLlstand vollig aufgehoben, 
daLl die in der Ablauge enthaltenden fii.rbenden Bestandteile die Wii.sche anfii.rben bzw. letztere 
zur Beseitigung des so erzeugten gelblichen Tones so stark gespiilt und mechanisch bea.rbeitet 
werden mull, daLl sie leidet. Von der Verwendung der Ablauge fiir hiiusliche Wasch
z Wee k e ist daher dringend abzuraten. (Selfen'abr. 1918, '14.) 

. Nach D. R. P. 827 886 mischt man zur Herstellung eines fettlosen Wasch- und Reinigungs
m!ttels Sulfitablauge und alkalische Zellstoffablauge, nach deren Re~ und Eindickung 
mIt soviel Ton oder Kaolin, daLl beirn Waschen der Solzustand erhalten bleibt. (D. R. P. 82'1 886.) 

. Zum Waschen und Reinigen kann man sich auch eines Gemenges von Soda und \Vasserglas 
mIt .1-5% der Stoffe bedienen, die man durch Eindampfen und Trocknen der kolloidalen LtisUDg 
gewmnt, dIe durch Extraktion von Torf oder Humuskohle entstehen. (D. R. P. 317402.) Nach 
~~m Zusatzpatent verwendet man das durch Erwii.rmen mit einer Mineralsaure in einem mit Kohlen
St~e vermischten Luftstrom aus f ri sc h gewonnenem S pe c k - oder Pe ch torf gewonnene Produkt 
a em oder zusammen mit anderen fettlosen Waschmitteln sIs Reinigungsmaterial und Seifen
ersatz. Als Ausgangsstoff eignen sich besonders die frischen, strukturlos gewordenen, weichen 
und dickschlammigen unteren Torfschichten. (D. R. P. 8t? 798.) 

Zur Herstellung eines Waschmittels verwendet man zerkleinerte Weizenkei me, in denen 
off~nbar durch Anwesenheit hochaktiver Fermente das EiweiLl im Gegensatz zu jenem der Mandel
~ele und des Bohnenmehles in leichtltislichem Zustande vorliegt, so daf3 die Waschkraft des Mittels 
~~~ besonders groLle ist. AuLlerdem wird durch Anwendung der Weizenkeinu> die Benetzungs
fii.}ugkeit der Haut wesentlich gesteigert, sie fixieren iiberdies Geruchsstoffe in erheblichem Malle 
un? verursachen, daLl die Raut nach dem Waschen oder Baden nicht klebrig ist. wie man dies 
!il Verwend~ der isolierten Keimhauptbestandteile (Gluten oder Maltose) oder bei Verwendung 

er Weizenklele bemerkt. (D. R. P. 2n 089.) 
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Zur Filllung von Seife mit Mehl verfihrt man in der Weise, daB man dem fert~en Seifenleim 
im Kessel etwa 10% 8gridige Kaliwnchloridliisung zukriickt, dann den Mehlbrel aus 5-15% 
Mehl und der gleichen Wassermenge und femer 20% Kaliwasserglas und dieselbe Menge 20gr8dige 
Pottascheliisung zufiigt. Fiir Silberseife verwendet man fiir einen Ansatz aus 4:0 Tl. COttonOl, 
20 Tl. gebleichtem Leinol, 20 Tl. Pferdefett und je 10 Tl. Talg und Kernol eine FiiJ1mpsse, bestehend 
aus 15 Tl. Mehl, 30 Tl. Wasser, 10 Tl. Wasserglas und 4:5 Tl. Abrichtelauge. (SeUenfabr. 1889, 
110 u. 188.) 

Norman empfiehlt ale Filllmaterial fiir Toilettenseifen das Tapiooamehl, das zwar die 
Seifen etwas stumpf 'Inacht und nur fiir dunkelgefirbte und etwas stranger parffunierte Seifen 
brauchbar jet, dagegen billig zu stehen kommt, wenig wiegt und leioht preBbar und formbestindig 
ist, so daB sich ein Versuch lohnen diirfte. (SeUenfabr. 1910, 604.) 

'Ober Seife mit Starkemehlzusatz in 100 Tl. enthaltend: Fettsaure 53,8 Tl., Starke 6,0 Tl., 
Natron 3,5 Tl., Wasser 36,4: Tl. siehe Dingl. lonrn. 128, 82. 

Zur Herstellung fester Seifen in Stiicken- oder Pulverform verarbeitet man quellbare Kohlen· 
hydrate (Starkemehl, Cellulose) und adsorptionsfibige Kolloidstoffe (Ton, Kaolin, Kalk usw.) 
mit so viel verdiinnter Alkalilauge, bis Rich eine gallertartige Masse bildet, die man mit fester 
Seife oder Seifenpulver verknetet. Man kann auch die quellbaren Stoffe allein mit AlkalilOsung 
behandeln und erst dann die adsorptioDBfibigen Kolloidstoffe nebet Seife zusetzen. Der adsorp. 
tionsfibige Kolloidstoff IMlt Rich in dem alkalisierten Quellprodukt durch Fillung eines 100lichen 

. Silicates mit KaJkmilch erzeugen, oder man misoht die warme fliisBige Seife mit der berechneten 
Atzalkalimenge und setzt dann erst die QuellkOrper und Kolloidstoffe zu. (D. B. P. 889047 
bis 889 049.) 

447. Malzextrakt-, Zucker-, Casein- usw. seilen. 

Nach K. Braun, SeUenfabr. 1906, 999, erhalt man neutraIe, gut schawnende Seifen durch 
Zusatz von Malzextrakt, also Malzzucker zur Seifenmasse, deren Alkali mit dem Zucker ein 
Natrium.sacoharat bildet. Ebqnso soIl auch durch den Zusatz von Borax, Pflanzenschleim oder 
Gummi die Bindung des freien Alkalis bewirkt werden, so daB man zu Produkten gelangt, die 
sich ihrer N eutralitii.t wegen besonders zur Herstellung k 0 8 met i s c her Seifen eignen. 

Ale "Daroulen" kommt eine naoh den Angaben von I. Herz, Apoth.-Ztg. 1912, 920, her
gestellte medizinische Hautschutzseife in den Handel, die an Stelle des Alkohols oder der 
8chwefel- und Teerpraparate Zucker enthii.lt, wodwch sie zu einem wirksamen Mittel gegen 
verschiedene Hauterkrankungen wird. . . 

'Ober die Verwendung von Zucker zwn FiiUen von Transparentseifen siehe die zahlenmii.Bigen 
Angaben von A. Herzfeld in Dt8ch. Zuck.-Ind. 1900, 1096; vgl. Selfenfabr. 86, 66 u. 89 und ferner 
die verschiedenen Ansichten betreffs der Wirksamkeit des Zuckers als Seifenfiillmittel bzw. 
ale Fettersatz in den Seifen in Selfenfabr. 3D, 848 (F. Gold8Chmldt). 

Na.ch I. Boe8 und H. Weyland kommt dem Rohrzucker ebensowenig wie dem Alkalisaccharat 
irgendeine Waschwirkung zu, und die Zuckerseife hat demna.ch keinerlei Vorziige, wohl aber den 
Nachteil sehr geringer Schawnkraft und geringerer innerer Reibung, so daB ihr Gebrauchswert, 
das ist das Verhaltnis von Waschkraft zum 8chiidigungsgrad im Vergleich zu jenem der iiblichen 
Kernseife, sehr gering ist. (Chem. Ind. 88, 447.) Auch von einem Schutz der Gewebefasern vor 
der 8chidigenden Einwirkung der alkalischen Waschmittel kann nicht die Rede sein, so daB die 
in den Zuckerseifenpatenten ausgesprochenen Vorziige, die der Zucker, was Schonung der Fasern 
und Farben anbetrifft, bewirken soIl, nicht anerkannt werden konnen. Auch die Behauptung, 
daB der Zucker der gereinigten Ware eine Art Appretur erteilt, ist unzutreffend. (W. Kind, 
8eUeDB.-Ztg. 43, 148.) . 

Auch naoh Untersuchungen von Kohl neutralisiert der Zucker hi:ichsteDB das iiberschiissJge 
Alkali der Seifen, eine reinigende Kraft kommt ibm nicht zu. (8eUeDB.-Ztg. 1921, 866.) 

SchlieBlich spricht sich auch Gan8wlndt auf das entschiedenste gegenden Wert der na.oh D. R. P. 
261880 hergestellten Z uokerseifen aus, da der Zucker keinesfalls, wie in der Vorschrift ange· 
geben ist, Alkali zu binden vermag, und iiberdies die auBerordentlich fleckenreinigende und 
schmutzliisende Eigenschaft des Produktes sehr stark zu bezweifeln ist. 

Das im Handel' befindliche Reinigungsmittel Bemonit ist ein in Wasser nur teilweise IOs
Iiches, gelbbraunes Pulver, das neben 4:,20% Gesamtfettsii.uren etwa 17% Soda, 7,5% Ton und 

·8chlii.mmkreide, etwa 60% Casein oder ii.hnliche EiweiBstoffe enthii.lt. (8elfenB.-Ztg. 48, 889.) 
Casein wird ale Fiillmittel fiir Toiletteseifen den Grundseifenspinen in der Mischtrommel 

als 10proz. Liisung zugegeben, doch lassen sich mit diesem Fiillmittel, das wohl viel Wasser auf
nimmt, es jedoch schon bei der weiteren Verarbeitung der pilierten Seifen wieder abgibt, nur Er
sparnisse erzielen, wenn man yom besten Casein ausgeht und richt~ bereitete Liisungen im rich
tIgen Verhii.ltnis anwendet. (L. Damelm, SeUen8.-Ztg. 1910, 1468.) 

Einen Seifenersatz erhii.lt man auch durch Zusatz von Schaummitteln, Farb- oder Riechstoffen 
zu einer aus Tomatensaft, Soda und Wasserglas verkochten Fliissigkeit. (D. B. P. 810 47?) 

Auch a';18 gepulverten,. ~vtl. zu ~tiicken gepreBten Eierschalen kann man allein oder Jlll 
Gemenge lDlt anderen RelDIgungspraparaten Waschpulver erzeugen, deren Wirkung auf dem 
feinst verteilten EiweiB evtl. zusammen mit dem Calciumcarbonat beruhen diirfte. (D. R. P. 
817 OSI.) 
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Nach F. P. 141888 verwendet man als Seifenfiillmittel LeinsamenpreBriicksti.nde, 
die in schwacher Lauge vorgekocht werden. 

448. W 88sergI8s-Seifenfiillung, Kieselsiure-W 88chmitteL 
Die Methode der Seifenfiillung mit Wasserglas - bis zu 60% des Seifengewichtes - wurde 

nach Fr. Storer. DlngL loom. 188, 488, wegen der Preissteigerung des Kolophoniums wiihrend 
des amerikanischen Biirgerkrieges zum ersten MaJ.e angewandt. Die damaligen Berichte 
iiber die Anwendba.rkeit des Wasserglases an Stelle der Seife stammen von Frledliinder, Lowe 
und Stephan und wurden in Dlngl. loom. 149, 872 (1852) veroffentlicht. Zugleich finden sich 
daselbst die Urteile einer Anzahl gro13er Wischereien und Anstalten, die groLlere Seifenmengen 
verbrauchten und Versuche mit dem neuen Waschmittel anstellten. Die Urteile lauten im all
gemeinen ungiinstig, lLld es wurde iihereinstimmend schon damals auf die Eigenschaft des Wasser
glases hingewiesen, die Gewehe hart, sprOde und briichig zu machen. Nur in Verbindung mit 
Marseiller Seife (I/a: J/,) waren ~wisse VorzUge des Wassergla.ses zu erkennen. 

Mit Wasserglas als WaschIDlttel fiir Leinen wurden hei den ersten Versucben in der Straf
anstalt zu Spandau (1866) sehr gute Erfolge erzielt. 

Uber die Bereitung der Seifen mittels Wassergla.ses siehe Fr. Storer, Polyt. Zentr.-BI. 1883, 828. 
Den Seifen wurde da.maJs hohe Schaumkraft, gute Konsistenz und gegeniiber den Harzseifen, 
als deren Ersatz sie hergestellt wurden, geringe Klebrigkeit na.chgeriihmt. 

Der Wasserglaszusatz solI 10-20% nie iiberschreiten, da ein solches hochgefiilltes Wasch
mittel schlieilich auch grohe Gewebe stark angreift und sogar zerstOrt. Tt'xtilseifen diirfen keines
falls Wasserglas enthalten, da das freiwerdende Natriumhydroxyd zarte Gewehe rauh, briichig 
und nanellartig macht. (H. Kuhl. Selfens.-Ztg. 1918, 469.) 

Ein meist wenig bea.chteter Nachteil der Wasserglasseifen ist ihre geringe La.gerbesti.ndigkeit. 
F. Elehbaum wies schon in Selfenlabr. 1886, 82 u. 184 darauf hin, daLl stark mit WassergIa.s gt'fiillte 
Seifen nur in der ersten Zeit der Lagerung transparent sind, nach langerem Aufbewahren jedoch 
eintrocknen, eine harte Kruste erhalten und erheblich an Schaumkraft verlieren. 

Das fiir die Seifentechnik verwendba.re Wasserglas solI m3glichst ein T e t r a- oder Pen t a -
s iIi cat von der Zusammensetzung Na.O· 4 bzw. 5SiO. sein. Zur Herstellung eines pastenformigen· 
Wasehmittels, das sich in Wasser zu einer opalisierenden Waschbriihe lOst, erzeugt man aus Wasser
glas und Natriumbica.rbonat ein alkalii.rmeres, sich dem Pentasilica.t niiherndes AlkaJisilica.t, in 
dem ein Kieselsauregel fein verteilt ist, das durch eine geringe Menge von Magnesiumhydroxyd 
stabilisiert, d. h. vor EntqueUung und Erhii.rtung geschiitzt wird. (D. B. P. 814 909.) 

Die Waschwirkung der mit Wasserglas gefilliten Seifen ist naturgemi.Ll geringer als jene 
reiner Seifen, dagegen solI die fadensOOwi.chende Wirkung der Wassergla.sseifen nach W. Zenker 
und K. Sohnabel niOOt so groB sein alB jene der ungefiillten Seifen. Bei ofterem Waschen mit 
Wasserglas-Waschmitteln tritt aJlerdings Vergilhen der Wische ein und iiberdies lagert sich fort
schreitend mehr Mineralstoff in den Stiicken ab, so da.J3 sie aJImiihlich barter werden. Wenn auch 
die Ab~erung der Kieselsi.ure in amorpher Form erfolgt, so daLl das 'Zerschneiden der Fa.sern 
wie bei KrystaJIbildung niOOt eintritt, empfieh1t es sich doOO dringend mit Wasserglasseifen ge
w&schenes Gut sorgfiiltigst zu spillen. 1m iibrigen besitzen diese Seifen den Vorteil wagen ihrer 
geringeren LOslichkeit heim Gebrauch spa.rsa.mer zu arbeiten als ungf'fillite Kernseife. (Selfenlabr. 
1917, 226. 249 u. 279.) 

Zur Vermeidung der beim Waschen von Gewehen mit Wasserglas eintretenden Schiidigungen 
nnd zur Verhiitung des starken Reizes, den so gewaschene Wische auf den Korper ausiibt, spillt 
man die gewaschenen oder gebleichten Gewebe mit einer verdiinnten Salmiaklosung nacho 
(D. B. P. 818 298.) 

Zur Herstellung kieselsaurehalti~er Seifen mischt man Fett- und Harzsi.uren unter 
schnellem Riihren bei gelinder Wii.rm.e mit einer natronaJka.lischen WasserglaslOsung und erhiUt 
s~ aus dem formba.ren Seifenleim eine feste, preLlba.re Seife oder auch, je nach den Mengenver
hii.ltnissen, Schmierseifen oder Waschpulver. Die Fettsi.uren diirfen kein Neutralfett entha.lten, 
d~ dieses durch das Wasserglas nicht verseift wird und heim folgenden Versiedendie freigewordene 
Kleselsaure wieder an da.s Alkali gebunden wiirde. (C. Stlepel, Sellenlabr. 190~ 226.) 

Das Wasserglaa findet besonders fiir Bleichseife, Teigseife und Brockenseife aIs Fiillmittel 
V~wendung und erteilt ihnen je nacb der Menge des Zusatzes die Konsistenz, die in den Brocken
seifen sogar SteinhlLrte erreiohen bnn, so daLl man sie moglichst friihzeitig schneiden mull, ehe sie 
zu hart werden .. In Sellens.-Ztg. 89, 1891 bringt R. Schmidt eine Anzahl Vorschriften zur Her-
stellllIlg solcher Wasserglasseifen. . 

Die Zusammensetzung za.hlreicher inlandischer und auslii.ndischer Waschmittel von Art des 
Henkelschen .. Universalwaschmittels" (64 Tl. Wasserglas, 1 Tl. Seife, 1 Tl. Sti.rkemehl, 
32 Tl. Wasser) bringt Skalwelt in D. Ind.-Ztg. 1879, 191. 

Eine hochgefillite weiLle, preLlfihige Wasserglasseife erhiUt man durOO Verseifen von 50 Tl. 
Ta..Ig und 50 TI. Palmkernol mit 50 Tl. '88griidiger AtZIlBotronIauge hei 80° und Vermehren der 
Seife mit 40 Tl. ISgriidiger PottaschelOsung, 40 Tl. 15griidigem SaJzwasser und einem Gemenge 
Von 20 Tl. Wasserglas mit 3 Tl. einer 38griidigen AtZIlBotronlauge. (Sellens.-Ztg. 1911, 281.) 
. Zur Herstellung eines Fillimitteis fiir Seife dickt man nach A. P. 928860 400 kg Natron
wasserglas, 300 kg 42griidige Natronlauge und 75 kg Tonerdehydrat ein. 
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Das Fiillen der Seifen kann na.ch D. R. ·P. 268888 auch in der Weise erfolgen, daB man dem 
zu verseifenden 01 oder Fett bei etwa 50° die erforderliche Menge unl<islichen Kieselfl uor. 
natriums zusetzt, kriftig umriihrt, um das Absetzen des BaIzes am Boden zu verhindern und 
sodann die entsprechende Menge Atzlauge zusetzt, worauf Verseifung stattfindet und die gela
tinOse Kieselsi.ure zu gleicher Zeit in fein verteilter Form ausgefii.llt wird. 

Zur Herstellung eines Reinigungsmittels verriihrt man ein dickes Gemenge von Tragant 
und wisseriger Baponinl<isung mit WassergIas, etwas Harz und Ammoniak. Die in Wasser l<isliche, 
schaumende Masse eignet sich zur Reinigung von Wasche, wollenen und seidenen Geweben, als 
Toilettenseife und Rasierseifenersatz; in Ietzteren heiden Fii.llen entfi.llt der Ammoniakzusatz 
(D. R. P. 811118.) . 

Zur Bereitung kieselsaureha.ltiger Korper von fetti.hnlicher Beschaffenheit und hoher Adsorp
tionswirkung, die als Schmiermittel oder Seifenersatz dienen konnen, bringt man Wasserglas 
mit Milchsi.ure, GIykolsaure oder anderen 0 x ysa ure n zur Wechselwirkung und erhii.lt so kolloi
dale Kieselsaure, die durch Umhiillung mit oxysauren Salzen am Ausflocken verhindert wird, 
wodurch das hohe Reinigungsvermi:igen der fein verteilten Masse bedingt ist. ~D. R. P. 822088.) 

Zur Herstellung emes lockeren Reinigungsmittels erwi.rmt man eine MlBchung von Seife 
bzw. Wasserglas, die neben fettlosen Waschmitteln Alka.libicarbonat oder Carbonat und 5-60% 
Wasser enthii.lt, unter evtl. Zusatz von Saure oder EinIeiten von Kohlensaure bis zur Bildung 
einer kriimeligen Masse. (D. R. P. 828 869.) 

Zur Herstellung von Sparseifen setzt man den Seifen tonerde- oder eisenoxydhaltige, 
basenaustauschende, wasserha.ltige Silicate ala feinste Pulver oder in kolloidaler Form 
in der Menge von bis zu S2% und am beaten wi.hrend der Verseifung der Fette zu, so daB innigste 
Durchmischung erfolgt und unter Ersparnis von 30--60% Seife Massen entstehen, die Schmutz
stoffe und Fette leicht aufnehmen und wegen ihres Silicatgehaltes auch enthi.rtend auf das Wasser 
wirken. Die Silicate spa.lten wi.hrend des Waschvorganges i.hnlich wie die Seifen bei der Be
netzung mit Wasser einen Teil ihres Alkalis ab, worauf ihre Wirkung beruht. (D. R. P. 818626.) 

Nach D. R.P.824140 mischt man das aus Hochofenschlackenmehl mit siedender ver
diinnter Schwefelsi.ure erhaltene Produkt mit iiberschiissigem, gebranntem Kalk, den man als 
breiiges Gemenge von Gips, Tonerde, Hydroxyd, Kieselsi.urega.llerte, Eisen und Manganoxyd 
direkt als Schmierseife verwendet oder gekollert in Stiicke geformt und an der Luft getrocknet 
ala Hartseife in den Handel bringt. 

449. Soda- (Pottasche-)w88chmittel, Bleiehsodapriiparate. 
Eine Zusammenstellung der Patente iiber fettlose Waschmittel bringt S. Hegel in Chem.

ieeD. Wocbenschr. 1919, 820. 
1m a.llgemeinen geniigt bei Mangel an Seife fiir hausliche Reinigungszwecke die Soda, fiir 

Wiische Soda im Gemenge mit Ammoniak und Chlorka.lk, wie auch das im Handel befindliche 
Waschpulver Burnus, dessen Geha.lt an tryptischem.Ferment der Bauchspeicheldriise das Pri
parat befi.higt, die EiweiB- und Fettstoffe des Schmutzes zu 1000n. Fiir gewisse Zwecke bildet 
auch Sigemehl ein gutes Reinigungsmittel, das ebenso wie feiner Ton die Seife ersetzen kann. 
(p. Pooth, Umschau 1918, 708.) 

Zur Gewinnungeines Waschpraparates, bestehend aus Krystallsoda in kleinen Krystalle~, 
verriihrt maa 100 Tl. Ammoniaksoda allmablich mit 70 Tl. S0--90· warmem Wasser, bis ein TeJg 
entsteht, der zu einem Haufwerk feiner Krystallnadeln aufquillt und abgekiihlt das Handels
produkt bzw. ein schiumendes Waschpulver liefert, wenn man ibm oder der Ammoniaksoda eine 
beliebige Menge Seife zusetzt. (D. R. P. 88 827.) 

Zur Gewinnung von kleinkrystallinischer Soda verriihrt man 100 Tl. Ammoniaksoda 
und 290 Tl. 36-37 griidige Soda.l<isung bei 25--40° mit der LOsung von 1,5 Tl. Seife in 4 ~. 
Wasser, erhitzt unter stetem Riihren hoher, kiihlt nach 15-20 Min. die rahmartige FliiBSigk.elt 
auf 65° ab, fiigt dieselbe Menge SeifenlOsung hinzu und stellt die 55° warme schlagsahneartlge 
:Masse in flachen Kasten zur Kristallisation auf. (D. R. P. 87 177.) . 

Zur Herstellung von Feinsoda kiihlt man konzentrierte Sodal<isung in vollig rostfreJen 
Apparaten unter dauernder Bewegung der Fliissigkeit auf ·16-17° ab und gewinnt die feinen 
~talle aus dem gebildeten dicken Krysta.llbrei durch Abschleudern der Mutterlauge. (Zeltsehr. 
f. ijl- u. Fettlnd. 1910, 727.) 

Ein i.hnliches Verfahren zur Herstellung von feinkrystallinischem Natriumcarbonat, das 
wegE'n seiner leichten LOslichkeit in kaltem Wasser zur Herstellung von Waschpulvern ge-
eignet ist, ist farner in F. P. 479646 beschrieben. . 

Zur Herstellung von Natri umcarbonat mit 5-7 Mol. Krystallwasser kiiblt man eme 
die entsprechende Menge Wasser enthaltende LOsung von Natriumcarbonat auf eine Temper.atur 
zwischen 32 und 35° ab und erhalt die Temperatur unter sti.ndigem Riihren bis na.ch beend.~ter 
Krysta.llisation konstant. Ein Waschmittel, das nach diesem Verfahren aus NatriumsilJClI;t 
und Natriumcarbonat hergestellt werden solI, wird in der Weise bereitet, daB man die Krysta.!t~
sationstemperatur des Gemisches der LOsungen je naclt der Menge des zugefiigten NatriumsJJ-
cates zwischen 29 und 30° konstant erhii.lt. Charakteristisch ist, dall sich das Salz mit 10 Mol. 
Krysta.llwasser zwischen 0 und 32°, jenes mit 5 oder 7 zwischen 32 und 35° je na.ch der Menge des 
vorhandenen Wassers bildet. Bei hoherer Temperatur bildet sich das Monohydrat. (D. R. P. 
1t8 '41.) 
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Um Soda in festen Kuchen zu erhalten, triigt man 45 Tl. des etwa 100proz. caJcinierten 
Produktes moglichst schnell unter bestii.ndigem Riihren derart in kaites Wasser ein, da13 keine 
vollstii.ndige Losung eintritt, und gieLlt die milchige Fliissigkeit in Formen, so daLl die MaBse rasch 
erstarrt und herausgeschlagen werden kann. (D. R. P. 67899.) 

Das Waschmittel des E. P. 172261 besteht aus 100Tl. Krystallsoda, 30 Tl. calcinierter Soda, 
je 20 Tl. Salmiak und Glaubersalz und 18 Tl. Seife. 

Urn krystallwasserhaltige SaIze, z. B. Soda, zu trocknen, fiihrt man sie, natiirlich unter Ver
meidung der ZersetzungstemJ>E:ratur, durch stark iiberhitzte R8ume, so daLl die Krystalle unter 
Verlust des plotzlich entwelChenden Krystallwassers gesprengt werden. (Norw. P. 36 666.) 

Zur Entfernung kohlenstoffhaltiger Verunreinigungen aus Soda erhitzt man sie im Gemisch 
mit Natronsalpeter. (A. P. 1419468.) 

Ein sehr wertvolles, wenig beachtetes Wasch- und Scheuermittel ist iibrigens die Holzasche, 
die in jedem Hause gesammelt und verwertet werden solIte, wie es urspriinglich allenthalben ge
schah. Man verriihrt die Asche am besten mit nicht zu viellauwarmem Wasser, laLlt nach ofterem 
Umriihren einige Stunden stehen und verwendet die evtl. durch Zusatz von Wasserglas (zur Kau
stifizierung) oder durch Abkochen mit saponinhaltigen Pflanzenteilen verbesserte La.uge direkt 
als Waschmittel. Del.' Riickstand kann Diingezwecken dienen. 

Zur Aufbereitung von La.ugen, die Soda und Alkaliborate enthalten, kocht man die 
!.augen ein und trennt die in der Ritze sich ausscheidende Soda kontinuierIich von del.' borax
haltigen Mutterlauge ab, wobei die Beobachtung ale Grundlage des Prozesses dient, daLl Borax 
in der Ritze Soda aus LOsungen auszuscheiden vermag. (D. R. P. 260998.) 

Nach A. Ewers enthalten die im Handel befindlichen B lei c h sod a prii.parate neben 44,5 bis 
96,5% GesamtalkaJi (Soda) 3-45% Wasser und 6,25-10,5% Kieselsaure, entsprechend 7,9 bis 
13,25% Wasserglas. Zur Bereitung diesel.' Prii.parate erhitzt man Wasserglas, La.uge und Wasser 
in einem heizbaren Kessel, verriihrt oder verknetet die Masse mit Soda, lii.Llt sie in Pfannen oder 
auf dem Zementboden in diinner Schicht erkaJten, zerstoLlt sie und mahlt sie zu feinem Pulver. 
(Selfens.-Ztg. 43, 266.) 

Nach Selfens.-Ztg.1911, 1119 besteht "Henkels Bteichsoda" aus 36,16% Wasser, 40,22% 
Soda, 23,14% Wasserglas und 0,48% fremden Salzen. Ein ii.hnliches Produkt wird erhalten durch 
Vermahlen eines warmen Gemenges von 60 Tl. 38grii.digem Wasserglas und 40 Tl. Ammoniaksoda. 

Ammoniak entwickelnde Waschmittel erhii.lt man nach D. R. P. 91142 durch Ver
mahlen von Seifenpulver mit der notigen Menge eines Ammonsalzes und so viel wasserfreier Soda, 
daLl diese das freiwerdende Wasser als Krystallwasser zu binden vermag. 

Das sog. "Ozonwaschpulver" von Conradi, das desinfizierende Eigenschaften haben solI, 
besteht nach W. Fahrion, Zeltschr. f. angew. Chern. 1888, 609 aus 50% wasserfreier Soda, 10% 
Olsaure-Natronseife, 10% Ton und 30% Wasser. 

Wie minderwertig zahlreiche Kriegserzeugnisse waren geht aus der Analyse des Waschpulvers 
"Bombastus" hervor, das neben etwa 53% Soda und Ammoniak und 30% Wasser, 17% Talkum, 
Ton und anderen in Salzsaure unlOslichen Stoffen insgesamt nur 0,4% Gesamtfettsauren ent
hielt. Ahnlich bildete das als bester Olseifenersatz angepriesene "Stahionit" eine weif3e, 
~anartig riechende Paste, die nur 2% Fett enthielt. (Selfens.-Ztg. 43, 196.) Siehe auch das 
m Pharrn. Ztg. 1912, 686 beschriebene Prii.parat, bestehend aus: 23,8% Soda, 17,7% Natron
wasserglas, 16% St8.rke, 4,9% Tonerde, 4,8% Atznatron, 3,7% Natronseife und 29,1 % gebundenem 
Wasser. Vgl. A. P. 1046 847. 

Das ebenfalls wii.hrend des Krieges im Handel erschienene Minloswaschpulver enthielt 
neben rund 55% Soda, 8% Wasserglas und Kochsalz und Wasser nur 2,82% Reinseife, war daher 
als minderwertig und wegen seines hohen Soda- und Wasserglasgehaltes als schii.dlich zu verwerfen. 
(K. Braun, Selfenfabr. 86, 86 u. 89.) 

Ein Wasch- und Putzmittel besteht aus einem evtl. mit Kochsalz gefiillten Gemenge von 
20 Tl. Soda, 20 Tl. Pottasche, 10 Tl. Calciumcarbonat (Schlii.mmkreide) und 7 Tl. Kleesalz oder 
• Tl. Oxalsaure. (D. R. P. 820949.) 

460. Glaubersalz-, Bittersalz-, Kalkwaschpulver. 
Glaubersalz und Bittersalz sollten als Sodaersatz in del.' Waschmittelindustrie nicht An

wendung finden, da sie keine reinigenden Eigenschaften besitzen und haufig bis zu 0,5% Eisen
oxyd enthalten, das der Wiische einen schwerentfernbaren, gelblichen Ton verleiht. Neben Seifen
P~ver lii.Llt sich Bittersalz iiberhaupt nicht verwenden, da durch Wechselwirkung Magnesia
selfen entstehen. Auch den Magnesiumverbindungen von Art des Handelsprodukes Fanis 
(Magnesiumoxychlorid, erhalten aus Ma~esiumchlorid und Magnesiumcarbonat) spricht H. Kiihl 
i6<!en Wert als Waschmittel ab, da die mit Wasser eine milchige, Kohlensaure entwickelnde F1iissig-
Scelt bildenden Prii.parate weder durch den feinen Magnesiaschlamm noch durch den geringfiigigen 

haurn reinigend wirken konnen. (Seifens.-Ztg. '6, 668.) 
G Ein brauchbarer Ansatz fiir feste Waschmittel enthii.lt 30% calcinierte Soda, 10% calciniE'rtes 

laUbersalz, 15% 38proz. Wasserglas, 5% 20proz. Natronlauge und 40% Wasser. Fiir Wasch
~sten wii.hlt man Gemenge von 20% calcinierter Soda, 5% Pottasche, 10% Glauber&alz. 35% 

.asser, 22,5% 38grii.diges Wasserglas, 7,5% 20grii.dige La.uge. Zur Bereitung fliissiger Wasch
;Ittel erniedrigt man die La.ugerunenge und set,zt dem Wasserglas eine wii.sserige LOsung von 

ottasche zu. (Bergo, SeUeDs.-Ztg. 1917, 919.) 
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Seifeni.bnliche weiche WaschkOrper gewinnt man dadurch, daB man Wasserglas unter Zusatz 
~inger Mengen calcinierter, mit Wasser abbindender Salze, z. B. mit calciniertem Glaubersalz. 
m Stiickform bIingt. (D. R. P. 806 f81.) 

Ein anderes Wasch- oder Reinigungspulver erhiiJt man dUL'ch andauerndes Verriihren einer 
konzentrierten LOsung von calciniertem Glaubersalz mit einer evtl. mit Oxalsiure, Salmiak 
oder Borax versetzten mOglichst konzentrierten Atznatroniauge, bis ein gleichmiiBiges amorphes 
Pulver entsteht. Man ka.nn im Laufe des Riihrvorganges nooh Wasserglas oder Sulfit oder Bisulfit 
ZUSE'tzen und femer durch einen Zusatz von Mineralsiure die firbenden Stoffe der Rohmaterialien 
niederschlagen, so daB weiSe Farbpulver resultieren,' (D. R. P. 808 800.) 

Eine Reinigungsmasse, die aJs wesentliche Bestandteile Kalk und SOda enthiiJt, wird na.ch 
W.Olsner, 8eUens.-Ztg. 1912, 870, hergestellt durch Verriihren einer dicken, aus 245 kg frisch
gebranntem Kalk erhaltenen Kalkmilch mit 10 kg roter Erdfarbe und 300 kg pulverisierter Soda. 
Zur Verbesserung diesas Reinigungsmittels kann ma.:. der Kalkmilch vor Zugabe der anderen 
Stoffe 10 kg geringwertiges, verseifbares 01 und 5 kg 36griid~e Latige zufiigen. 

Zur Herstellung eines WaschmitteL fiir Gewebe, Stein, Meta.lle, Olanstrich, KochgefiBe usw., 
sowie eines Mittels zur Kfuoperreinigung werden in 50 TI. einer gE'Sittigten, wiisseriged LOsung 
von AtzkaJk 11/. TI. Kochsalz gelCist und unter fortwihrendem Um.riihren JO'Il. W&'lSerglas 
zugefiigt. Die Uisung ist vor dem Gebrauch so lange zu schiitteln, bis sie milchartig aussieht. 
(D. R. P. 296 090.) 

Obtv die Verwertung von Kalium- und Natriumcarbonatlaugen, die man im konzentrierten 
Zustande mit Calciumoxyd. bis zum Eintritt der Reaktion erhitzt, wobei ein pulvel'farmiges Pro
dukt entsteht, das bleichende und beizende Eigenschaften besitzt uad aus AlkaJi- und Calcium
carbonat und Alkali- und Calciumhydrat besteht, siehe D. R. P. 102826. 

Zur Herstellung eines Reinigungsmittels £iir Hausw8sche, das keine itzende Wirk\L.lg zeigt 
und das sicb auch zur Entfernung alter Lackanqtriche eignet, behandelt man den bei dar Leder
leimfabrikation entfaJIenden Kalkschlamm und die Riickstinde aus den Leim<!iedekesseln mit 
verdiinnter Schwefelsiure oder Bisulfatl,uge, trennt die Fettsiure und den aJs Diingemittel ver
wendbaren Niederschlag von der LOsung ab, setzt dieser, wenn die Gewinn~ fester Produkte 
beabsichtigt ist, bis zu 50% Soda bzw. weniger Soda zu und konzentriert dann un Vakuum. Das 
Wasch- und Putzpriparat eignet sich dann auch aJs Wollwalkmittel. (D. R. P. 812906.) 

Ein anderes Wasch- und Putzmittel besteht nach D. R. P. 820 949 aus Soda, Pottasche, 
Calcium c ar bona t und OxaJsiure. 

Zur Herstellung eines Waschmittels zersetzt man in Siilre lCisliche Hochofenschlacke 
mit verdiinnter Schwefelsiure und mischt den steiflll Brei aus Gips, Tonerdehydrat, Eisenoxyd, 
Manganoxyd, KieselsiuregaJlerte, Silicaten und KaJkmit iiberschiissigem Kalk. (D. R. P.82414O.) 

Zur Herstellung trookener, staubfeiner Wasch-, Bleich-, Scheuer- und Putzmittel verarbeitet 
man calcinierte Soda, Wasser und Seife in der Wiirme mit kalter Luft zu einem staubfeinen trookenen 
Pulver. Nach dem Zusatzpatent wird das Verfabren auf fettfreie Mischungen ausgedehnt. (D. R. P. 
299 988 und 837 682.) 

461. Talkum-, Borax-, Phosphat- usw. Waschmittel. 
An Stelle der Swke bnn in der Seifenfabrikation mit Erfolg Talk angewendet werden, 

da er wie die Stirke Teer-oder pflanzlichen Farbstoffen, ebenso Wohlgeriichen gegeniiber groae 
Adsorptionsfihigkeit besitzt. Rezept fiir Waschseife: 5kg Atznatronlauge, 5 kg Talkum, 5 kg 
Kolophonium, 5~ Rindstalg. -Teerschwefel- und Carbolseife: lOO~Olidfettsiure,dUIl;kel, 
12kg Holzteer, 3kg Schwefelbliiten, 15kgTalkum, 50 kg Natronlauge. - dookey - Klubselfe: 
4 kg Talkum, 30 kg Palmolgrundseife, 100 g Veilchenwurzelpulver, 100 g PomeranzenschaJen
~,::: 65 g BergamottOl, kiinstIich, 30 g Geraniumol, 20 g PatschuliOl, 60 g PerubaIsam, 20 g 

in, 10 g Heliotropin, 400 g Infusion Benzoe, 16 g Farbe Nr. 58 S. und C. Auch bei Her
stellung von Schmierfetten bnn Talk mit gutem Erfolg aJs Fiillmittel Verwendung finden, ebenso 
zur Anfertigung von Seifenpulvern. (Rohland, Selfenfabr. 86, 997.) . 

'Vber die Seifenfiillmittel Blanchin, ein talkumihnliches feines geruchloses Pulver, d~ m 
der Menge von 20-30% nur bei gleichzeitiger Fiill~ mit 20-50% Mehl in Eschweger, Leun
und geriihrte Toilettenseifen verarbeitet werden bnn, s18he I. Danuohn und G. Weber in Selfens'"l 
Ztg. 1907, 1186 u. i908.914. Die Fiillung geschieht am einfachsten in der Weise, da13 man Me~ 
mit Pottasche oder KaliumchloridlCisung anriihrt, dann die gleiche Menge Wasser und Bla.nchi 
zukriickt, mit etwas Seife aus dem Kessel verriihrt und dann die ganze Fiillung in den Kasse 
scbopft. , 

Zur Herstellung asbesthaltiger Seife setzt man dem mit Alkalilauge zu verseifenden 
Fett, Fettgemisch oder Harz nach D. R. P. 97 716 wihrend des Verseifungsprozesses fein ver
teilten Asbest zu und soll so zu Seifen von vollstindig homogener Beschaffenheit gelangen. Del~ 
Asbest ist nicht nur Fiillstoff, sondern er erhoht auch in Oemeinschaft mit dem fettsauren Alka 1 

die Waschwirkung in der Weise, da.B er die 8chmutzteilchen einhiillt und entfernt. . 
Nach I. Sehaal bnn eine mit 40-50% Kaolin und Talkum gefiillte, mit 30% KaJiIauge 

gesottene Grundseife noch als brauchbare Feinseife gelten und sogar 60% der Fiillung fiihren noaJch 
zu einem gut verkAuflichen Handelsartikel. Da nun wihrend des Krieges Seifen mit mehr S 

20% Fettsiuregehalt unzuliissig waren, sollte eine fliissige Grundseife mit 60% FettsiuregalehaJt 
erzeugt werden, die man mit der doppelten Menge Kaolin bester Qualitit so lange durch W zen 
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laufenlieB, bis die knetbe.re Beschaffenheit der Masse ihre Verarbeitung in der Stangenpresse 
gestattete. B. Ockel ist hingegen der Ansicht, daB gewohniicher Ton richtig in die Seife ver
arbeitet, im Gegensatz zu Ta.lkum, da.s sich nicht eignet, und Kaolin, das zu wertvoll ist, die 
Waschkraft der Seife erhoht. (SeHenfabr. 86, 441 bzw. 466.) S. das nachste Kapitel. 

In D. B. P. 1247 ist ein Verfahren zur Bereitung einer Seife mitgeteilt, die etwa 10% phos
phorsa.ures Na.tron enthii.lt, da.s man in den fertigen Seifenleim einkriickt. Diese Seife solI 
nicht nur die hoohste Ausnutzung des Fettes ermoglichen, sondern auch die Wiische nicht an
greifen, hartes Wa.sser durch Ausfii.llung des Kalkes a.ls phosphorsauren Kalk weich machen und 
eine gewisse desinfizierende Wirkung besitzen. 

Nach E. P. 8691/10 erhoht ein Zusatz von Natriumborosilicat die Reinigungsfii.higkeit 
der Seife, Seifenpulver usw. Ein solches Produkt wird z. B. dargestellt durch Vermischen mole
kularer Mengen von Natriummonoborat und Natriumsilicat mit einer Seifenmasse. 

Na.ch D. B. P. 71180 wird die reinigende Wirkung gewohnlicher Seife wesentlich erhoht, 
wenn man ihr pro Kilogramm etwa. 6 g Natri umwolframat zusetzt. 

Zur Herstellung ha.ltbarer Seifentabletten tablettiert man gleiche Mengen einer entwi:i.s
sarten Natron- oder Kaliseife und entwi:i.ssertes Boraxpulver. Die so erzeugten Tabletten oder 
Kugeln zerfallen bei Beriihrung mit dem Waschwa.sser linter dem Druck der Handflii.chen zu einem 
leichten schaumigen Schlamm, so daB, nicht wie es bei den z. B. in den Toiletten der Eisenbahn
wagen verwendeten Seifenstiickchen der Fall war, unverbrauchte Seifenreste iibrigbleiben. 
(D. B. P. 266687.) 

'Ober Anwendung des Borax a.ls Wa.schmittel siehe die ersten Angaben in Dingl.lourn. 183, 416. 
Na.ch E. P. 18008/1910 erhii.lt man gekornte Seife oder Seifenflocken mit Boraxgehalt. 

wenn man Na.tronseife mit einer heiBen BoraxlOsung mit oder ohne Zusatz von gepulvertem 
Borax innig verriihrt. 

4:62. Ton- (Sapropel-)waBchmittel. 
'Ober die Verwendung des kolloida.len Tones in der Seifenfabrikation siehe die Angaben von 

Weston in SeHens.-Ztg. 1920, 019. Vgl. G. WelBenberger, KoUold-Z. 1920, 69. 
Man unterscheidet die seifenha.ltigen wirklichen Tonseifen von den fettfreien Tonpasten 

oder Tonsteinen. Erstere gewinnt man aus einer Grundseife oder einem durch Losungen ver
mehrten Seifenleim durch trockene oder na.sse (Wa.sser, Potta.sche-, Soda-, Sa.lzlosung) Vermischung 
mit Ton, Kaolin, Ta.lkum, Tripel, Bolus, Kieselgur, Schlii.mmkreide, Bimsstein, Sand oder anderen 
erdigen Materia.lien. Die Tonpa.sten und Tonsteine werden je nachdem, ob man sie ohne jedes 
SchaumvermOgen oder schii.umend oder harzha.ltig wiinscht, durch biolles Formen der Tonan
schlii.mmung bzw. Zusatz von Saponin bzw. Zusatz von verseiftem Kolophonium bereitet. Diese 
letzteren h&-zha.ltigen Tonpa.sten bilden dann den 'Obergang zu den Tonseifen. In P ul ve rform 
gewinnt man die Tonwa.schmittel, wenn man entweder Ton mit Soda oder mit Saponin oder ge
mahlener Quillaja mischt oder das erdige Material in der Mischmaschine mit einem aus Harzseifen
leim und Soda. bereitetem Pulver verarbeitet. (SeHens.-Ztg. 43, 496.) Vgl. Pharm. Zentrh. 1916, 
123: Bolus alba. alB Wa.schbehelf. 

Auch bei den Tonseifen beruht die Waschwirkung wie bei den Fettseifen auf der a.dsorbie
renden Wirkung und ferner a.uf der Fii.higkeit des Tones, mit dem Wa.sser eine Emulsion zu bilden, 
die die eingehiillten Stoffe fortnimmt. Hervorhebenswert ist, daB die Waschkraft des Tonseifen
produktes mit 90% Ton wesentlich giinstiger ist als jene einer mit nur 20% Ton gefiillten Seife. 
Der Kolloidton, den man Seifen und Wa.schmitteln zusetzt, erhoht deren Schaumkraft in hohem 
Malle, da er die Oberflii.chenspannung der LOsung bei 20 und 450 um 9,1 bzw. 6,9% mehr erniedrigt 
als reine. Seife. (H. Kiibl, Selfens.-Ztg. 48, 680 bzw. ebd. 47, 619. 

Der zu· Wa.schzwecken verwendete Ton soll steinfrei, lufttrocken, von grauweiBer Farbe, 
ohne braunrote Flecken sein, die auf Eisenoxydverbindungen schlieJ3en la.ssen, und muJ3 sich mit 
~asser zu einer plastischen Ma.sse und weiter zu einer 1 proz. Suspension verarbeiten la.ssen. die 
mnerhalb 2 Stunden zu 30% in Schwebung erhalten bleiben muJ3. Nach 48 Stunden filtriert 
.soll ein Riickstand von kolloidal gelostem Ton hinterbleiben. Der Wirkungswert der kolloidalen 
Tonteilchen erfii.hrt eine Steigerung nicht nur durch Alkalien, und zwar besonders Natronlauge, 
~a.triumcarbonat und Ammoniak, weniger Kalilauge und Pottasche, sondern auch durch lOsliche 
S~~lcate. Saponin, Seife, BluteiweiB und Gelatine. So behandelte Tone zeigen dann eine bedeutende 
~osefii.higkeit fiir Fett und Blutfarbstoffe, nicht aber fUr die EiweiJ3stoffe des Blutes, die fest 
un Gewebe ha.ften und auch durch Saponin allein nicht entfernt werden konnen. i. Mit Alkalien 
als kolloidweckende Stoffe lieBe sich zwar auch in diesem FaIle Reinigung bewirken, doch stell ten 
R. Serger und E. Alpen in diesem Fall die stark schii.digenden Einfliisse des Kaolin-Alkaligemenges 
auf die Wiische fest. (Ref. in Zeltschr. r. angew. Chem. 1918, 64.) Vgl. H. Kiihl, Selfens.-Ztg. 
48, 879. 
. Auch nach Angaben von F. E. WestoB soIl Kolloidtonseife eine grollere Reinigungskraft be

Bltzen alB gewohnliche Seife, mit der sie da.s hohe Emulgieru!Wvermogen teilt. Sie erzeugt 
B~arken, beBtii.ndigen Schaum, z. B. auch in stark verdiinnten Losungen von Olsaurem Natron, 
d~e sOIlBt ohne Tonzusatz beim Schiitteln nicht schii.umen. (Selfens.-Ztg.47, 519.) Vgl. dagegen 
~le Angaben ebd. lahrg. 1917, 114, denen zufolge gera.de die kolloidale Beschaffenheit des Tones 
lDSofern von Nachteil ist, alB Bolcher Ton mit der Seife eine Adsorptionsverbindung eingeht. 
wodurch die Schaumbildung und damit die Wa.schwirkung herabgesetzt wird. Immerhin sind 
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diese Praparate aus Talk, Bolus oder iihnlichen Silieaten, z. B. durch Pflanzenschleim, gebunden 
und mit etwas Saponin versetzt (Seifenersatzmittel Separtif) wrhrend des Krieges die einzigen 
Reinigungsmittel gewesen; sie worden auch mit Medikamenten wie Salicylsaure, Naphthol, Teer, 
Sublimat usw. zusammen verarbeitet. 

Hochgefiillte, feste, geformte Seifen erh8.lt mandurch Zerkleinern und Troclmen einer Mischung 
von Seife und Ton, folgendes Mahlen. und Einpressen in Formen. (D. R. P. 881 716.) 

AuJ3er den geschlimmten Tonen und Kaolinen eignet sich auch Walkerde in hohem Grade 
zur Herstellung von Waschprod ukten. Man prel3t auch aus diesem Material fiir technische 
Zwecke Stiicke, bzw. erhoht die plastischen Eigenschaften des Tones zur Herstellung von Toi
lettentonen dadurch, dal3 man ibm Seifenlosungen, Leim oder andere organische Schleim
oder Bindemittel zusetzt, um so zugleich seine Eigenschaft, schnell Wasser aufzunehmen und zu 
zerfallen, moglicbst herabzudriicken. Um andererseits den Quellzustand des Tones zu erhalten, 
lal3t man in ibn SaIze einkrystallisieren, die viel Wasser aufnehmen konnen, und erh8.lt dann nach 
weiterem Zusatz von 1 % Harzseife sehr verwendbare Reinigungspraparate. (Selfenfabr. 36, 493.) 

Nach E. P. 162691 gibt besonders der Ben toni t ein natiirlich vorkommendes wasserhaltiges 
Aluminiumsilieat mit Wasser angeteigt eine Masse, die man S e if en, Polier- und Reinigungs
mitteln zusetzen kann. 

Zur Erhohung der Waschkraft von Tonreinigungsmitteln und zu ihrer Festigung setzt man 
dem Ton nassen Holzstoff oder Papiermasse zu, die das rauhe Gefiihl, das manche Tone auf der 
Haut erzeugen, aufhebt, iiberdies die Abniitzung der Masse verzogert und so der Verschlammung 
der Hausabwisserkan8.le vorbeugt; (D. R. P. 306 236.) 

Das Waschmittel "Ding an sich" ist ein Gemisch von Aluminiumsilicat (Bolus) und Cal
ciumcarbonat. Zur Neutralisation des entstehenden Atznatrons wird noch Natriumbicarbonat 
zugefiigt. (Pharm. Zentrh. 1911, 641.) 

Ein Seifenersatz, der trotz seiner AIkalitii.t Haut und Gewebe nicht angreift, wird na.ch D. R. P. 
300 624 aus einem Ton-Alkaligemenge durch Zusatz von Mine.ralol erhalten. Siehe auch [464 rf.]. 

Zur Herstellung eines Waschmittels oder Seifenersatzes erwii.rmt man bis auf einen Wasser
gehalt von 30% eingedampftes Sapropel (Faulschlamm) mit irgendeiner Celluloseablauge evtl. 
unter Wasserglaszusatz auf 100°. (D. R. P. 310061.) 

463. Aluminium- und Magnesiumhydroxyd-Wasehmittel. 

An Stelle des kolloidalen, in Wasser milchig verteilbaren Tones wurde mit noch grol3erem 
Erfolg das in noch hoherem MaLle disperse gef8.llte Aluminiumhydroxyd a.ls Waschmittel einge
fiihrt, das ebenso wie die magnesiumhydroxydhaltigen Praparate Kollodor und Eupolin 
nach H. Kiihl vorziiglich reinigende Eigenschaften haben solI. Die Ansichten iiber den Wert 
dieser Mittel sind iibrigens geteilt. Mischungen von kohlensaurer Magnesia mit Calciumchlorid 
sind jedenfalls minderwertig, wie auch Kalk-, Tonerde- und Magnesiumsalze als Waschmittel 
wertlos sind. (H. Kiihl, Selfens.-Ztg. 1918, 369 und 46, 678.) 

Ein sehr wirksames Handwaschprii.parat erhilt man durch warmes Verriihren von 2 Tl. 
Magnesiumcarbonat, 8 Tl. konzentriertem Wasserglas und 4 Tl. OIsiure; nach Beendigung der 
Kohlensaureentwicklung setzt man noch 1 Tl. Krystallsoda zu und formt die Masse zu Stiicken. 
(Polyt. Zentr.-BI. 1864, 204.) 

Zur Gewiunung eines Reinigungsmittels fiir Wische, das auch als Putzmittel verwendbar 
ist, emulgiert man nach D. R. P. 196 393 schwefelsaure Tonerde in LOsung mit der Hilfte Kalk
milch und kocht diese Emulsion mit etwas Glycerin und der doppelten Menge Wasserglas oder 
Wasserglasseife. Nach dem Zusatzpatent (D. R. P. 214 660) wird ein Mittel zur Wischereinigung 
oder fiir andere Putzzwecke hergestellt, wenn man Alumiruumchlorid, Tonerdenatron oder andere 
ganz oder teilweise 100liche Tonerdeverbindungen in gesii.ttigter LOsung mit 10% Soda, pottasche, 
AlkaliIauge oder Ammoniak und Wasserglas von 39° Be vermengt. Die Emulsion wird koliert 
und mit Glycerin oder Seifen oder mit wasserlOslicher Starke, Gelatine usw. zusammengeschmo1zen. 

Mit Wasser kolloidal anschlammbare Reinigungsmittel erhilt man dwch Mischen von Alu
miniumsulfat mit Soda oder einer anderen Kohlensii.ureverbindung des Natriums oder mit Magne
siumcarbonat, evtl. bei Gegenwart eines Bleichmittels. (E. P. 146 222.) 

Ein pastoses Waschmittel erhiiJt man aus dem zunii.chst siruposen Umsetzungsgemenge von 
2,5 Tl. Magnesiumchlorid, gelOst in 5 Tl. Wasser, 3 Tl. 331/ aproz. Natronlauge, 80,5 Tl. 37,5 gri
di~es Wasserglas und 2 Tl. Bicarbonat beim Stehenlassen. Das ~ebildete, die Stabilisierung des 
Kieselsauregels bewirkende Magnesiumoxydhydrat kann man auch aus dem Chlorid und K~lk
hydrat oder aus Wasserglas und gebrannter Ma.gnesia vorher erzeugen und dem Reaktionsgem~ch 
zusetzen. (D. R. P. 314 909.) Man arbeitet nach einer Abii.nderung des Verfahrens in der WeISe, 
daLl man die wisserige Bicarbonatsuspension in die rasch bewe~ Misohung von Magnesiumhydr
oxyd und Wasserglas evtl. unter Druck einstromen l8l3t. Das BlCarbonat kann auoh durch Kohlen
saure ersetzt werden. (D. R. P. 318 101.) 

Ein leichtes, infolge seines Gehaltes an Magnesiumoxyd und -oxychlorid reinigend wirkendes, 
schaumerzeugendes Seifenersatzprodukt erhiiJt man durch Vermischen von Magnesia.zement , 
der aus der spezifisch leichten Magnesia. auf heil3em Wege erzeugt wurde, mit Magnesiumcarbonat, 
Bariumsuifat, Kaolin oder anderen Feinpulvern vor der Erhii.rtung. Die seifenii.hnlich formbaren 
Stiicke Hefern mit Wasser verrieben Schaum ohne pulverig zu zerfallen. (D. R. P. 308609.) 
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Nach dem Zusatzpatent vollzieht man die Umsetzung in der KiiJ.te bei Gegenwart iiberschiissigen 
Carbonatee, arbeitet also in der Weise, daB man z. B. ein Geme~e von 10 Tl. Magnesia. usta 
und 40 Tl. Magnesiumca.rbonat mit 110 Tl. einer 18 proz. MagneslumchloridlOsung unter evtl. 
Zusatz von Farb-, Riech- oder Heilstoffen verknetet, den zihen Teig in Stiicke schneidet und formt. 
(D. B. P. 811160.) Na.ch einer Abinderung des Verfahrens wii.ssert man die Stiicke na.ch kurzer 
Abbindezeit, um das noch unverbundene Magnesiumchlorid herauszulOsen und ein Na.chhirten 
des Produktes zu verhiiten. (D. B. P. 818819.) 

Auch durch Vermischen von mit Kalk versteiftem Wasserglas mit Magnesiumca.rbonat und 
Atza.lka.li erhilt man ein seifenartiges Produkt, das auf der Raut wegen des gebildeten Magnesium
hydroxydes bzw. -hydrosilica.tee ein fettii.hnliches Gefiihl erzeugt. (D. R. P. 811 968.) 

In D. B. P. 826796 wird a.ls gaJlertiges, seifenartiges Reinigungsmittel eine Metallsilicat. 
100ung verwendet. Man vereinigt z. B. die LOsung von 24 Tl. 38-40gridigem Wasserglas mit 
jener von 20 Tl. krystallisiertem Magnesiumchlorid in je 1000 Tl. Wasser. 

Die mit gelformigem Aluminium- oder Magnesiumhydroxyd gewaschenen Stoffe werden 
zweckmiBig zur Vberfiihrung des dem Gute noch anhaftenden Waschmittels in wasserlOsliche 
Form und zur Entfernung des von Schmutzresten herriihrenden grauen Scheines auf dem Wasch
gute mit sehr verdiinnten Siuren oder sauren Salzen namentlich mit Salmiak na.chbeha.ndelt. 
(D. R. P. 819472.) 

Zur Herstellung eines Seifenersatzes behandelt man die 70-80° warme Kaliendlauge 
(Bd. IV [18]) mit 5,5-6,5% Atzkalk entha.ltender Ka.lkmilch, deren Menge jedenfa.lls geringer 
Bein solI, als dem Magnesiumgeha.lt der Endlauge iquiva.lent ist, und scheidet so den Gips nicht 
in harten Kornchen, sondern in kleinkrystallinischer Form ab. Bei groBerem Gipsgeha.lt kann 
man auch zuerst durch Chlorcalciumzusatz den Gips abscheiden und ibn vor der Ka.lkmilch
behandlung abfiltrieren. (D. R. P. 820048.) 

Zum Waschen und Reinigen behandelt man das Waschgut mit wasserreichem gelformigem 
Aluminiumhydroxyd, das man durch Umsetzen von Aluminiumsa.lzlOsungen mittlerer Kon
zentration (1 : 20-100) mit iiberschiiss~em Ammoniak erzeugt. Die Fii.llungen sind filtrierbar 
und auswaschbar und besitzen hoohst dISperse Form, sie clringen in der fein verteilten Form in 
aIle Gewebefasern ein und emulgieren daselbst die Fett- und Schmutzteilchen ii.hnlich wie Seife. 
(D. B. P. 828 198.) 

Als Wasch- und Reinigungsmittel fiir Raut, Wische oder Gebrauchsgegenstinde aus Holz 
oder Meta.ll eignet sich ga.llertiges Aluminium- oder ~esium-, auch Eisen- oder Kieselsiure
hydroxyd, die in der Form, wie man sie durch Ausfii.llen z. B. einer verdiinnten Aluminiumsa.lzlOsUDg 
mit Ammoniak erhilt, mit Fetten, Olen und Kohlenwa.sserstoffen, leicht emulgierbar sind und 
Bich trotz ihres Wasserreichtums mit' Kohlenwasserstoffen, ErdOl, Tetra.chlorkohlenstoff, Tri
chlorithylen oder anderen in der Reinigungstechnik verwendeten Stoffen leicht mischen. (D. B. P. 
812220.) Nach dem Zusatzpatent setzt man dem gelfOrmigen Aluminiumhydroxyd zur Erhohung 
der Waschfii.higkeit mittelfette Kaoli n tone oder Magnesiumsilica.te zu. (D. R. P. 818762.) 
Na.ch dem weiteren Zusatzpatent behandelt man das Wa.schgut mit gelformigem, kolloidalem 
~esiumhydroxyd, das man als schiumendes Produkt durch Fillung von Magnesiumchlorid 
bzw. Ka.liendlauge mit Kalkmilch bei 70-100° gewinnt. (D. R. P. 819988.) 

404. Bims8tein-, Sandseife, Scheuerpulver. - Chlorhaltige Waschmittel. 

Eine sehr gute Bi msstei nseife erhilt man nach F. Elchbaum, Selfeos.·Ztg. 1886, 242, 
durch Vermischen von 25 kg Cocosol mit 10 kg Bimssteinpulver, 0,5-1 kg Glycerin, 40 g Frank
fu:ter Schwarz und 12 g Ultramarinblau und Verseifen mit 12,5 kg 40gridiger Lauge (verdiinnt 
mIt 11 Wasser) bei 35°. Dann parfiimiert man, wenn die Masse guten Verband zeigt, mit 100 g 
~ergamotte-, 30 g Citronen- und 30 g Thymianol und gieBt in Formen. Das Verreiben des Cocos
olea mit dem Bimsstein muB langsam, anfingIich unter Zufiigung nur geringer Olmengen, er
~~~en, bis eine homogene diinnfliisssige Masse gebildet ist, die man der im Kessel befindlichen 
uwamtolmenge zufiigt. 

Na.ch Selfeos.-Ztg. 1911, 866 wird eine Bimssteinseife hergestellt durch Verriihren von 20 kg 
g3eachmolzenem CocosOi mit 12 kg feingemahlenem Bimsstein und einer Mischung von 13 kg 
6gridiger Natronlauge mit 2 kg Wasserglas bei 35°. Die Seife wird in Formen gepreBt. 

1 Na.ch Belg. P. 288148 erhilt man eine Seife, die fiir jeden Zweck verwendbar ist, indem man 
. .1350 g OIivenol, 428 g A.tzkali, 2 I Wasser; 2. 2 kg CocosOl, 720 g Atzkali, 2 I Wasser lOst, 

belde Mischungen vereinigt, kocht und 600 g Bimsstein nebst der notigen Menge eines Alkali
Baizes hinzufiigt. 

Zur Herstellung einer Handwerkerseife von kraftiger reinigender Wirkung verseift man 
nach Selfeos.-Ztg. 1912, 891 50 kg Ta.lg und 50 kg Palmkernol nach Zusatz von 25 kg Kieselkreide 
od~r Bimssteinpulver und 10 kg Sigemehl, das man vorher mit 6 kg Petroleum getrinkt hat, 
bel 40° mit 47 kg einer 70° warmen 38gridigen Atznatronlauge. Statt des Petroleums kann man 
auch Tetra.chlorkohlenstoff verwenden, das man ebenso wie das Petroleum der Seife auch erst 
zum SchluB zugeben kann. In diesem FaIle emulgiert man jedoch zweckmii.l3ig 80 Tl. Tetrachlor
.fohlenstoff und 15 Tl. Palmkernolfettsiure bei miJ3iger Temperatur mit 7 Tl. 40gridiger Natron-
auge und riihrt diese Emulsion in die moglichst kalte Beife ein. 
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Eine Sandseife fiir Toilettenzwecke nach Art der "Abradorseife" erhiiJ.t man nach 
SeUens.-Ztg. 1912, 801 durch Einriihren von 30 kg feinem Silbersand in eine evtl. gerli.rbte oder 
parfiimierte Seife aus 60 kg CocosOi und 25 kg 38griidige Atznatronlauge. 

Die "Mapura- Paste", ein Waschmittel, das besonders ziihe haftende Verunreinigungen 
der Hinde, wie Olfarbe, OlbleiweiJ3 usw. sehr gut entfernen solI, besteht nach I. F. Sacher aus 
45% Wasser, 50% fein verteilter Kieselsii.ure und 5% Seife. Sie wirkt in erster Linie mecha
Disch dadurch, daB sie beim Waschen die Poren der Oberhaut ausfiillt und die Verunreinigungen 
durch ihren Gehalt an Kieselkreide reibend entfernt. (SeUeos.-Ztg. 1912, 894.) 

Nach E. P. 1988/1912 solI eine geleeartige Masse aus Bimsstein-, Sand- oder K'leselkreidepulver 
mit verdiinnten LOsungen von Wasserglas, Glycerin, Tragant, Hausenblase oder Stil.rke mit oder 
ohne einem Zusatz von Kali oder Natronseife als Reinigungsmasse an Stelle von Seife verwend
bar sein. 

Einen billigen Seifensand erhiiJ.t man nach Selfeos.-Ztg. 1911, 7'it durch Vermischen von 
8-12 Tl. gemahlener Krystallsoda oder sodahaltigen Seifenpulvers mit 88-92 Tl. gemahlenem 
Quarzsand, Bimssteinpulver, Schlii.mmkreide usw. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 687 erhiiJ.t man billige Scheuerpulver fiir Geschirre, Kiichen
mobel, FuBbOden usw. durch Vermis chen von 80-90 Tl. Neuburger Kreide, Bimssteinpulver, 
Kieselgur usw. mit 10-20 Tl. eines sodahaltigen Seifenpulvers; statt des letzteren kann bei ganz 
billigen Sorten gemahlene Soda genommen werden. Oder man mischt gleiche Teile Schmier
seife, fein gesiebten weiBen Sand und calcinierte 8Qda und preBt die warm werdende von selbst 
zerfallende Masse zur Gewinnung des marktfii.higen Seifensandes durch ein Drahtsieb. 

Die Scheuerpulverrohstoffe und ·fabrikation bespricht Grempe in Seffeos.-Ztg. 1922, 180. 
Ein Seifensand wird nach SeUeos.-Ztg. 1911, 8 aus 80 Tl. Quarmand, 4 Tl. Schlii.mmkreide 

und 16 Tl. grob gemahlener Krystallsoda hergestellt. Fiir bessere Sorten verwendet man gemahlene 
Kernseife odar ein sodahalt~es Seifenpulver als Zusatz zu dem Quarzsand. Nach dem Preise 
richtet sich auch die ParfiimJerung mit Sairol, CitronenOl, Lavendelol usw. 

Zur Erzielung des festen Zusammenhaltens von Sandseife wii.hlt man nach SelfeDs.-Ztg. 
1912, 1286 als Grundlage eine harzreiQhe Harzseife oder nimmt als Bindemittel Gelatine, Gummi 
arabicum u. dgl. 

Die Herstellung dieser seifehaltigen Scheuerpulver ist die denkbar einfachste: Man mischt 
z. B. nach Techn •. Rundseh. 1908, 16 2 kg chemische Seife, 1 kp; FaBseife und fj kg calcinierte 
Soda innig in einer Seifenpulvermiihle und vermahlt, nachdem elas Seifenpulver einen Tag sich 
selbst iiberlassen blieb, mit 40 kg weiBem Sand und 2 kg Schwerspa.t. Nach griindlichem Durch
schSufeln siebt man die Ware und kann sie ohne weiteres verpacken. Die aus Bimssteinpulver 
und 5-12% Kernseife bestehenden seifenartigen Reinigungsmittel sind zum Teil unter dem 
Namen "Sapolin" oder "Sapolio" u. dgl. im Handel. 

Nach einem Referat in SeUens.-Ztg. 1912, 299 bewii.hrt sich in der Praxis ein Waschmittel 
sehr gut, das man aus "ozonisiertem" Terpentinol gewinnt, also durch Verriihren von 
6 Tl. TerpentinOl mit einem Gemenge von 10 Tl. ChIorkalk, 75 Tl. Wasser, 65 Tl. Ammoniak
soda und 35 Tl. Wasser~las. Die iiberschiissige Soda kann in ihrer Wirkung abgeschwii.cht werden, 
wenn man dar Masse emen weiteren Zusatz von Seife, Harz oder Fett glbt, bei passender Wahl 
dieses Zusatzmittels wird auch die reinigende Wirkung des Waschmittels erhoht. In grofJerer 
Menge zugesetzt, entzieht die Soda dem Gemenge das Wasser, so daB das Waschmittel pulverisier
bar und trocken wird. 

Zur Herstellung eines Waschmittels kocht man nach D. R. P. 81070 1 kg rohe Soda mit 
300 g ungeli:ischtem Kalk und 11 Wasser und f~ zu der erhaltenen Natronlauge 300 g Fett 
oder 01 und 100 g zerkleinertes Zillk oder Zinn hmzu. Wenn die Wasserstoffentwicklung nach
lii.Bt, versetzt man mit 1/. kg 8-9proz. ChIorwasser, gieBt von dem iiberschiissigell Metall ab 
und lii.Bt das Produkt etwa 8 Tage stehen, wobei es zu einer feinpulverigen Masse zerfiiJ.lt. Das 
Metalloxyd solI die Atzwirkung des Atzalkalis aufheben. 

40'0. Sauerstoffabgebende Waschmittel allgemeiD. 

Das Bleichen der Gewebefasern mit sauerstoffabgebenden Priparaten ist im II. Bande im 
Abschnitt Textilbleicherei besprochen, Vorschriften zur Herstellung der PriLparate selbst finden 
aich im IV. Bande. Hier solI 1m Zusammenhang mit dem WaschprozeB der Wii.sche iiber Wasch
mittel berichtet werden, die Perverbindungen enthalten und zur Reinigung und Bleichung der 
Wii.sche und anderer Gebrauchsgewebe dienen. Diese Prii.parate sind groBtenteils Seifen, denen 
man die sauerstoffabgebenden Verbindungen als chemisch wirksame Filllung einverleibt. 

Das Bleichen der Wii.sche bezweckt die Oberfiihrung fii.rbend wirkender organischer St?if& 
in ungefii.rbte odar in 100liche, herauswaschbare Verbindungen. Die verschiedenen iiJ.teren Blel~h
mittel (ChIor und seine Verbindungen, schweflige Sii.ure und ihre Salze), daren WirkungsW&1S& 
auf Oxydationavorgingen beruht, werden neuerdings durch die elektrolytischen und durc~ 
BleichverflJhren verdrii.ngt, die auf der Sauerstoffabgabe von Wasserstoffsuperoxyd, seinen Alkah
salzen und von Alkalipersalzen der Borsii.ure beruhen. 
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Die Waschwirkung bleichender Waschpulver ist praktisch gleich Null, wenn man mit deatil
liertem Wasser wiiBcht. Ein ZU88tz von Kochaalz (1 : 2000) bleibt auf die Bleichwirkung ohne 
Einflu13, ebenso ein geringer KalkzU88tz, der dem Wasser die Hii.rte von 2-3 deutachen Graden 
verleiht. Ein ZU88tz von ao viel Calciumaulfat, daa Wasser von 10 Hii.rtegraden resultiert, erhoht 
oder beschleunigt erst die Bleichwirkung des Waschpulvers. Nach P. Heermann ist es fraglich, 
ob bei dieser Eracheinung der fettaaure Kalk ala Kontaktkorper wirkt oder ob eine sekundii.re 
Rea.ktion iiber einlabiles Calciumperoxyd atattfindet. (Mlttellg. v. Materlalpriifungsamt 1009, 373.) 

Vorwiegend lauten wohl die Urteile iiber den Wert von Saueratoffbleichmitteln zum Waschen 
von Geweben giinstig (aiehe I. PDeger bzw. R. BiirsfA.'nblnder, Chem.-Ztg. 1918, 137 u. Hi 9) , 
doch fehlt es auch nicht an Stimmen, die jenen Mitteln direkt eine stark schiidigende Wirkung 
auf die WiiBche zuschreiben, die aich namentlich dann ii.u13ern soIl, wenn gleichzeitig in den Wasch
fliissigkeiten Metallaalze vorhanden aind. (Po Heermann, ebd. 86 u. 169.) 

Die Cellulose der WeiCwiiBche wird von aaueratoffabgebenden Mitteln unzweifelhaft ange
griffen, wobei, wie R. HaUer nachwies, bei Behandlung mit Perhydrol ala Zwischenprodukt der 
Aufspaltung des CelluloaemolekiiIa ein Celluloaeperoxyd auftritt. Es acheint, ala wiirde Tonerde, 
mit der man WiiBche impriigniert, aie gegen den Angriff aaueratoffhaltiger Waschmittel schiitzen. 
(Terl.-Forschg. 2, 79.) 

Die Saueratoffprii.parate werden der WiiBche dann nicht schii.dlich, wenn man die Stiicke 
zuerat mehrere Stunden in der warmen 0,3 proz. Li:iaung von Soda oder eines Ammoniakprii.parates 
bewegt, dann mit Seife durchwiiBcht, krii.ftig apiiIt und in diesem gereinigten Zustand mit dem 
Saueratoffprii.parat behandelt, wenn man alao ungekocht gewaschene WiiBche nachtriiglich einem 
Saueratoffbleichproze13 unterwirft. Dieser umatii.ndlichere Weg hat zu Zeiten der Kohlennot 
Aussicht auf Erfolg. (I. Lelmdorfer, Selfens.-Ztg. 1918, 333.) 

Ohne Anwendung dieser Voraichtama13regeln wird jedoch die Wii.sche durch die Sauerstoff
prii.parate wesentlich stii.rker geschiidigt ala durch die Anwendung der iiblichen aaueratofffreien 
Waachmittel und kann unter besonderen ortlichen Verhii.ltnissen bis zur DurchlOcherung zerstort 
werden, wenn, wie es meistens der Fall ist, unsachgemii.13 verfahren wird. (Chem.-Ztg. 1918, 
337 u. 342.) Nach anderen Anaichten achiidigen jedoch einwandfreie Sauerstoff-, besondera Per
carbonatwaschmittel die Faser auch dann nicht, wenn Rost- und Kupferflecken vorhanden sind. 
(H. Kiihl, Selfens.-Ztg. 1919, 202; vgl. Haas, Chem.-Ztg. 1919, 49 u. 304.) 

Wie man sieht, sind die Auffassungen iiber den Nutzen oder die Schii.dlichkeit dieser Wasch
mittel noch aehr geteilt (vgl. auch. E. Lusch, Selfens.-Ztg. 1912, 8; Keutgen, ebd. S. 663 und 
H. Leltholf, ebd. S. 1004 u. 1086), doch werden sich die Seifenpulver mit Zusatz von Saueratoff
~leichmitte1n dann im Handel erhalten, wenn sie ao hergestellt werden, daa die Grundmasse mog
~lchst trocken, und eine Zersetzung des Prii.paratea nicht zu befiirchten ist. Sie haben eben, trotz 
ihrer unleugbar achiidigenden Wirkung auf die Faser und auf die Farben gefii.rbter Gewebe, den 
gro13en Vorteil einer intensiven, die Rasenbleiche 'vollig ersetzenden Bleichwirkung und sind zu
gleich, was fiir die Hauswii.sche sehr in Betracht kommt, starke Desinfektionsmittel. Durch die 
wohl bald allgemein zur Anwendung gelangende Waschmethode mittels elektrolytisch hergestellter 
BIeichlaugen wird jedoch jene unentachiedene Frage wohl ihre rasche Erledigung find en. V gl. hierzu 
E. O. Basser, Zeltschr. r. Textlllnd. 1918, 61, 61 u. 72. 

Um Peroxydaalze und MetaIIsuperoxyde haltbar zu machen, mahlt man sie mit einer Lei m
losung, trocknet die erkaltete Masse und mahlt sie abermals. (D. R.P. 334868.) 

466._ Perboratseifen und • waschmittel. (Andere Persalzpriiparate) • 

. In Selfens.-Ztg. 1911, 1200 u. 1278 wird iiber die Verwendung des Natriumperborata in der 
Seifenfabrikation und im Haushalte berichtet. - Dber seine Herstellung s. Bd. IV [116J. 

'Ober die in der Seifenindustrie gebrauchten Saueratoffverbindungen siehe die Aufsatzfolge 
von M. Bauer in Selfens.-Ztg. 1912, beginnend S.1138. Verfasser bespricht die Heratellung und 
Verwendung der verschiedenen natriumauperoxyd- und perborathaltigen Prii.parate von Art des 
9xons, Oxyelitha und geht zum Schlu13 auch auf die weitere Anwendbarkeit dieser Stoffe 
In der Wein- und Likorindustrie, Medizin, Photographie, Kosmetik, zur Sterilisierung des Trink
wassers usw. ein. 

b Nach Versuchen, die E. Bosshard und K. Zwicky, Selfens.-Ztg. 1912,290 u. 887 iiber die Halt
arkeit perborathaltiger Waschmittel anstellten, sind Mischungen von Per b 0 rat e n mit Seifen
P~vern und anderen Zusii.tzen an und fiir sich weniger haltbar wie das Perborat selbst oder wie 
se~~ ¥ischung mit Soda, ~ophosphat oder Silicofluorid, besonders dann, wenn die Seife iiber
s~huss~es Alkali und FiiIlIDlttel enthii.lt, die nicht frei von Schwermetallen sind. Die Zeraetzung 
Sa ler dleser Seifen wird durch Feuohtigkeit oder durch die Gegenwart krystallwasserhaltiger 
~bstanzen oder von Eisenoxyd, Braunstein usw. beschleunigt, so da13 diese Seifen nach etwa 

eInem Jahre iiberhaupt keinen aktiven Sauerstoff mehr besitzen. Eine reine Oleinseife und 
~rborat mit einem aktiven Sauerstoffgehalt von 10% ist hingegen jahrelang haltbar. 1m 
Se~gensatz zu dieser Angabe sind jedooh nach anderen Mitteilungen bei der Verarbeitung von 

. ifenpulvern mit Perborat Olein und andere ungesi.ttigte Verbindungen auszuschliefJen, da 
dl~e besonders bei Gegenwart von Feuchtigkeit zeraetzend auf die Saueratoffverbindung ein-
dWlrken. Nach Selfens.-Ztg. 1912, 198 ist das geeignetate Material zur Bindung des Perborata 

as Pulver einer Kernolfettsa.ureseife. 
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Speziell fiir die Seifenindustrie solI das an Stelle von Chlor vorteilhafter verwendbare 
Natr i umperborat 10--11 % aktiven Sauerstoff enthalten, den _ bei 30° abzugeben beginnt 
und bei 100° vollig abgespalten hat. Dieser Eigenschaft der Sauerstoffabspaltung schon bei niederer 
Temperatur sind die ungeniigenden Erfolge mit perborathalt~n Seifenv.ulvern zuzuschreiben, 
da naturgemiW das Perborat, was Aufbewahrung und Verarbeltung betrifft, besondere Sorgfalt 
erfordert. Man mischt daher am besten das aus Fettsiuren wie iiblich bereitete Seifenpulver, 
unter Vermeidung jedes weiteren Zusatzes besonders an Wasserglas, im fertigen Zustande mit 
10% Perborat und bewallrt die Pulver trocken und moglichst kiihl auf. Nur dann, und ferner, 
wenn fiir ~ntsprechende Verpackung gesorgt wird, bilden diese Seifenpulver hervorragende Wasch
mittel, die die Wasche nicht angreifen und doch in kiirzester Zeit griindlich reinigen. (SeUens.-Ztg. 
88, 1260 u. 1278.) 

Trockene Gemische sauerstoffabgebender Priparate (Natriumsuperoxyd oder Perborat) mit 
Soda, Seifenpulver oder Borax zersetzen sich mit der Zeit, trotz aller angewendeten Vorsichts
maJ3regeln chemischer Art. Es wird daher empfohlen die Einzelbestandteile nicht zu mischen, 
sondern unter Zwischenlagerung einer aus einem indifferenten Pulver bestehenden Isolierschicht 
schichtweise zu verpacken. (D. R. P. 298677.) 

Vergleichende Waschversuche von Leinwand und Baumwolle lnit Kernseife, Soda, Wasser
glas und Perborat ergaben bei Verwendung weichen Wassers lnit Wasserglas eine merkliche, 
mit Perborat eine groJ3ere Schidigung der Baumwolle. Die lnit Wasserglas gewaschenen Oewebe 
blieben zwar weiJ3, aber vollig glanzlos und stumpf, und noch schlechter war der Oriff bei mit Soda 
und Wasserglas gewaschenem Zeuge, wihrend die lnit Seife gewaschenen Probestiicke erhohten 
Glanz und blendende Weise ze~. We iter stellten A. Griin und I. luogmann fest, daJ3 sich Per
horat bei Gegenwart von Seife m jeder Art von Wasser gleich schnell zersetzt, Soda verzogert die 
Zersetzung, Wasserglas macht die PerboratlOsung in hartem Wasser praktisch vollig bestindig 
und schiitzt es auch im kalten destillierten Wasser vor Zersetzung. (SeUeolabr. 1917, 607 If.) 

. Zur Bereitung haltbarer Mischungen aus Seifen und aktiven Sauerstoff enthaltenden 
Boraten mischt oder verschmilzt man die Seife oder das Seifenpulver lnit Natriumperborat, 
dem man geringe Mengen (1/,_1/11 Mol.) Magnesium-, Strontium-, Barium- oder Zinksalze, vor
nehmlich Sulfate, zusetzt. Wertvoll ist besonders, daJ3 man Ilie Stoffe nicht im iquimolekularen 
Verhiltnis anzuwenden braucht, da sich so nicht in dem MaJ3e schwerlOsliche Seifen bilden, wie 
bei Verwend~ der iquimolekularen Mengen vo"h Perborat und z. B. Magnesiumsalz. Uberdies 
zeigt die Alkahtit der neuen Produkte keine Verringerung. (D. R. P. 268898.) 

Zur Herstellung peroxydhaltiger Seife.n verarbeitet man ein Gemisch von freien, festen 
Fettsiuren und Natriumperborat lnit einem fettsauren Salz unterhalb des Schmelzpunktes der 
Fettsiuren, setzt also zur Beschleunig~ der Umsetzung Seife hinzu. (D. R. P. 278280.) 

Zur Herstellung sauerstoffhaltiger Seifen p,eat man das innige Gemenge vollig entwisserten 
Reinseifenpulvers lnit Salzen der Uberborsiure oder der Uberkohlensiure unter so hohem 
Druck, daJ3 das Gemisch zu einer homogenen Masse zusammenschmilzt. Je nach der Art des 
Seifenpulvers kann man das unbegrenzt ha.ltbare Produkt fiir medizinische, kosmetische und auch 
fiir technische Zwecke verwenden, es eignet sich besonders fiir die Behandlung von W 011 wische, 
die bei der Reinigung nicht gekocht werden darf. (D. R. P. 297 164.) 

Bei der Bereitung eines Waschmittels verarbeitet man wie iiblich Seife, Benzin und Natrium
perborat und setzt dem Gemisch zur Verhiitung von Explosionen kohlensaures Alkali und 
die iquivalenten Mengen einer Siure oder direkt Salmiak zu, so daa bei Anwend~ des Was~h
lnittels in Gegenwart von Wasser in der Hitze Kohlensiure bzw. Ammoniak frei wird, dIe die Benzm
dimpfe vor Oxydation schiitzen. (D. R. P. 296922.) 

Das Wa.schpulver "Mach's allein" besteht nach Siidd. Apoth.-Ztg. 1911, 208 aus 17,4% 
wasserfreier Seife, 65% wasserfreier Soda, 8% Natriumperborat und 9,9% Wasser. Nach Zelt8chr. 
I. Uoten. d. Nahr.- Do Geou8m. enthilt es jedoch 25% Natriumsuperoxyd, 25% Talkum und 50% 
Paraffin. Ahn1iche Zusammensetzung zeigen die Priparate "Ozonit", "Dixin" (mit 38% 
Reinseife) u. a. 

Nach SeUeos.-Ztg. 1911, 143 stellt man ein Waschmittel nach Art des "Persils" (der Analyse 
nach bestehend aus '24% Reinseife, 8,4% Wasserglas, 27,2% Soda, 30,1 % Wasser und 10% Per
horat) auf folgendem Wege dar: 170 Tl. Atznatronlauge (34gridig) werden mit 250 Tl. Wasse~
glas auf 80° erhitzt und lnit 220 Tl. PalmkernOl verbunden. Der entstandene Seifenleim wird !llit 
270 Tl. trockener. calcinierter Soda verkriickt, die dicke Masse in diinner Schicht ausgebreltet 
und in kaltem Zustande fein gemahlen. Dem Pulver werden 100 Tl. Natriumperborat beigemischt. 

Nach Sehelble, Deslolekt. 1911, 429 ist das Waschmittel "Persil" in der iiblichen, fiir Wii.sche
zwecke in Betracht kommenden Konzentration von 1 % schon bei 40--50° ein starkes Desinfek· 
tionsmittel. 

Zur Darstellung sauerstoffabspaltender Seifen erwirmt man Pallnitinsiure, Stearinsaure, 
Ol~iure oder ihre Mischungen nach A. P. 917 828 in molekularen Mengen mit Natriumperborat 
eine Viertelstunde auf dem W88serba<ie. Die Seifen sind alkalifrei und haben wegen ihres Gehaltes 
an aktivem Sa.uerstoff desinfizierende und bleichende Wirkung. 

Ein Seifenpulver mit Perboratgehalt wird Mch Selleos.-Ztg. 1912, 248 hergestellt .. d?fch 
Verma.hlen eines aus 200 kg Palmkernol, 230 kg 26gridiger Natronlauge, 100 kg 38griilhgeIll 
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Natronwasserglas und 400 kg trockener Anunoniaksoda erhaltenen Seifenpulvers mit 100 kg, das ist 
10%, Natriwnperborat. 

Ein fettfreies sauerstoffabgebendes Seifenpulver besteht nach Selfens.-Ztg. 1916, 119 
aus 82,35% Soda, 6,5% Perborat und 1,15% Saponin. 

Am besten eignen sich zur Herstellung bleichend wirkender Seifen und Seifenpulver die 
Alkalipersulfate, die man in der Menge von 5-10% des Seifengewichtes mit Vaselin oder 
Wollfett verrieben, der Seife vor dem Pilieren bzw. dem Seifenpulver nach dem Trocknen wiihrend 
des Mahlens in trockener Pulverform zusetzt (Bd. IV [119]). \Tgl. K. Braun, Selfens;-Ztg. 1907, 
Nr. 01 u. 62, ferner Cham. Zentr.-Bl. 1907, II, 1871. 

Zur Herstellung eines in der Wiirme haltbaren, kriiftig reinigend wirkenden Waschmittels 
vermischtmanSeifeoderanderegeeignete Waschmittelmit Perphosphaten. (D. R. P. 279306.) 

Nach D. R. P. 149336 mischt man zur Herstellung bleichend wirkender Seifen der Grund
seife Alkali- oder Ammoniumsalze der tT b e r b 0 r - oder tT b e r k 0 hie n s ii. u r e zu. 

Reinigungs- und Bleichmittel erhii.lt man durch Mischen von Salzen der tTberkohlensii.ure 
lInd tTberschwefelsii.ure mit Soda oder Bicarbonat unter Zusatz chlorierter Kohlenwasser
stoffe von Art des Trichlorii.thylens. (E. P. 172667.) 

467. Perboratpriparate mit organischen Siuren. 
Zur Herstellung fester, haltbarer, mit Wasser Wasserstoffsuperoxyd entwickelnder Prii.parate 

mischt man Natriwnperborat mit weniger als 2 Mol. Krystallwasser (1/.-1 Mol.) mit festen sauren 
Verbindungen, also z. B. mit Weinsii.ure (1 : 1/. Mol. = 91 : 75 TI.) oder ebenfalls entwii.sserter 
Citronensii.ure (1 : 1/. Mol. = 100 : 64 TI.). (D. R. P. 243 368.) Nach dem Zusatzpatent ver
wendet man statt des Natriwnperborates die Perborate des Kaliums-, Ammoniums, Calciums 
tmd Magnesiums, denen man einen Teil ilires Krystallwassers entzogen hat. (D. R. P. 240 221.) 
Nach dem weiteren Zusatzpatent ersetzt man die teilweise entwii.sserten Perborate durch die 
teilweise entwii.sserten Percarbonate oder Superoxyde der alkalischen Erden, des Magnesiums 
und der SchwermetaIle. (D. R. P. 247 988; vgl. D. R. P. 93314.) Oder man geht schlieLUich 
nicht von teilweise entwisserten Perverbindungen aus, sondern bewirkt die Entw8.sserung in der 
Mischung selbst dadq,rch, daf3 man ilir entwii."8ertes Glaubersa.lz, geschmolzenes Calciumchlorid 
oder Natriumacetat zusetzt. Ein besonders haltbares Gemisch resultiert z. B. aus 154 TI. krystal
lisiertem Natriwnperborat, 172 Tl. trockenem Bitartrat und 82 TI. wasserfreiem Natriumacetat 
oder 56 TI. wasserfreiem Chlorcalcium. (D. R. P. 260622.) 

Zur Herstellung leicht 100licher, haltbarer Perboratprii.parate lOst man das Perboratsalz 
mit einem neutralen Salz einer organischen Sii.ure, das mit Boraten komplexe Salze bildet, und 
nicht katalytisch auf Superoxyde und Persalze einwirkt. So dampft man z. B. Magnesiumper
borat mit N"atriwnborocitrat oder mit Natriumborotartrat ein. Letzteres wird hergestellt, indem 
man Borax mit Weinsii.ure und der berechneten Menge Soda eindampft. Oder man mischt Natrium
oder Magnesiwnperborat mit Aluminiumnatriumtartrat oder Aluminiumborotartrat oder den 
Borocitraten oder -tartraten des Natriums oder :Magnesiums und dampft die LOsung zur Trockne. 
Nach dem Zusatzpatent nimmt man an Stelle der neutralen Salze die saure"'n Salze in trockener 
Form oder als LOsung, wobei die zugefiihrte Aciditii.t die Menge nicht iiberschreiten solI, die zur 
Absattigung der Hii.lfte des in den Perboraten vorhandenen Alkalis erforderlich ist. Zur Ent
wasserung werden die Mischungen in mit Wasser bzw. verdiinntem Alkohol angefeuchtetem 
Zustande wieder getrocknet oder bei Wasserbadtemperatur geschmolzen. Man erhii.lt so z. B. mit 
Aluminiumnatriwntartrat, das man durch Auflosen von Tonerdehydrat in Natronlauge unter 
Zusatz von Weinsii.ure erhii.lt, oder mit Kaliumbioxalat ohne Sauerstoffverluste sandige Pulver, 
die zur Herstell~ von Zahnpasten, Sauerstoffseifen, Sauerstoffhautcremes, Sauerstoff-Menthol
~agees, DesinfektlOnstabletten und Wasch- oder Bleichprii.paraten dienen. Die Bestii.ndigkeit 
dleser Mischungen ii.uf3ert sich besonders im Verhalten gegeniiber katalytisch wirkenden Substanzen. 
'Yahrend si"h Perboratsalze mit MangansalzlOsungen unter Sauerstoffentwicklung rasch braun 
farben, bleiben diese Mischprii.parate wasserklar und beginnen erst iiber 70° langsam Sauerstoff 
abzuspalten. (D. R. P. 261633 u. 271194.) 

. Zur Gewinnung haltbarer Gemische von Natri umperborat mit \Veinsii.ure oder 
Cl tronensaure mischt man das krystallisierte Perborat mit einer moglichst konzentrierten, 
dstark abgekiihlten wii.sserigen LOsung der betreffenden Sii.ure und dampft den vom tTberschu13 

er ~usgangsstoffe getrennten Sirup im Vakuwn bei niederer Temperatur zu einer zwar hygro
SkOPlSchen, aber haltbaren, festen Masse ein. (D. R. P. 283981.) 

Nach D. R. P. 267 808 erhii.lt man haltbare, feste Perboratmischungen, die mit Wasser 
~~serstoffsuperoxyd entwickeln, durch Vermischen von krystallisiertem Nat,riumperborat mit 
rq.'llvalent.en Mengen von sauren Salzen der Sulfobenzoesii.ure. Man vermischt 10 Tl. krystal
lS!ertes Natriumperborat mit 14,6 TI. saurem sulfobenzoesaurem Natron und erhii.lt so ein 
femes Pulver, von dem 12 g mit 100 ccm Wasser einer 1 proz. Losung von'Vasserstoffsuperoxyd 
(vgJ. Bd. IV (110)) entsprechen. die gleichzeitig 1,8% Borsii.ure enthii.lt. (D. R. P. 267808.) 
s. Man kann den aktiven Sauerstoff enthaltenden \Vaschmitteln, insbE'sondere Gemengen aus 

eife, Soda und Perborat zur Erhohung der reinigenden Wirkung und zur Festhaltung des Sauer-
Lan g e , Chem .• techn. Vorschrlften. 3. Auf!. III. Bd. 34 
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stoffes Lysalbinsiure oder Protalbinsiure oder deren SaJze zusetzen. Beim Erwii.rm.en 
der Iproz. LOsung dieses Waschmittels in Wasser wurde festgestellt, daJ3 bei 90° noch 50% der 
urspriinglichen Sauerstoffmenge vorhanden waren, wihrend sich ohne jenen Zusatz kein Sauer
stoff mehr vorfand. (D. B. P. 814690.) 

468. Superoxydseifen und -wascbmittel. 
Die wasserstoff- oder natriumsuperoxydhaltigen Waschmittelsind nur kurze Zeit im Handel 

gewesen, entere wegen ihrer leichten Zersetzlichkeit, letztere allein schon aus dem Grunde, weil 
das Natriumsuperoxyd an und ffir sich ein schwer zu handhabender, sogar gefihrlicher Korper 
ist, der, in Beriibrung mit organischen Stoffen gebracht, zur Explosion neigt. 'Oberdies stellte 
I. Lelmdorfer, SeUens.-Ztg. 1908, Nr. 4 fest, daJ3 die Wische, die etwa zwanzigmal mit natri urn
superoxydhaltigen Waschpulvern ("Fein heraus" oder "Ding an sich", das nach Firberztg. 
1907,82 u. 171 aus Natriumsuperoxyd und Seifenpulver besteht) gewaschen wurde, eine Minderung 
der Festigkeit um etwa 30% erfiihrt, und zwar ist diese Schiidigung nicht der Einwirkung des bei 
der Zersetzung des Natriumsuperoxydes entstehenden Atzriatrons zuzuschreiben, da die 
Waschpulver geniigende Mengen von Bicarbonat und Ste&rinmehl enthalten, um die Alkalitat 
aufzuheben, sondern die Schiidigung beruht ausschlieJ3lich auf der Wirkung des Oxydations
mittels_ Vgl. SeUens.-Ztg. 1912, 8 u. 8. 

Herstellung und Wirkungsweise des ersten Bleichsodapriparates, das aus Natriumsujer
o xyd und ein oder mehreren neutralen Salzen der Erdalkalunetalle hestand, ist in D. R. P. 7 113 
heschrieben. Man mischt Natriumsuperoxyd z. B. mit Magnesiumsulfat allein oder im Gemenge 
mit Calciumchlorid und erhii.lt beim LOsen der Mischung in Wasser direkt eine LOsung von Wasser
stoffsuperoxyd 

4 MgSO. + 4 Na.O. + 7 H.O = 4 Na.SO, + [MgO • (OH), • 3 Mg(OH)J + 3 H.O. , 

4 MgCl. + CaCl. + 5 Na.O. + 15 H.O 
= [MgO(OH) •• 3 Mg(OHl.l + CaO •• 8 H.O + 10 NaCl + 3 HIO •. 

Zugleich bildet sich etwas Erdalkalisuperoxydhydrat, das den BleichprozeJ3 befOrdert. 
Nach O. P. Anm. 8764/09 wird eine Toiletteseife hergestellt durch Verkochen einer moglichst 

neutralen Seife mit Wasser und einer Stearin-Glycerinemulsion, Abkiihlen auf 20° und Hinzu
fligen von Wasserstoffsuperoxyd. 

Zur Herstellung von Alkalisuperoxydpatronen fiir Bleichzwecke fiillt man einen Stearin
hohlkorper nach D. B. P. 190140 mit Alkalisuperoxyd, verschlieJ3t mit einem Stearinstopfen 
und umkleidet das Ganze, um die Patrone vor Bruch zu bewahren, mit einem Seifenblock, der 
in der GroJ3e der zu reinigenden Wischemenge entspricht. Bei der Behandlung mit warmem 
Wasser lOst sich zuerst die Seife, dann schmilzt die Ste&rinsiure, und das Wlisser gelangt an das 
zwecks ruhigerer SauerstoffentwicklQIlg mit Pottasche, Kochsalz u. dgl. verdiinnte Superoxyd. 
Siehe auch die Modifikationen des Verfahrens in D. B. P. 191818 und 191887. 

Auch durch Verschmelzen von 12 Tl. Kalisalpeter und 10 Tl. eines alkalischen Peroxydes 
solI man nach E. P. 80186/1910 zu einem gegen atmosphirische Einfliisse und organische Sub
stanzen (z. B. Seifenpulver) unempfindlichen Waschmittel gelangen. 

Nach D. B. P. 281 876 neutralisiert man das beim LOBen von Alkalisuperoxyd in Wasser 
allmiihlich freiwerdende, die Wische schiidigende Alkalihydroxyd durch Zusatz von in Alkohol 
gelOster Fett- oder Harzsiure. In dieser kalten LOsung wird die Wische 12 Stunden be
lassen und sodann weiterbehandelt wie gewohnlich. Die erhaltene Seifenlauge kann fiir, bunte 
Wische weiterbentitzt werden, nachdem man die LOsung vom Sauerstoff befreit hat. 

Die Waschmittel Ding an sich, Heinzelminnchen und Schneewittchen enth~ten 
siimtlich bis zu 80% Natriumsuperoxyd neben Soda oder Calciumcarbonat und sind bei rucht 
vorschriftsmiJ3igem Gebrauch, namentlich in der Hand ungeschulten weiblichen Personals, sehr 
gefihrliche KOrper, die z. B. bei tropfenweisem Zusatz von Wasser oder bei schwachem Erwii.rmen 
tiber freier Flamme unter Feuererscheinung explodieren. (B. Ply!, Gesundheltsamt 1909, 87.) 

Das unter dem Namen "Hi x" im Handel befindliche Blelchmittel wird durch inniges Mischen 
von 55 TI. Natriurusuperoxyd und 45 TI. Tetrachlorkohlenstoff oder 62 Tl. des ersteren mit 100 Tl. 
Tetrachlorkohlenstoff und 168 Tl. Natriumbicarbonat hergestellt. Das feuchtpulverige Gemenge 
unterscheidet sich von ii.hnlichen Waschpulvern und gewohnlichem Natriumsuperoxyd dadurch, 
daJ3 es im Wasser sofort untersinkt und unter dem schiitzenden EinfluJ3 des Tetrachlorkohlenstofis 
sich nur la~am zersetzt, so daJ3 der Sauerstoff besser ausgeniitzt wird. Zugleich ist die Feue~
gefihrlichkelt des Waschpriparates wesentlich herabgesetzt und seine Waschwirkung durch dIe 
Gegenwart des harzlOsenden Tetrachlorkohlenstoffs stark erhoht. (D. R. P. 216898.) 

Statt nach D. R. P. 216898 als schiitzenden 'Oberzug fiir natriumsuperoxydhaltige Wasch
und Bleichmittel Tetrachlorkohlenstoff zu verwenden, der mit dem Metall der Waschapparate 
leicht schiidliche Metallseifen bildet, so daJ3 die Wische beschmutzt wird, nimmt man die gegen 
Metalle vollig indifferenten gecplorten Derivate der Olefinkohlenwasserstoffe (Dj-, Tri-, Per
chlorithylen). (D. R. P. 219042.) 

Nach 8ellens.-Ztg. 1911, 166 besteht das Waschmittel "WaschaU" aus Hartparaffin, Na
triumsuperoxyd, Borax und einer geringen Menge Seife. 
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Nach D. R. P. 268 898 sollen die Mischungen sus. Perboraten oder Peroxyden und Seifen 
hsltbsr werden, wenn man dem Gemenge z. B. sus 20 Tl. Borsii.ure, 13 TI. Borax, 5 TI. Natrium
superoxyd, 5 Tl. Wasser und 7 TI. Seife etws 3 Tl. krystallisiertes Msgnesi umchlorid oder 
dieselbe Menge des entsprechenden Strontium-, Barium- oder Zinksalzes zufiigt. 

Zur HersteUung eines Sauerstoffwaschmittels preOt man wasserfreie Sods und Natriumsuper
oxyd mit der erforderlichen Menge wasserfreien Msgnesi umchlorids in Formen. (D. R. P. 
316768.) 

Waschpulver mit aktivem Sauerstoff, die zugleich beirn LOsen in Wasser Ammoniak 
entwickeln, erhii.lt man nach Schwed. P. 86 986 durch Vermischen emes gewohnlichen, z. B. aus 
Talkum und Soda bestehenden Waschpulvers mit Alkalisuperoxyd und Salmiak. 

Zur Herstellung eines fettseifenartigen Wii.schereiprii.parates emulsioniert man VaselinOl 
bei Gegenwart von Wasser mit durch Alkalien oder alkalische Salze verdiinntem Natrium- oder 
Wasserstoffsuperoxyd und setzt der Mischung zur Beforderung der gegenseitigen Beriihrung 
Alkohol zu. Es sollen sich so unter dem EinfluO des Sauerstoffes aus dem VaselinOl Sii.uren bilden, 
die mit den gegenwii.rtigen Alkalien und dem iiberschiissigen VaselinOl eine seifen1i.hnliche, in Wasser 
leicht verteilbare Masse geben. Man mischt z. B. 250 ccm VaselinOl, 50 g Krystallsoda, 20 g 
Pottasche, 20 g Natriumsuperoxyd und etwas Wasser, verriihrt die dicke Paste mit 5 g Alkohol. 
setzt das VaseIinOl zu und erwii.rmt, jedoch nicht hoher ala 600 • (D. R. P. 281146.) 

Haltbare Desinfektions-, Wasch- und Bleichmittel erhii.lt man nach D. R. P. 831720 aus 
Seifen, fliissigen oder festen Fett- oder Harzsii.uren und hydratysiertem Alka.lisuperoxyd. 
Die Produkte spalten dann wiihrend des Waschens mit Wasser Wasserstoffsuperoxyd ab. 

469. Perpriiparate mit anorganischen Siiuren (Salzen). 
Nach D. R. P. 198009 vermischt man zur Herstellung emes, aktiven Sauerstoff enthaltenden, 

in kaltem Wasser wenig 100lichen, auf Perma.ngana.t energisch einwirkenden Produktes 248 TI. 
krysta.llisierter Borsii.ure mit 78 Tl. Natriumsuperoxyd in 2000 TI. kaltem Wasser. Die klare 
Losung wird von auOen gekiihlt, der suskrysta.llisierende Korper filtriert, mit Alkohol gewaschen, 
gepreOt und schlieOlich bei 50-600 getrocknet. 

Nach 6. P. Anm. A. 6128/07 erhii.lt man boraxhaltiges Natriumperborat durch Einwirkung 
von einem MolekiiI Natriumsuperoxyd auf 3 MolekiiIe in Wasser suspendierter Borsii.ure. 

Zur Herstellung von nicht ii.tzenden, bei Zusatz von Alkalien Iangsam aktiven Sauerstoff 
entwickelnden Prii.paraten in Stiicken oder in Pulverform, tr8.gt man z. B. 10 TI. Perborat in 
20 Tl. 30grii.diges Wasserglas ein, verdiinnt mit 10 TI. Wasser, gieOt sofort in die LOsung von 
2Tl. 60griidige Schwefelsii.ure und 24TI. Wasser, riihrt so lange, bis sich die Gallerte gebildet hat 
und iiberlii.Ot das Prii.parat bei Zimmertemperatur unter 2-3 maligem Durchriihren der Rube. 
Nach etwa 12 Stunden ist das Prii.parat ~ebrauchsfertig. Es besitzt nicht die Nachteile der Per
boratseifen, die durch teilweise OxydatJOn und Zersetzung der Fettsii.uren bald unbrauchbar 
werden, und unterscheidet sich vorteilhaft auch von den Kieselsii.ure-Alkalisuperoxydprii.paraten 
dadurch, daO sich nicht nur groOe Stiicke, sondern auch Pulver herstellen lassen, die den Seifen
~~vern zugesetzt haltbar bleiben und den Sauerstoff langsam entwickeln. Die Salze der Per
sa:ure werden durch diesen Vorgang mit gallertartiger Kieselsii.ure umhiiIlt, die als Schutzschicht 
WU"kt, die die Salze vor Zersetzung schiitzt und die Sauerstoffabgabe verlangsamt. (D. R. P. 
232708.) 

. Zur Herstellung einer Tonerde, Borsii.ure und aktiven Sauerstoff enthaltenden Ver
b~dung liWt man Borsii.ure und Alkalien, bei Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd, auf Alumi
mumsalzlOsungen einwirken oder bringt letztere mit Superoxyd und Borsii.ure oder mit Alkali
~rat und Wasserstoffsuperoxyd oder dieses mit Borsii.ure und Aluminaten in Wechselwirkung. 
DIe einheitliche chemische Verbindung spaltet in wii.sseriger LOsung allmii.hlich Tonerde und aktiven 
Sauerstoff ab und enthii.lt iiberdies Borsii.ure, die die desinfizierende Wirkung des Produktes 
verstiLrkt. Es stellt ein nicht ii.tzendes, ungiftiges, weiOes, in Wasser wenig 15sliches Pulver dar, 
dkas vermoge der kolloidalen TonerdeiOsung adstringierende und irn iibrigen die keirntotende Wir-

ung der sauerstoffsbgebenden Prii.parate ii.uOert. (D. R. P. 286000.) 
Solche Prii.parate erhii.lt man ferner durch Erhitzen von Borax und Natriumsuperoxyd mit 

?der ohne Zusatz von Borsii.ure zum Schmeizen oder durch AuflOsen von Natriumsuperoxyd 
~ geschmolzenem Borax oder durch Verschmelzen von Borax mit Natriumperborat odor Per-
orax bei etwa. 60-700 • Die mit wenig Wasser verdiinnte Sehmelze erstarrt beirn Erkalten 

und .kann gemahlen werden. (D. R. P. 286881.) Nach dem Zusatzpatent verschmilzt man 
~atrlUmperborat mit Krysta.llsoda, Natriumsulfat, -silicat, -phosphat mit oder ohne Zusatz von 
Sa asser In wechselnden Mengenverhii.ltnissen und erhii.lt so ohne besonderen Veriust an aktiven 

uerstoff niedrigprozentige Prii.parate, wie sie von der Technik gewiinscht werden, da in funen 
~~r Sauerstoff okonOlnischer zur Wirkung gelangt. Man lOst z. B. 30 kg Natriumperborat, 20 kg 

Ieselsaures Natron und 10 kg Dinatriumphosphat in 5 kg Wasser. Die festwerdende 
Masse kann gemahien werden, enthiiJt 4,5% aktiven Sauerstoff und ist haltbar, weil die mit
verwendeten Salze das Persaiz mit einer schiitzenden HiiIIE! iiberziehen. Nach dem weiteren Zu
satzpatent verschmilzt man das Natriumsuperoxyd lediglich mit Borsii.ure unter Zusatz von 
~asser oder wasserab~ebenden Salzen (feuchtem Natriumsilicat) und verfii.hrt ebenso bei dpr 

erarbeitung des Natrlumpenborats, das man ebenfalis mit Borsii.ure unter evtI. Zusatz von ver-

34· 
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diinnenden Salzen (Natriurnsilicat, -sulfat, -carbonat) schmilzt. Da der Proze13 keine Krystalli. 
sation oder Trennung notig macht, wie dies z. B. bei der Darstellung des Per borax der Fall ist, 
entstehen bei dem Verfahren keine nennenswerten Sauerstoffverluste. Man erhii.lt so z. B. 
aus 6 Tl. 90proz. Natriurnsuperoxyd und 15 Tl. krystallisierter Borsii.ure unter Zusatz von 
15 Tl. feuchtem, kieselsaurem Natrium und 14 Tl. Dinatriumphosphat nach spontaner Tern
peraturerhohung auf 60-70° und Verfliissigung nach dem Erkalten eine feste krystallisierte 
Masse, die zwar nur 2,5% aktiven Sauerstoff enthii.lt, jedoch sehr bestii.ndig ist. (D. R. P. 
238 338 und 238104:.) 

Ferner kann man beirn Verschmelzen von Sal zen mit Natriurnsuperoxyd, Borsaure oder 
Boraten, die als Zusatz genannten Salze ganz oder zum Teil durch Seifen ersetzen und gewinnt 
dann beirn Abkiihlen erstarrende, homogen bleibende und haltbare Sauerstoff-Seifenprii.parate. 
So erhii.1t man durch Vermischen z. B. von 20 kg Borsii.ure, je 7 kg Borax und festem Natrium
silioot, 22 kg Seifenpulver und 10 kg Wasser ein Produkt, das durch Hinzufiigung von 50 kg 
technischem Natriurnsuperoxyd unter .spontaner Erwarmung rasch zusammenschmilzt und beirn 
Abkiihlen zu emem haltbaren, nicht ii.tzenden Produkte fiihrt, das 1,4% aktiven Sauerstoff 
enthii.1t. Die Wirkung der perborathaltigen Waschmittel wird durch den zugleich mit dem Wasser
stoffsuperoxyd gebildeten Borax noch gesteigert. (D. R. P. 260331.) Schlie13lich verwendet 
man statt der Seife die entsprechenden hoheren Fettsauren, mit denen man das NatriUlnsuper
oxyd unter Zusatz von Borax oder Borsaure und Wasser verschmilzt. Man erhii.lt so durch Ab
stumpfung des Alkalis des Natriumsuperoxydes durch die Borsaure, den Borax und die Fett
saure haltbare Seifen, die frei!!ind von Atzwirkungen und 1,7% aktiven Sauerstoff enthalten. 
(D. R. P. 2M 210.) 

Zur Herstellung dauernd wirksamer perborathaltiger Bleichmittel verschmilzt man z. B. 
100 Tl. Natriumperborat mit 5 Tl. festem oder gelostem Natri umbisulfat rasch bei 55° und 
trocknet die stets lackmusalkalisch gehaltene Masse, wenn sie in Gegenwart von Wasser hergestelit 
wurde, an die Luft. Das Bleichmittel gibt den Sauerstoff erst bei hoherer Temperatur, also wii.hrend 
des eigentlichen Waschvorganges, kontinuierlich abo (D. R. P. 249326.) 

Nach D. R. P. 266920 behandelt man 5 g Natriumperborat zur Gewinnung von Praparaten, 
die einen besonders hohen Gehalt an aktivem Sauerstoff enthalten, mit 23 g 30proz. Wasserstoff
superoxyd, dunstet das Produkt irn Vakuum ein oder la13t die LOsungen krystallisierEln oder £alit 
sie durch Alkohol aus und erhalt so Praparate, die 70-75% Wasserstoffsuperoxyd enthalten. 
In Mischung mit festen sauren Substanzen verlieren die Praparate ihre Hygroskopizitat. 

Haltbare Perboratmischungen, die ihrer Stabilitat wegen fiir Bleich-, medizinische und 
Wii.schereizwecke besonders verwendbar sind, "erhalt man nach D. B. P. 260 262 aus Natrium
perborat und Borax entweder durch trockenes Mischen oder gemeinsames Auskrystallisieren der 
Substanzen oder durch Mischen ihrer beiden Losungen. 

Das irn Handel befindliche Waschmittel "Clarax" besteht nach den widersprechenden 
Analysen (vgl. Selfens.-Ztg. 1908, Nr. 38, 4:9, 60 u. 62) aus 20-23% Natriumperborat, 25-32% 
Borax und 31-55% pyrophosphorsaurem Natron. Jedenfalls liegt ein Geme~e von etwa 46% 
Perborat und 54% Pyroj>hosphat vor, dessen Zusammensetzung sicl) Vlelleicht wahrend 
des Lagerns verandert. Es solI eine gro/Jere Bleichkraft besitzen als das Natriumperborat allein. 

Um den Perboraten, die zum Waschen und Bleichen dienen, hohe Kochbestandigkeit 
zu verleihen, so da/J sie ihren Sauerstoff erst bei hoherer Temperatur abgeben, vermischt man 
0,2 Tl. Natriumperborat nach D. B. P. 271166 mit 0,01 Tl. krystallisiertem Zinnchlorid und 
200 Tl. Wasser und erhitzt auf 80-85°. 

lJber Herstellung eines an der Luft nicht zerflie13enden Praparates, das seinem Gehalt 
von 6,5% aktivem Sauerstoff entsprechend, 13,8% mit Wasser frei werdendes Wasserstoffsuper
oxyd enthii.1t, siehe D. R. P. 272077. Man mischt Z. B. 100 Tl. Perborat mit 4 Mol. aqua unter 
guter Kiihlung mit 27,5 Tl. Schwefelsaure (80,5% SOa) und kann die nach 2-3 Tagen erhartende, 
urspriinglich klebrige Masse dann pulvern. Sie enthii.lt 8 % aktiven Sauerstoff entsprechend 17 % 
Wasserstoffsuperoxyd. Ein etwas weniger haltiges Produkt gewinnt man aus 100 Tl. Perborat 
irn innigen Gemenge mit 10 Tl. Soda und 33,5 Tl. derselben Schwefelsaure, und ein Produkt, 
das 10% aktiven Sauerstoff = 21,2% Wasserstoffsuperoxyd enthii.1t, aus 100 Tl. Perborat (2 aq) 
und 35 Tl. 85proz. Phosphorsaure. 

Textilseifen. 

460. Literatur und Allgemeines. Textilseifenrohstoffe. 
Siehe auch den Abschnitt TextilOle [891] und Gewebereinigung Bd. II [340]. 
Walland, H., Kenntnis der Wasch-, Bleich- und Appreturmittel. Berlin 1913. Joclet, V., 

Die Kunst- und Feinwii.scherei in ihrem ganzen Umfange, die chemische Wii.sche, die Flecken
reinigungskunst, Kunstwii.scherei, die Strohhutbleicherei und -kleinfarberei usw. Wien und 
Leipzig 1921. . 

Uber die Beziehungen zwischen der Textil. und der Fettindustrie, also die Verwendung 
von Fettemulsionen, Seifen, Paraffin, Olen usw. wahrend der mechanischen Verarbeitung der 
Textilmaterialien, ihrer Reinigung, Wii.scherei und Bleicherei, Farberei und Druckerei siehe 
F. Erban, Cbem.-Ztg. 1911, 701, 713. 



Seife. 533 

"Ober die Zusammensetzung der Textilseifen, die mindestens 62% Fettsaure und hochstens 
0,6%, besser jedoch gar keine unverseiften oder unverseifbaren Stoffe enthaIten solI en, siehe das 
kurze Referat in Zeltschr. f. angew. Chern. 1906, 1986. Textilseifen werden fast ausschlieLUich 
unter Garantie des Fettsii.uregehaltes gekauft. 

In Monat8schr. r. Textlllnd. 28, 20 behandelt A. Kramer eingehend die fiir die verschiedenen 
Prozesse benotigten Seifenarten und weist I\uf die Methoden ihrer chemischen Untersuchung hin. 

Textilseifen miissen neutral (fiir Seidenfarberei) oder alkalisch und geruchlos sein und ein 
giinstiges Schlichteverhii.ltnis zeigen. Neuerdings werden gute, stearinhaltige bzw. aus festen 
Fetten hergestellte Kaliseifen den aus olsaurem Natron hergestellten Riegelseifen vorgezogen. 
Sie sollen in der 8-lOfachen Menge Wasser gelOst eine gallertartige bis halbfeste Masse, die 
Schlichte, geben. 

In der Wollindustrie dienen Textilseifen zum EntschweiLlen der Wolle, zum Waschen 
der rohen Wolle, zu ihrer Entfettung vor dem Farben oder Bleichen, zum Waschen und Entfetten 
der gewebten Stiicke und schlie.l3lich zum Walken. In der Seidenindustrie dienen sie zum Ent· 
basten der Rohseide, und beirn Farben der Seide, in der Baumwollindustrie werden sie in erster 
Linie bei den Manipulationen zur chemischen Veredlung der Faser benutzt. Die fiir jeden Ver
wendungszweck verschiedenen Produkte werden aus Olein, OlivenOl, BaumwollsamenOl, PalmOl, 
Talg oder Cocosol erzeugt. Man erhii.lt besonders aus Olsii.ure Seifen von hervorragend reinigender 
Wirkung und aus stearinhaltigen Talgseifen wertvolle Hilfsmittel fiir den WalkprozeJ3. 

Als Ersatzstoffe fiir die Oleine dienen die durch Zersetzung der Soapstocks gewonnenen 
oder die Cottonolsii.uren. fiir Talg Knochen-, Leirn- und dunkle Tierfette. Je nach der Faser
gattung verwendet man z. B. in der Seiden- und Tuchfarberei Talgkernseife, Oliven- oder Sulfurol, 
fiir gewohnliche Textilfabrikate (Filze), auch Tran- und Wollfettsii.uren als Rohmaterial. Unter 
den Textilkaliseifen treten die Aachen-Eupener Okonomieseife und die gekornte Oleinseife immer 
mehr hervor. (Selfens.-Ztg. 38, 14:1 u. 162.) 

Der Zusatz von Olsii.ure zu Textilseifen fiihrt zu Produkten, die an der Luft vergilben, und 
es wird daher in F. P. 448 490 empfohlen, als Fettsii.ure Stearin-, Palmitin- oder Margarinsii.ure 
zu verwenden und die Verseifung irn Autoklaven mit Ammoniak unter Zusatz von Boraten, Per
boraten oder anderen Sal zen zu bewirken. 

Als Textilschmierseife, die moglichst hohen Fettgehalt zeigen und keine Fiillung ent
halten solI, eignet sich besonders die Naturkernseife aus SulfurolivenOl, Knochenfett und Abdeckerei
fett, als Ersatz fiir Olein und Talg. Wenn die grOOe Farbe des SulforOles storen sollte, bleicht man 
es mittels Luft und Ritze oder chemisch mit Kaliumbichromat und Salzsii.ure. Das dunkelgelbe 
bis braune 01 lii..I3t sich dann mit Kalilauge und etwas Pottasche sehr leicht verseifen. Aus den
selben Ersatzmaterialien wurden wii.hrend des Krieges auch glatte Textilschmierseifen hergestellt. 
(Seifens.-Ztg. 42, 236.) 

Diese leichtlOslichen, neutralen, dicht schii.umenden Produkte, die den Schmutz rasch losen 
sollen, werden am besten in der Weise hergestellt, daJ3 man die freien Fettsii.uren mit Pottasche 
verseift und dann erst die Atzlauge zugibt. Gefiillt sollen solche Seifen nicht werden, namentlich 
solI man jeden Harzzusatz vermeiden, da die Textilseifen sonst klebrige Eigenschaften erhalten. 
(Seifens.-Ztg. 1908, 911.) 

Bei der Herstellung der Textilseifen ist zu beriicksichtigen, da.13 unter den Fettsii.uren die 
Stearinsii.ure das walkende oder filzende, die Olsii.ure das waschende oder reinigende Element 
darstellt. Es ware demnach einfach die Seifen nach ihrem Verwendungszweck aus den passenden 
G~rnengen dieser in ihrer Wirksamkeit erkannten Bestandteile zu erzeugen, wenn die mit Talg
seifen gewalkten Waren nicht den Nachteil hii.tten, mit hartem Wasser nur schwer auswaschbar 
zu sein, so daJ3 sie nach dem Walken mit einer Oleinseife behandelt werden miiJ3ten, da erfahrungs
ge~ii.13 einzig und allein die Olsiiure imstande ist Kalk- und Eisenseifen zu losen. Wenn demnach 
ke.rne starke Walke e"forderlich ist, so sollte die Talgseife einen angemessenen Zusatzteil Olein
seife enthalten, die ihrerseits iiberwiegen soll, wenn Kammgarne behandelt werden solI en. Dip 
gte!nseife gewinnt man am besten durch Verseifung des durch einfaches Auspressen gewonnenen 

ems. (R. A. Clogher, Selfens.-Ztg. 37, 866.) 
. In Selfens.-Ztg. 1913, 174 empfiehlt M. Welwart bei Herstelhmg seifenartiger Appretur

mIttel die erforderliche Seife wii.hrend der Herstellung des Appreturmittels selbst zu erzeugen, 
da die Ware dadurch ansehnlicher wird und die Fiillrnaterialien sich nicht absetzen. 

Urn die Wirkung der Seifen bei der Entfernung von Flecken aus Geweben zu unterstiitzen, 
werden diesen Seifen verschiedene Stoffe, wie Ochsengalle, Terpentinol und ii.hnliches beigefiigt, 
und man erhiilt dann Fleckseifen, die unter verschiedenen Namen in Handel kommen. 
(Bd. II [342].) 
. pie Analoga der hydrierten Naphthaline [129] in der Phenolreihe sind die Hexaline, 

(he slCh durch besonders hohes Emuisionsvermogen, namentlich in Verbindung mit Sdfenkorpern, 
~Uszeichnen. Diese Hexalinscifen, die den Wachsalkoholcn gieichen, hilden, mit einer Ieichtlos
h~h~n Seifenbasis vereinigt, einen beachtenswerten Tiirkischrotolersatz, w('nn man sie wie die 
R1c1nusseifen sulfiert. Die fliiRsigen und festen Hexalinseifen nehmen ferner groOe Mengpn von 
Terpentinol oder anderen Kohlenwasserstoff auf und eignen sich darum besonders als T p x til
Waschseifen. Nii,here Angaben bringt Schrauth in Seifens.-Ztg. 1921, 796 fl. 
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461. Versehiedene Textilseifen. Sauere Seife. 
Unter dem Namen Bleichseife kam frillier ein Wasch- und Bleichmittel fiir Strohhiite. 

Woll- und Seidenstoffe in den Handel, das durch Vermischen von Seifenleim mit 20% Natriwnsulfit 
erzeugt wurde. Zur Anwendung wurden die zu reinig~den Hiite oder Stoffe in wiisserigem Ammo
niak eingeweicht. mit der 10proz. LOsung jener Seife gewaschen, ohne Spill en in 5proz. Salz
sii.ure eingelegt und nach geniigender Bleichung gewaschen und getrocknet. (Dlngl. lourn.1 71,818.) 

Die Herstellung einer Fleckseife mit 10% Thiosulfatgehalt ist in Ber. 1871, 688 be
schrieben. 

Zur Herstellung einer Fleck- und Bleichseife verreibt man Natronkernseife mit 25% Koch
salz und etwas Ammoniak zu einer Gallerte, die man zum Gebrauch in 8 Tl. warmem Wassel' 
lOst. In dieser SeifenlOsung wurden die zu bleichenden Gegenstii.nde mit einer Biirste gewaschen. 
hierauf noch in mit Salzsii.ure angesii.uertes Wasser (25 Tl. Wasser, 11/. Tl. Salzsii.ure) gebracht, 
und darin 2 Stunden Hegen gelassen, hierauf mit frischem, kaltem Wasser gewaschen und getrocknet. 
(Dingl. lourn. 191, 606.) 

Die Herste!lung einer Wollwaschseife durch mehrtii.giges Stehenlassen einer Mischung von 
90 Tl. BaumwollsamenOl und 9 Tl. TaIg mit einer LOsung von 22,5 Tl. Atzkali (nicht Atznatron) 
in 40 Tl. Wasser ist in lahr.-Ber. f. chem. Techn. 1886, 98? beschrieben. 

Fiir Wollwaschereien &ignet sich jedes Seifenpulver, das aus nicht trocknenden Olen 
oder Fetten ohne Zusatz von Harz und Wasserglas erzeugt wird. Man mischt z. B. nach Selfens.
Ztg. 1911, 484 gemahlene TaIgkernseife mit gepulverter Krystallsoda oder stellt aus TaIg, Knochen
fett, Olein usw. einen Seifenleim her, in den man calcinierte Soda einkriickt. 

In Seifenfabr. 1886, 229 bringt Elchbaum eine eingehende Beschreibung der Herstellung 
von Talg-, Olein-, Olivenol- und Walkfettkernseife, ferner werden iiber Schmierseifen zu Walk
zwecken, z. B. die Herstellung einer Elainschmierseife aus 5 Tl. Kammfett, 1-2 Tl. Olein und 
4 Tl. fiiissigem 01, die man mit 22grii.diger Lauge verseift, Angaben gemacht. Diese Seifen 
werden im Aussehen wesentlich verbessert, wenn man nicht re~e Pottaschelauge verwendet, 
sondern diese zusa.mmen mit 20% Soda verarbeitet. 

Zur Herstellung von Textilseife verseift man .nach F. Elchbaum, Selfens.-Ztg. 1892, 750 
575 kg Talg und 175 kg Kammfett mit 15grii.diger Lauge, siedet den klaren Seifenl.eim schaumfrei, 
verbindet mit 350 kg 24grii.diger Natronlauge, 88 kg 30grii.diger Kalilauge und 400 kg Palm
kernol und versetzt den Leim mit 350 kg CocOllOI und der entsprechenden Menge 25grii.diger Atz· 
natronlauge. Nach dem Abrichten wird gesotten bis der Schaum verschwunden ist, worauf man 
zur Kaustizitii.tsreduktion 30proz. Pottaschelosung, Chlorkalium und Krystallsoda zusetzt; daIm 
kiirzt man mit starkem Salzwasser, iiberlii.J3t einige Zeit der Rube und formt. AuJ3er dem mit 
Olein auszusiedendem Leimkern, der zum nii.chsten Sude weiter verwandt wird, erhii.lt man so 
fiir 50 kg Ansatz, 57 kg bester Kernseife an Ausbeute. 

Die in der Textilindustrie als Reinigungs- und Farbenfixiermittel viel verwendete Schmitt· 
sche Patentseife mit einem Fettgehalt von 48% und einer Filliung von 40% Wasserglas und 
Natriumaluminat wird nach D. R. P. 196898 (vgI. D. R. P. 214 666) aus Fett, 01 oder Harz 
auf halbwarmem Wege hergestellt . 

.0. Scheurer und G. Schaeffer schlugen vor, die Marseiller Seife speziell fiir Druckereizwecke 
durch Oleinseife zu ersetzen, die in den Druckereien selbst herzustellen ware. Es geniigt, z~ 
diesem Zweck 100 Tl. Ols8ure, 46 Tl. Atznatron von 36° Be und 200 Tl. Wasser 1~ Stunden bel 
gewohnlichem Druck oder 2 Stunden bei 1,5 Atm. zu verkochen. (lahr.-Ber. f. chem. Techn. 
1882, 1000.) 

In D. R. P. 96692 wird empfohlen die Seife zum Waschen bedruckter Gewebe durch 
eine LOsung von 1 kg Phenol oder Kresol oder Anilin in 40 hI Wasser zu ersetzen und dies~ 
Waschfliissigkeit, die der Wirkung nach etwa ]6 kg Seife entspricht, mit oder ohne Seife, bel 
Gegenwart oder Abwesenheit der zur Prii.paration der Gewebe dienenden Fettbeizen zu ver
wendt-no 

Dber Her!'ltellung von 10% Bienen- oder Pflanzen wac h s enthaltender Seife fiir Appretur
zwecke siehe Polyt. ·Zentr.-BI. 186?, 418. 

Die Herstellung.einer Wachsseife (5-10% Wachsgehalt), die sich besonders zum Reinigen 
und Steifen von Spitzen und Musselines eignet, beschreibt W. Clayton in Polyt. Zentr.-BI.1867, 413. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 424 wird eine Cremeseife fiir Gardinen und Spitzen erhaIte~, 
wenn man 10 kg einer weiJ3en Kernseife mit einer Losung von 50 g Chrysoidingelb in 2 kg 15gra
diger PottascheIOsung versetzt. 

Zur Herstellung einer fiir die Papier- und Textilindustrie ~eeigneten Silicatseife verknetet 
man Z. B. 5 Tl. Harzmehl mit 120 Tl. oder mehr, jedenfalls ItO vlel 38grii.diger Wasser~las108un~, 
daJ3 KieseIsii.ure nicht ausfii.llt, bis zur in der Kii.lte vor sich gehenden volligen Verseifung. Die 
klare, wiisserige LOsung der Seife kann direkt dem Hollii.nder oder dem zu appretierenden Gew~be 
zugefiihrt oder mit Kaolin, Talkwn u. dgl. ~efillit und dann erst als Leimungs- und nun zugle!ch 
Beschwerungsmittel verwandt werden. Die Ausfii.llung der Harzsilicatseife erfolgt schlieJ3hch 
durch Zusatz von Sii.uren oder saurer Baize. (D. R. P. 820829.) - Vgl. auch Bd. II [814J u. 
Bel. n (136). 

Zur Herstellung saurer Seife verseift man Olsii.ure bei 50--60° mit konzentrierter La~e, 
fiigt weiter auf je 100 kg der verseiften Olsii.ure noch 17 kg freie Ols8ure zu und erhii.lt so eIDe 
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dicke honigartige Masse, die sich in warmem Wasser klar lOst, aus neutralem und saurem Alkali
oleat bestehen soIl und bis zu 10,3% Sii.uregehalt aufweist. (IDlde, Seifenfabr. 1900, 1071.) 

Wasserfreies, saures Alkalioleat, das auf 2 Mol. Olsii.ure 1 Mol. Alkali enthii.lt, lOst sich in 
siedendem Benzin und scheidet sich beirn Erkalten gallertig abo Schiittelt man diese Gallerte 
mit kleinen Wassermengen, so lOst sie sich allmii.hlich, und man erhii.lt bei einem bestimmten Wasser
gehalt eine klare LOsung, die bei weiterem Wasserzusatz sich nicht emulgiert, sondem das Wasser 
abst013t. Jener Punkt ist erreicht, wenn etwa 12% des Olea.tgewichtes an Wasser zugegeben sind. 
Man erhitzt Z. B. na.ch D •. B. P. 92 017 zur Herstellung dieser Sap 0 no lei n e 40 kg Marseiller 
Seife mit einem Wassergehalt von 25% und 28 kg Olein bis eine klare LOsung entstanden ist. Oder 
man kann auch 56 kg Olein mit 21 kg 30grii.diger Kalilauge wii.hrend 2-3 Stunden verseifen, oder 
man kann schlieelich zu einer LOsung von 80 kg Marseiller Seife von 25% Wassergehalt in 1601 
Wasser aIlmii.hlich 10 kg Salzsii.ure von 23° Be und 10 kg Kochsalz zusetzen. Nach mehrstiindigem 
Erhitzen scheidet sich die saure Seife an der Oberflii.che abo 

Zur Bereitung von Textilzwecken dienenden Metallseiseifenl6sungen, die als bla13gelbe sirupose, 
bei 30-45° diinnfliissige Ole bei Gegenwart freier Sii.uren dicke Emulsionen bilden, verwendet 
man freies Sulfolein und freie Sulforicinusolsii.ure aIs L6sungsmittel fiir die trockenen Metall
seifenpulver von Art der Aluminium- und Chromoleate. (D. R. P. 889009.) 

462. Walkseifen. 
In Selfens.-Ztg. 1911, 207 gibt Welwart eine Zusammenstellung iiber Walkseifen. Es 

sind dies Schmierseifen von halbharter Beschaffenheit mit ca. 62% Fettgehalt. Eine neutrale 
Walkseife erhii.lt man durch Verseifen von 30 kg Olein mit einer Losung von 10--12,5 kg calci
nierter Soda in 350--400 I Wasser. Eine alkalische Walkseife erhii.lt man durcb Emulgieren und 
folgendes Verseifen von 5 kg Olein mit einer LOsung von 3-5 kg Soda und 0,3-21 Ammoniak 
in 50-100 I heil3em Wasser. 

Uber Herstellung einer Walkseife aus 200 kg Talg, 750 kg Kammfett, 450 kg LeinO! und 
600 kg 20grii.diger Lauge siehe F. Eiehbaum, Selfens.-Ztg. 1888, 121 und Selfens.-Ztg. 1885, 229. 
Vgl. die Arbeit von Th. Morawski und H. Denski, Dingl. lourn. 207, 030 iiber die Beurteil~ 
dieser Walkseifen. . 

Eine Walkkernseife wird nach Selfens.-Ztg. 1911, 628 aus einem Ansatz von 500 kg 
Destillatolein, 500 kg Walkfett und 500 kg Knochenfett hergestellt. Das Olein wird auf die 
2?"-32grii.dige siedende Lauge gebracht, dann verseift man Walkfett und Knochenfett, richtet 
dIe Seife kr&ftig ab und salzt aus. 

Neutrale Walkseife: 10--12,5 kg calcinierte Soda in kochendem Wasser IOBen und damit 
30 kg Olein unter allmii.hlichem Zueatz von 350--400 I Wasser verseifen. - Alkalische Walk
seifen erhii.lt man entweder durch Emulgieren von 5 k£ Olein mit 50-100 1 heil3em Wasser und 
Verseifen mit 3 kg Soda und 2 1 Ammoniak oder 0,31 Ammoniak und 3 kg Soda. (Firberztg. 
1899, 416.) 

Menzier emp-fahl zum Walken auf k al tern We g e hergestellte Seifen und gab dazu 
folgende Vorschrift: Weiche Seifen erhii.lt man indem man 25 kg Atzuatron 80proz. in 251 Wasser 
lOst und bei 26° C 100 kg OlivenO! einriihrt, wobei man das Riihren fortsetzt, bis die Mischung 
vollkommen homogen geworden ist. Hierauf lii.13t man sie an einem warmen Ort 1-2 Tage 
stehen, wobei unter spontaner Erhitzung die Verseifung eintritt. Die erhaltene Seife ist fast 
neutral; will man alkalische Seifen, so reduziert man die Olmenge auf 90 kg. Die in Amerika 
~ur Walke verwendeten harten Seifen gewinnt ,man durch Ve,rseifung von 75 kg Talg mit 3 kg 
Atzuatron und 4 kg Pottasche, gelOst in 20 I Wasser. (Osterr. Woll.- u. Lein.-Ind. 1898, 
401 u. 076.) 
. In Osterr. Woll.- u. Lein.-Ind. 1898, 880 findet sich folgende Vorschrift zur Herstellung 
em~r fliissigen Oleinseife zum Walken: Man bringt in einen heizbaren Kessel oder Bottich 50 kg 
Olem und 2001 Wasser, erhitzt zum Kochen und setzt vorsichtig unter RUhren so lange Natron
lauge von 18-20° Be zu, bis die Masse braun und dickfliissig wird. Bringt man nun einen Tropfen 
a~f eine Glasplatte, so zeigt Erstarren zu einer salbenartigen Masse die richtige Verseifung an; 
bildet sich urn den Tropfen ein durchscheinender Fettring, so ist noch Olein im Uberschu13; bleibt 
der Tropfen triib, so ist zu viel Lauge vorhanden. Die fertige Seife kann uach dem Abkiihlen 
8~fo~t mit Wasser verdiinnt und zum Walken stiickfii.rbiger Waren benutzt werden. Fiir woll
farbige Waren wird folgende Seife ~eeigneter bezeichnet: Man bereitet durch Mischen von 20 kg 
~ottasche in 150 I Wasser gelOst mIt 12,5 kg gebranntem Kalk, in 150 I Wasser aufgeschlii.mmt. 
em~ Kalilauge, der man uach dem Klii.ren 2-5 kg calcinierte Soda zugibt, setzt dann 100 kg 
O~em zu und verkocht 2-3 Stunden, bis die Masse gleichm&l3ig braun erscheint. Zum Gebrauch 
Wlrd dann mit hei13em Wasser verdiinnt. 

~illige dunkle Walkseifen werden aus einem Gemisch von 1500 kg Walkfettolein, 500 kg 
Benzinknochenfett und 500 kg PalmkernO! hergestellt. (Zeitschr. f. ges. TextiUnd. 1902/08, 80.) 

Nach D. B. P. 284694 verwendet man zum Walken von ca. 120 kg schwerem Paletotstoff 
2 kg Walks'1ife (64% Fettgehalt), 3 kg calcinierte Soda und 0,400 kg Diastafox: extra stark 
(Rd. n [o09J), gelost in 140 llauem Wasser. 

Nach D. R. P. 800 796 werden an Stel~e des Oleins die sauren Est e r der Ph t h als ii. u r e 
(z. B. Phthalsii.uremonoii.thylester) verwandt, die sich mit Wasser leicht zu einer milchigen 
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Substanz mischen lassen und der Faser ein fettiges, geschmeidiges AuJ3ere verleihen. Sie lassen 
sich schon in der KlUte mit Ammoniak oder Soda verseifen. Aus den Waschwiissern setzt sich 
durch Absattigen mit einer Saure wie z. B. Salzsaure das Ausgangsprodukt wieder als 01 abo Die 
neuen Mittel konnen fiir sich allein unverdiinnt oder in wiisseriger Suspension sowie auch in 
Mischung mit Olen oder anderen Spinn- oder Schmii.lzmitteln benutzt werden. 

Als Walkmittel kann auch Saponin in wiisserig alkalischer LOsung unter evill. Zusatz von 
Alkohol dienen. Man kann es in dieser Form auch anderen Walkmitteln oder WalkOlen zusetzen 
(D. R. P. 314167.) 

Die zur Entfernung des SpickOles neuerdings in den Handel gebrachten Wasch- bzw. Walk
praparate bestehen im wesentlichen aus nach besonderen Methoden zusa.mmengesetzten Seifen 
bzw. seifenartigen Verbindungen. AuBer Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorathylen finden auch 
Tri- und Penta.chlorathan Verwendung. Solche Mittel sind z. B. Tetrapol, Verapol, Pertiirkol, 
Walkit, Percosal, Prosapol, Elektron, Filzit u. a. Niioheres iiber diese Walkmittel siehe Das 
deutsche Wollengewerbe 1917, 521. 

463. Troekenwasehe, HiHsmittel. - Benzin entwassem, reinigen, denaturieren. 
Aligemein reinigt man Stoffe oder Gewebe dann mit fliichtigen Losungsmitteln, wenn 

Wasser zu Schrumpfungen, Form- oder Farbenverii.nderungen des Gewebes fiihrt. Haupt
sii.chlich beniitzen die chemistlhen Wiischereien heute noch ErdOlbenzin und Solventnaphtha, 
da die Halogenkohlenwasserstoffe von Art des "Tetra" oder des Trichlorathylens zu teuer sind, 
schiiodliche Dampfe entwickeln und trotz aller GegenmaBnahmen bei Gegenwart von Wasser 
bei hoherer Temperatur Metalle angreifen. [841J, [466]. Den genannten LOsungsmitteln setzt man 
zur Erhohung der Wasseraufnahmefahigkeit Benzinseife, Ole oder Alkohol zu. 

Das wichtigste Hilfsmittel der sog. chemischen Reinigungsmethoden ist das Ben z i n. Es ist 
leicht zuganglich und erfiillt die Anforderung leicht Fett- und Schmutzstoffe zu 100en. Sein schwer
wiegendster Nachteil ist seine leichte Entziindbarkeit, die zumeist durch Funkenbildung, ihrer
seits eine Folge der elektrischen Erregbarkeit des Benzins, hervorgerufen wird. Die Mittel zur 
Herabsetzung der Entflammbarkeit des Benzins sind daher in erster Linie Stoffe, die den Aus
gleich der elektrischen Spannungsunterschiede hervorbringen. Verdiinnungsmittel haben wenig 
Wert. So hort Z. B. die Entflammbarkeit des Benzins in Mischung mit schwerverbrennlichen 
Kohlenwasserstoffen erst auf, wenn man ein Mischungsverhaltnis von 9 Vol.-T!. Tetrachlorkohlen
stoff und 1 Vol.-Tl. Benzin wahlt. (BrodtrnB1ln, Pharrn. Ztg. 1906, 706.) 

Zum ersten Male wandte Calvert, Dingl. Sourn. 134, 310, vgl. Bussy, Dingl. Sourn. 1861, 
IV, 307, das Benzin als Fleckenreinigungsmittel an, Calvert schlug auch vor, eine Paste aus 1 Tl. 
Wachs, 1 Tl. Harz und 2 Tl. Benzin zum Reinigen von Mobeln zu verwenden. 

Dber die Entziindung des Benzins und Verhiitung von Benzinbrii.nden in chemischen Wasche
reien, besonders durch gute Erdung der Apparate, siehe Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 1909, 291. 

Zur Verhiitung der Selbstentziindung von Benzin und ii.hnlichen Kohlenwasserstoffen 
setzt man ihnen nach D. R. P. 83048 Olsaure Magnesia ("Antibenzinpyrin") zu, urn die Er
regung von Reibungselektrizitat zu verhindern. Eine solche Magnesiaseife, von der etwa 0,1 % 
(wasserfreies Praparat) zugegeben werden, erhii.lt man durch Erhitzen von 2 kg kohlensaurer 
Magnesia mit 3,2 kg Olsaure bis zum Aufhoren der Kohlensaureentwicklung. 

Dieses sog. Richterol (Olsaure Magnesia) eignet sich zur Herabsetzung der elektrischen 
Erregbarkeit von Benzin fiir Waschereibetriebe nach D. Holde sehr gut, wahrend man fiir Motoren 
in noch einfacherer Weise durch Vermischen des 13enzins mit 4 Vol.-% 96,5proz. Alkohol oder 
0,1 Vol.-% Essigsaure, seine spezifische Leitfahigkeit wesentlich zu erhohen vermag und so die 
gefahrlichen, zur Funkenbildung fiihrenden Spannungen beseitigt. (Ber. 47, 8289.) . 

Die grundlegende Arbeit von M. M. Richter iiber die Selbstentziindung des Benzins in cheml
schen Waschereien findet sich in Zeltschr. f. augew. Chern. 1893, 218. 

Es wurde auch vorgeschlagen, wii.hrend der Trockenwii.sche in die das Reinigungsgut und 
LOsungsmittel enthaltenden Kessel Ammoniak als Schutzgas einzuleiten. Dieses verhindert nicht 
nur die Entstehung explosiver Gemische, sondern iibt gleichzeitig auch reinigende Wirkung aus. 
(D. R. P. 218 777.) 

Dber die Lagerung von Benzin und feuergefahrlichen Fliissigkeiten siehe die Ausfiihrungen 
von Th. Rosenthal in Zeltschr. f. augew. Chern. 24, 289. 

Das Benzol ist wegen seiner geringen elektrischen Erregbarkeit und damit im Zusammen
hang wegen seiner geringen Feuergefahrlichkeit dem Benzin als LOsungsmittel und als Betriebs
r-;toff vorzuziehen. Fiir letzteren Verwendungszweck ist jedenfalls der Zusatz von olsauren Salzen 
zur Herabsetzung der Feuergefahrlichkeit nicht zu empfehlen. (K. Dieterich, Autotechn. 9. 
:Sr. 1, 15.) 

Alle sonstigen Fett- und Schmutzlosungsmittel der Trockenwasche sind halogenisierte Kohlen
wasserstoffe wie Tetrachlorkohlenstoff, Trichloriithylen usw., die etwa das Losungsvermogen des 
Benzins und Benzols erreichen, dagegen zum Teil giftig sind, zum Teil nur in nichteisernen ApI;>a
raten zur Anwendung gelangen konnen. Zur Anwendu~ gelangen diese LOsungsmittel fiir swl! 
allein oder in Emulsion mit Fettkorpern [895] bzw. als Seifen. So ist Z. B. Tetrapol eine ~osung 
von Monopolseife in Tetrachlorkohlenstoff; Pertiirkol enthalt 18-23% Fett, 14% Trl- und 
Perchlorathylen; Verapol ist ein ahnliches Priiparat. 
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Zur Reinigung von Gewebestoffen kann man auch die nach [461J erhaltenen Sapon
olei ne verwenden oder man beniitzt die Losungen dieser sauren Seifen in fliichtigen Kohlenwasser
stoffen wie Benzin, ErdO!, Tetrachlorkohlenstoff usw. Diese sauren Oleate des Ammoniaks er
hohen nicht nur als Seifen die Waschwirkung des Benzins, sondern vermindern auch die Explo
sionsgefahr. In iihnlicher Weise diirften auch Naphthensauren im Gemenge mit Benzin 
oder seinen nicht brennbaren Ersatzstoffen (besonders Trichlorathylen) wirken. (R. Wegener, 
Selfens.-Ztg. 1917, 233, 21)7 u. 293.) 

Zurn Entwassern von durch Destillation mit direktem Dampf wasserhaltig gewordenem 
Benzin, unter gleichzeitiger Sattigung mit gasformigem Ammoniak, laJ3t man das Destillat 
nach Durchleitung durch mehrere feine Siebe in ein Gemisch von Atznatron und Ammoniumsalz 
stromen und erhii.lt so ein fiir Zwecke der Trockenwascherei und chemischen Reinigungsindustrie 
besonders geeignetes Produkt. (D. R. P. 228260.) 

Urn Schmutzbenzin aus Waschereien (oder auch Benzol) zu reinigen und zu entfiirben, 
filtriert man das Benzin durch emes der iiblichen Klarmittel (Walk-, Florida-, Kiesel-, Infusorien
erde oder Tone), dem man Farblacke oder Stoffe zusetzt, die schwerlosliche Salze zu bilden ver
mogen, also z. B. Alaun oder Erdalkalisalze oder die entsprechenden Oxyde. Dadurch werden 
die die Verunreinigung des Waschmittels hervorrufenden Farbstoffe unloslich abgeschieden und 
zugleich wird die mechanische Abscheidung der anderen Verunreinigungen begiinstigt. Zur 
Au ffrisch ung d er Fil termasse befreit man sie durch das Wasserverdrangungsverfahren zu
niichst von dem noch in ihr vorhandenen Benzin oder Benzol, trocknet und gliiht die Masse. 
(D. R. P. 262 1M.) 

Das Verfahren des D. R. P. 21)1) 1)36, ZUS. zu 240760: Reinigung von fliissigen Kohlen
wasserstoffen insbesondere des Leuchtpetroleums ist auch zur Benzinreinigung geeignet. Man 
behandelt 100 I des Benzins mit 0,5 I einer 20 proz. Natronlauge und sodann mit 2,5-3 kg 
aktiver Kohle. 

Urn Benzin zu reinigen, verfiihrt man nach L. Erno, Chem.-Ztg. 1907, 356 in der Weise, 
daJ3 man es nach mehrtagigem Stehen von dem abgesetzten Schmutz und Metallstaub vorsichtig 
abzieht und innig mit 5% 66grii.diger Schwefelsaure verriihrt, die man am anderen Tage mit 
iiberschiissiger (etwa 5%) 30grii.diger Natronlauge neutralisiert. Man liiJ3t die Fliissigkeit nach 
gutem Verriihren 24 Stunden stehen, wascht das Benzin wiederholt mit "Tasser, bis es neutral 
reagiert, filtriert dann iiber Knochenkohle oder Aluminiurn-Magnesium-Hydrosilicat und erhalt 
so die Extraktionsbenzine, von denen zwischen 80 und 100° etwa 90% iiberdestillieren, in voIIig 
reiner Form zuriick. 

Zur Denaturierung von Benzin (urn es fiir Beleuchtungszwecke untauglich zu machen, 
ohne ihm seine Verwendbarkeit als Losungs- oder Extraktionsmittel oder als Triebmittel fiir 
Benzinmotoren zu nehmen), wird in D. R. P. 7291)9 vorgeschlagen, es mit Leinolfirnis zu 
mischen. 

464. Benzinlosliche und Benzin- (Kohlenwasserstoff-, Hydrokohlenwasserstoff-) seifen . 
. Die Art der Anwendung von Losungsmittel .. enthaltenden Seifen, besonders ihre Verwendung 

bel der Hauswasche, bespricht J. Horowitz in 01- u. Fettind. 1, 288. 
Dber Benzinseife siehe ferner R. Wegener, Selfe 1917, Nr. 19, 21 u. 22. 

. . Eine Vorrichtung zur Herstellung komprimierter mit fliichtigen Stoffen vermengter Seife 
1St m D. R. P. 160 1)60 und 167 412 beschrieben. 

Zur Herstellung fliissiger Seifen, die mit organischen Losungsmitteln (Ather, Ligroin, 
Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff usw.) in jedem Verhaltnisse mischbar sind, verseift man 
llil:?h A. P. 891) 477 100 Tl. Mais- oder LeinO! und 62 Tl. Brennspiritus im luftdicht verschlossenen 
R~gefaJ3 bei gewohnlicher Temperatur mit 37 Tl. 50proz. Kalilauge. Die sich von selbst stark 
er.~ltzende Masse bleibt 24 Stunden stehen und ist dann mit den Losungsmitteln mischbar; die 
Losungen geben mit Wasser feine bestandige Emulsionen. 

Nach A. P. 904 486 wird eine in Benzin IOsliche, als Waschmittel fiir Gewebe, Teppiche 
liSw. besonders geeignete Seifenlosung hergestellt durch Verseifen von 47 Tl. Olein mit 20 Tl. 
25proz. Ammoniak, 9 Tl. Alkohol und 24 Tl. Wasser in der Siedehitze, oder man verriihrt ein
facher 566 kg Olein mit 68 kg Salmiakgeist (0,91) bis sich eine Probe kIar in Benzin lost. (Seifens.
Ztg. 1911, 483.) 

.. Eine in Benzin losliche sog. Benzinseife, die mandem Trockenfarbebad von Pelzen zusetzt, 
erhalt man durch Mischen von 5 g Spiritus, 10 g Olein und 5 g hochprozentigem Wasserstoff
sUperoxyd mit 1 I eines verseiften Gemenges von 13 kg Olein, 1 kg Atzkali und 6 I Spiritus. Man 
setzt dem Vorbereitungsbade Hir je 12 Kaninfelle 1/.1 und dem Fii.rbebade, n!lehdem die Ware 
1 Stunde in ihm gelegen war, 0,75-11 dieser Seife zu. (D. R. P. 2661)11).) 

,Yon diesen Benzinseifen gC'niigt im allgemeinen ein Zusatz von 200 g !luf 100 kp: Benzin, 
Urn fum die Selbstentziindlichkeit zu nehmen. Siehe das vorstehende Kapitel; "Ricliterol ". 

Es ist wichtig, daJ3 man bei HersteUung benzinhaltiger Seifen hoc h s i e den des Benzin 
verwendet, da sich die niedrig siedenden Benzine wahrend des Prozesses in hohem l\1aJ3e ver-
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fliichtigen. Ferner mu13 man das Benzin z. B.' 150 kg zuerst in eine abgekiihlte Schmelze von 
20 kg Olein und 13 kg Harz eintragen, worauf man 12 kg 40griidige Atznatronlauge und 12 kg 
denaturierten Spiritus zugibt, da das Benzin in dieser Form von der fertigen Kernseife oder der 
auf halbwarmem Wege bereiteten Seife am besten aufgenommen wird. (Seilens.-Ztg. 1912, 1864.) 

Wie zur Papierleimung, so solI sich das Aluminiumpalmitat nach K. Lieber, Dingl. 
loum. 246, 106 als basisches Salz in hervorragendem Ma13e dazu eignen, atherische, fette oder 
mineralische Ole zu verdicken. 20 Tl. Benzin werden beispielsweise mit 1 Tl. basischt'm Alumi
niumpalmitat bei gewohnlicher Temperatur verriihrt, bis die Uisung dickfliissig ist. Dieser Eigen
schaft wegen kann es in der Schmiermittelfabrikation und fiir die chemische Wii.sche, fiir letztere 
auch deshalb, weil es die Fliichtigkeit und Feuergefii.hrlichkeit des Benzins herabsetzt, groBere 
Bedeutung erlangen. 

Nach Seilens.-Ztg. 1911, 1808 wird eine feste Benzinseife hergestellt durch Verseifen 
von 500 g Olein mit 130-140 kg 33griidiger Atzkalilauge bei 60°, worauf man die notige Benzin
menge zusetzt. Eine fliissige Benzinseife erhii.lt man durch Mischen von 50 kg Olein, 70 kg 
Spiritus und 10 kg Benzin mit 121/2 kg 25proz. Ammoniaklosung und 20 kg Wasser in der Kalte. 

Nach E. P. 23018/1909 werden harte Seifen mit Kohlenwasserstoffgehalt (Soliferseifen) 
in der Weise hergestellt, dass man in starke Atznatronlauge Cocos- oder PalmkernOl eintragt. 
dem man in der Kalte die gewiinschte Benzin- bzw. TerpentinOlmenge zugesetzt hat. Man 
riihrt kalt bis zur vollkommenen Verseifung durch, gie13t in Formen und schneidet in Stiicke. 
Die Seifen enthalten bis zu..20 und mehr Prozent Benzin bzw. Terpentinol. 

Auch die im Handel befindliche "Prestoseife" ist eine benzinhaltige Kernseife. Sie soil 
sich gegeniiber anderen ii.hnlichen Produkten durch eine besonders gute Waschwirkung auszeichnen 
und wird nach dem im Jahre 1913 abgelaufenen D. R. P. 104 626 hergestellt durch Vermischen 
von Seifen mit Benzin und ii.hnlichen fliichtigen Stoffen, die man der Seifenmasse wahrend der 
Herstellung in dampffOrmigem Zustande zufiihrt, um eine moglichst innige Mischung der Mate
rialien herbeizufiihren. Es ist iibrigens nicht das Verfahren, das fiir Herstellung der Presto
seife patentiert ist, sondern die Maschine, die die dampffOrmige Verteilung des Kohlenwasser
stoffes in der Seifenmasse bewirkt. Die Herstellung benzinhaltiger Seifen ist seit langer Zeit 
bekannt, es finden sich Vorschriften zur Herstellung mineralOl- oder benzinhaltiger Seifen z. B. 
schon in den E. P. 8366 und 8604 von 1888. 

Nach Seilens.-Ztg. 1906, 997 wird eine fliissige Textilseife hergestellt aus 100 iq!: Essig
ather und 6 kg bester Schmierseife ohne Zusatz von Dextrin oder Kartoffelmehl. Die Seife 
eignet sich zur Entfernung alter Teer- oder Olfarbenfiecke, sie verursacht keine Rander und 
greift die Farben nicht an. Oder man verriihrt 30 kg 60 proz. Spiritus mit 10 kg Marseiller SeifE' 
und setzt der kalten Uisung 100 kg Benzin, 20 kg Reinbenzol und 10 kg weil3es Olein zu. Diese 
Seife dient zum Anbiirsten und als Zusatz zum Benzin in der Waschtrommel. 

Zur Gewinnung einer haltbaren Seife, die Kohlenwasserstoffe, z. B. Benzin, enthalt, 
mischt man dieses bei Gegenwart von etwa 5% unverseiftem 01 oder Fett mit geschmolzener 
Seife und erreicht so, daB das Benzin von der Seife aufgenommen wird ohne sich beim Lagern zu 
verfliichtigen. (Ref. in Chem.-Ztg. 1914, 182.) 

Nach A. P. 1049496 vermischt man zur Herstellung einer Seife 150 Tl. Baumwollsamen61 
und 50 Tl. Cocosnu1301 und fiigt 50 Tl. Soda gelOst in moglichst wenig Wasser hinzu, so daB das 
Gemisch ungefii.hr 25griidig ist, kocht bis zur Verseifung, la13t 24 Stunden im geschlossenen Kess~l 
stehen und vermischt nach dem Abkiihlen auf 60° mit Benzol und so viel Ricin usol, da13 dw 
Masse lackmusneutral ist; als Fiillmaterial kann Wasserglas beigegeben werden. 

Zur Herstellung von Seifen, die Benzolkohlenwasserstoffe in wasserloslicher 
Form enthalten, verseift man nach D. R. P. 267 439250 kg PalmkernOl mit der notigen Natron
laugenmenge unter Zusatz von 5% Kalilauge, salzt aus und erwii.rmt den Seifenleim unter griind
lichem Riihren wii.hrend mehrerer Stunden mit 100 kg 0 - X Y 10 I und etwas Pottasche auf 60 
bis 100°, bis eine Probe der Seife nicht nur in Wasser vollig 100lich geworden ist, sondern auch 
mit 4-5% Kochsalz nicht ausfallt. Ausbeute: 460 Teile. Nach dem Zus.-Pat. setzt man den 
Seifen, die wasserlOsliche Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe enthalten, Alkalisalze der Nap h -
the n - und Pol y nap h the n s a u r e n zu. Man erhalt so Produkte, die sich fiir allgemeine 
Waschzwecke, wie auch als Walk-, Detachier-, Entfettungs-, Avivier- und Fii.rbemittel, ferner 
zum Entbasten von' Seide oder zur Herstellung von Lederschmieren eignen. (D. R. P. 809674.) 

Ein Waschmittel, bestehend aus Seife, Benzin und einem sauerstoffabgebenden Stoffe, wie 
z. B. Natriumperborat, wird nach D. R. P. 296922 hergestellt. 

Als Waschmittel eignet sich eine wii.sserige Seifenlosung im Gemenge mit hydrierten N~ph
thalinen, z. B. Tetrahydronaphthalin, das die Netzfahigkeit und Reinigungskraft der Seif~n-
100ung wesentlich unterstiitzt. Diese LOsung kann auch zur Reinigung roher Baumwolle und lIn 
Gemenge mit Talkum oder in Form einer LOsung zur Pflanzenschiidlingsvertilgung Verwendung 
finden. 1m Patent ist ferner die Anwendung von Kohlenwasserstoffen beschrieben, die durch 
Dberleiten von Naphthalin und Solventnaphtha iiber erhitztes Nickel erhalten werden. (D. R. P. 
312460.) '. 

Waschpulver, in denen sich ihnen einverleibte leichtfliichtige FettlOsungsmittel (z. B. Ben;;lIl 
oder Halogenkohlenwasserstoffe) noch nach Jahren nachweisen lassen, erhii.lt man in der WelS~, 
daB man diese fliichtigen Stoffe nahe oder unter den Gefrierpunkt des Wassers in die standlg 
bewegte Seifenmasse einriihrt, so da13 ein feines Krystallmehl entsteht, das die zweckma13ig vorher 
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wasserlOslich gemachten LOsungsmittel fest umschlieBt. (D. R. P. 310626.) Vgl. D. B. P. 310621> 

[438D·]· H _1: __ if' . h f" di hi d h' h V dl - d Ie eXQlllll>e en elgnen SIC ur e versc e ensten c emlSc en ere ungsvorgange er 
textilen Rohmaterialien. Mit Mineralol, saueren und neutralen Tiirkischrotolen geben die Seifen 
klare Olpraparate, ebenso mit verseiften Sulfonierungsprodukten des RicinusoIes. Besonders 
diese Hex al in- S ulf 0 n p rap ar ate finden vielfache Verwendung in der Textilindustrie. (Seifens.
Ztg. 1922, 649.) 

Eine ausfiihrliche Abhandlung von Berge liber die Verwendung von Hexalin und Methyl. 
hexalin a.ls Zusatze zu verschiedenen Seifen findet sich in Seifens.-Ztg. 1922, 238 If. Besonders 
das Methylhexalin ist a.ls Zusatz zu Textilseifen wertvoll, da es schon in der Menge von 2 - 3 % 
einer Marseillerseife von etwa 60% Fettsii.uregehalt zugesetzt, diese befahigt 10-20% Benzin, Te
tralin oder andere Kohlenwasserstoffe aufzunehmen. Die so erhaltenen Produkte losen sich dann 
in der 10-20fa.chen Wa.a.sermenge vollig klar auf. 

Neuerdings werden auch Hexalin und Methylhexalin an Stelle von Kohlenwa.a.serstoffen 
und ihren Chlorderivaten Spezialseifen zugesetzt. Die Art ihrer Herstellung beschreibt Hueter 
in Zeitschr. f. 01- u. Fettlnd. 1921, 1>34. 

Die Vetwendung von Hexa.lin und Methylhexa.lin a.ls Zusatz zu Wasch· und Textilseifen 
erortert Krings in Selfens.-Ztg. 1922, 201>. 

Die VerweI}!iung hydrierter Phenole in der Seifenindustrie befiirwortet Schrauth auch 
in Zeitschr. r. 01- u. Fettind. 1921, 129. 

466. Halogenkohlenwasserstoffseifen und -emulsionen. 
Margosches, B. M., Der Tetrachlorkohlenstoff, unter besonderer Berlicksichtigung seiner 

Verwendung als LOsungs- bzw. Extraktionsmittel in der Industrie der Fette und verwandter 
Gebiete. Stuttgart 1905. 

Die Waschmittel inder Textilwii.scherei und die Bedeutung und Anwendungsfii.higkeit 
von Benzol, Benzin und Tetrachlorkohlenstoff, ferner die mit Wasser emulgierbaren Verbindungen 
Tetrapol und Hexoran als wichtige Behelfe der NaBwii.schereien bespricht R. Wendel in Zeitschr. 
f. TextiUnd. 18, 1>89 u. 601 •. 

In Seifens.-Ztg. 1913, 419 findet sich ein Referat liber Tetrachlorkohlenstoff als LOsungs
mittel, neben Angaben, wieviel Harz, Asphalt, Celluloseacetat, Wachs, Fett, Butter usw. er bei 
gewohnlicher Temperatur aufzunehmen vermag. 

Die Herstellung des Tetrachlorkohlenstoffes aus Chlorschwefel und Schwefelkohlenstoff bei 
Gegenwart von feinverteilten metallischen Dbertrii.gern ist z. B. in D. R. P. 72999 beschrieben. 

Dber die Verwendung des Tetrachlorkohlenstoffes, aber nur in homogen verbleiten oder 
verzinnten Apparaten, die keine freien Eisenteile enthalten, [841), in der Industrie der Lacke 
lind Harze, in der chemischen Wii.scherei u. dgl. siehe ein Referat in Jahr.-Der. r. chern. Techn. 
1906,494. Daselbst finden sich auch Angaben liber <lie feuerlOschende Wirkung des Tetrachlor
kohlenstoffes. 

Die Verwendung des Trichlorii.thylens als vollig gefahrloses LOsungsmittel an' Stelle des 
Benzins empfiehlt D. P. Ross van Lennep in Seifens.-Ztg. 1913, 869. - S. a. (129). 

Nach D. R. P. 169980 verriihrt man 1-2 Tl. Tetrachlorkohlenstoff, um fun mit Wasser 
mischbar zu machen, mit der w8.sserigen Losung von 1 Tl. der gelatineartigen Seife, die man na.ch 
D. R. P. 118 488 aus TiirkischrotOl oder aill' anderen sulfonierten Fetten und Olen erhii.lt. Kon
zentrit'rte SeifenlOsungen geben so gallertartige, in jedem Verhii.ltnis mit Wasser mischbare Massen, 
aber auch diinnere SeifenlOsungen fiihren zu wasserlOslichen Emulsionen, die sich, auBer zu 
Reinigungszwecken. auch in der Lederindustrie und bei der Herstellung diinner, fliissiger Appretur
lllassen verwenden lassen. -- Vgl. [891>]. 

Zur Herstellung dieses Tetrapols dient heute nicht mehr TiirkischrotOl, sondern aus
schlieBlich Monopolseife, die die fettentfernende und reinigende "rirkung des Tetra
chlorkohlenstoffes m hoherem MaBe fOrdert als die nur sulfonierten Ole und Fette es tun. Neuer
dings erhii.lt das Prii.parat einen relativ hohen Seifenzusatz. (Seifens.-Ztg. 1911, 871. Siehe auch 
G. Kriiger, Chem.-Ztg. 1908, 981>.) Vgl. das "Hexoran", ein Waschmittel, das 88-90% Te
trachlorkohlenstoff in wasserlOslicher Form enthi\lt. (Seifens.-Ztg. 1911, 1034.) 

Nach D. R. P. 21>1> 901 fiihrt man die in Wii.schereibetrieben verwendeten halogenisierten 
Kohlenwasserstoffe von Art des Di., Tri- oder Perchlorii.thylens dadurch in 100liche oder 
e~ulgierbare Form liber, daB man diese Halogenkohlenwasserstoffe, statt wie ublich mit Fett
selfen, mit Alkaliharzseifen unter Zusatz einer kleinen Menge freien Alkalis behandelt, bis eine 
Probe sich in Wasser lOst oder sich mit ibm zu einer haltbaren Emulsion verbindet. Man vermischt 
beispielsweise 240 kg einer Alkalibarzseife (erhalten durch Kochen yon 20 kg pulverisiertem 
Harz, 20-30 kg 20grii.diger Natronlauge und 200 kg Kondenswasser) mit 30 kg Trichlorii.thylen. 
stellt das Gemenge schwach alkalisch (Phenolphthalein), erwii.rmt auf 40--100°, bis eine Probe 
klar wasserloslich ,ist, und verdiinnt das ganze mit 400 kg Kondenswasser. 

~ach D. R. P. 246606 erhii.lt man ein ausgezeichnetes Reinigungsmittel, besonders fiir 
fe uch te Gewebestoffe, aus 10 1 Benzin und 0,25 I einer Mischung von Seife, Tetrachlorkohlen-
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stoff und Essigsaureathylester. Das Pra.parat unterscheidet sich von den irn Handel befind
lichen Benzinseifen vor aHem durch seine Wasserloslichkeit, so daC es das Wasser aus dem 
Gewebe entfernt und dem Benzin den Zutritt zur Faser gestattet. VgI. D. R. P. 129882. 

Urn Halogenkohlenwasserstoffe (Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorii.thylen) in Seifen
l08ungen zu losen oder in feinster Form zu verteilen, emulgiert man eine Seifenmenge, die weniger 
ala 10% des Halogenkohlenwasserstoffes an Fettsauren enthii.lt und zu seiner LOsung ungenligend 
L"t, unter Zusatz von Wasser und setzt diese Emulsion den eigentlichen Seifenwaschlaugen zu, 
in denen die Halogenkohlenwasserstoffe fiir sich aHein nicht Wslich sind. Man kann jede beliebige 
Seife verwenden, kommt mit sehr geringen Seifenmengen aus und erspart den Alkohol und andere 
Zusii.tze, die sonst zur Emulgierung notig waren. (D. R. P. 294728.) - V gl. [897]. 

Haltbare Mischungen feinverteilter, als Wasch- und Bleichmittel geeigneter Fettlosungs. 
mittel erhiiJt man nach D. R. P. 889026, indem man FettlOsungsmittel, z. B. Tetrachlorkohlen· 
stoff, mit Gallerten, die mittels Alkalicarbonate oder -bicarbonate aus fliissigem Wasserglas 
gewonnen werden, verriihrt. 

Zur Herstellung eines Waschmittels, dessen klare LOsung auch beirn Verdiinnen klar bleibt, 
verriihrt man SO Tl. Kaliseife mit 50% Fettsii.uregehalt, mit 15 Tl. Alkohol und 25 Tl. chlorierter, 
bei 210-230° siedender Solventnaphtha, oder 45 Tl. Soda, 15 Tl. Wasserglas, 15 Tl. Natriwn
sulfat und 10 Tl. Natronseife mit 15 Tl. des Chlorierungsproduktes von Rohxylol. (D. R. P. 
827684.) 

Ein pulverfOrmiges Wpschmittel erhalt man aus Kieselgur, Kaolin oder anderen Stoffcn 
von hohem Saugungsvermogen mit einem fliissigen FettlOsungsmittel, z. B. einem Kohlenwasser
stoff oder seinen Chlorierungsprodukten unter evtI. Zusatz von Soda und Bleichmitteln. (D. R. P. 
327683.) Nach dem Zusatzpatent laCt man die organischen FettlOsungsmittel nicht durch unlosliehe 
feste Substanzen, sondern durch losliche Verbindungen aufsaugen, die sich mit dem Waseh
wasser chemisch umsetzen, so daB ein feinverteilter unlOslicher Niederschlag entsteht. Ein solchcti 
Waschmittel besteht z. B. aus je 100 TI. Xylol und Natriumsulfat, 50 Tl. wasserfreiem Magne
siumsulfat und 250 Tl. Soda oder aus 100 Tl. Chlorbenzol, 200 Tl. Tonerdesulfat und 400 Tl. 
Soda. (D. R. P. 880860.) 

466. TerpentinOl( -Salmiak-)seifen. 
Eine Textilseife, die sich zum Waschen von wollenen Unterkleidern, als Putz- und Fleek

seife, ebenso aber auch zur Herstellung feiJi!.er Toilettenseifen eignet, wird nach D. R. P. 58 00;) 
durch Wechselwirkung einer Schmelze aus gewohnlicher Seife, Atznatron, Pottasche oder Anuno
niak und einem Gemisch von Terpentinol, citronensaurem Ammoniak und Schwefel bei 40-45" 
erhalten. Vgl. die Schrift: "Praktische Anweisung zur neuen amerikanischen Waschmethodc 
mit TerpentinOl und Salmiakgeist usw." Berlin IS53. 

Nach E. P. 8310/1912 setzt man der Seife auCer weiJ3em Wachs Gelatine, Terpentinol und 
\Vurzelextrakten zur Erzielung besonderer reinigenden Wirkung Ci tronensaft zu. 

Zur Herstellung einer Wasch- und Bleichseife wird in F. P. 141664 ein Ansatz aus 50 ~g 
PalmkernOl, je 25 kg Talg und CocosOl, 125 kg Atznatronlauge (22grii.dig), 1 kg Borax, gelOst 1Il 

lSI Wasser, 9 kg Terpentinol und 10 kg Salmiakgeist (22grii.dig) empfohlen. Die Boraxlos~~? 
wird der gekochten verseiften Masse zunii.chst zugegeben, dann verkriickt man erst das Terpentmol 
und den Salmiakgeist in die Seife, halt 5-6 Stunden auf 50° und formt. . 

Die beste und einfachste Methode zur Herstellung terpentinhaltiger Kernseifen v:t 
nach Deite, Handbuch der Seifenfabrikation, Berlin 1906, S. 422, das direkte Eintragen von 2,5 ?)tl 
3 kg Terpentinol in eine gewohnliche Harzkernseife, die mit etwas Wasserglas angerOOrt 1St. 
~lan erhalt eine homogene, formbare Masse von charakteristischem Geruch und stark fleeken-
reinigender Wirkung. . 

Nach SeUeos.-Ztg. 1911, 817 erhalt man eine kernseifenartige Salmiakterpentinse1fe 
durch Verseifen von 160 Tl. PalmkernOl und 40 Tl. Talg mit 100 Tl. 3Sgrii.diger Atznatronla~g~. 
bei SOO, worauf das moglichst neutrale, vollstandig verseifte Produkt mit 3-5 Tl. Terpent~nol 
und 2-3 Tl. Salmiakgeist oder statt des letzteren mit einer Losung von 5-6 Tl. ChlorammOUlUlll 

in Wasser versetzt und geformt wird. . . 
Nach D. R. P. 82424 verkriickt man die Losung von 200 Tl. Salmiak-Terpentinkernse1fe 1Il 

300 Tl. HeiCwasser und ISO Tl. calcinierter Soda mit 200-300 Tl. Mahlriiekstanden und pulve~t 
die irn Kiihlkasten nach 12-15 Stunden erhii.rtete Masse in der MOOle. Dieses Pulver wird mIt 
fadenformiger Salmiak-Terpentmseife gemiseht. ., 

Zur HersteUung von Sal miak - Terpen ti nschmierseife kann nul' amerikanisehes Cottonol 
verwendet werden, da englisches sieh stets gelb verseift. Ferner bedarf der Ansatz mindestens 
35% des CottonOles an weiCem Talg und ~ehIie13Iich setzt man auch noch zur Erzielung eines festeren 
Verbandes und zarteren Silberflw!ses etwas Kernol zu. Nahere Angaben iiber den SudprozeLl 
und die Fiillung dieser Seifen finden sich in SeUens.-Ztg. 1907, 1081. 

tlber Salmiak- und Salmiakterpentinwaschmittel schreibt Kohl in Selfens.-Ztg. 1921, 499. -
S. 8.. [406J und [488J. <J 

Dber Herstellung einer Salmiak-Terpentinschmierseife siehe auch Selfeos.-Ztg. 1912, ?9 ... 
Dber die Anwendung des Krutolins, eines gehii.rteten Oles zur Herstellung von Se~fen 

(z. B. eine Salmiak-Terpentmschmierseife aus 2000 kg Krutolin und 1000 kg Candelite), 816ho 
SeUeos.-Ztg. 1918, 980. 
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Das Bleichmittel "Ozonin" besteht nach Pharm. Post 1911, 699 aus einer Losung von 
125 Tl. Kolophoniurn in 200 Tl. TerpentinOl und aus einer Losung von 25 Tl. Atzkali und 90 Tl. 
3proz. Wasserstoffsuperoxydli5sung in 40 Tl. Wasser. Die Losungen werden vereinigt; nach 
2-3tii.gigem Stehen wird die Gallerte diinnfliissig und ist dann verwendbar. 

Das Verfahren des D. R. P. 216140 zur Herstellung von Salbengrundlagen (Emulgierung 
von MineralOlen mittels Seifen mit iiberschiissiger Olsaure und Alkohol) laJ3t sich nach dem Zusatz
patent au~h zur Gewinn~ von kohlenwasserstof~altigen Seifen verwenden. Man arbeitet z. B. 
in der WeISe, daJ3 man em nach der kalten Verseifung klar gewordenes Gemenge von 40 Tl. 01-
saure, 8 Tl. Kalilauge 1 : 1 und 20 Tl. Alkohol mit der doppelten bis sechsfachen Menge TerpentinOl 
schiittelt und die in kurzer Zeit klare, auch bei langem Stehen homogen bleibende Mischung 
in die noch f1iissige Seifenmasse einriihrt. Man erhii.lt so feste Terpentinolseifen mit bis zu 
15% TerpentinOl, ebenso wie sich auch auf diesem Wege benzin- und tetrachlorkohlenstoffhaltige 
Seifen herstellen lassen, die sich ebenfalls vorziiglich als Fleckputzseifen eignen. (D. R. P. 
266167.) 

Zur Herstellung desinfizierender Seifen mit Hilfe von Terpentinol behandelt man 
letzteres mit Saure, befreit das erhaltene Reaktionsprodukt von deren tlberschuJ3 und fiigt das 
Material nach evtl. Abdestillieren eines Teiles der in ibm enthaltenen Terpene den fertigen Seifen 
oder den Seifenrohmaterialien zu. Es solI iiberschiissiges Alkali vorhanden sein, da sich gezeigt 
hat, daJ3 die bakterizide Wirkung der Seife wesentlich erhoht wird, wenn man die durch Saure
einwirkung auf Terpentinol erhaltenen Bornyl- und Fenchylester wieder verseift. Das durch diese 
Verseifung erhaltene Borneol ist als solches in alkalischer Seife schwer loslich, so daJ3 es aus
krystallisieren und die Seife dadurch unwirksam wiirde, w8.hrend es bei der geschildertenArbeits
weise als wirksamer Bestandteil der desinfizierenden Seife in ihr gelost bleibt. (D. R. P. 204 129.) 

Zur Erzeugung fester neutraler Seifen, die einen hohen Gehalt an Kohlenwasserstoffen be
sitzen, verseift man nach D. R. P. 264469 z. B. 450 kg Fettsubstanzen (mit einer mittleren Ver
seifungszahl von 267) in der Kalte mit der theoretisch zur Neutralisation der gesamten Fett
sauren erforderlichen Alkalimenge (246 kg 40gradige Natronlauge) und gibt gleich von vornherein 
der geschmolzenen Fettmasse das gesamte Alkali mit 65 kg Terpentinol und derselben Menge 
Benzin zu. 

Seifen, die Fettlosungsmittel enthalten (Ather, Aceton, Terpentinol usw.), miissen 
natiirlich fettsaurearmer sein als die HandelsseUen; der Fettsauregehalt darf 30% (bei Ricinus
olseife 55%) nicht iibersteigen. Man stellt die Grundseifen nach F. P. 402172 her durch Ein
tragen von Kalilauge in eine Losung von Fettsaure in dem betreffenden Fettlosungsmittel und 
Zusatz von Wasser w8.hrend des Verseifungsprozesses. Natronlauge oder Ammoniak darf nur bei 
Ricinusolseifen als Verseifungsmittel verwendet werden. Ei.n Zusatz von Alkalisalzen aIs FillI
mitte hat stets zu unterbleiben. 

. Lager. und tropenbest8.ndige, meist transparente Seifen mit einem Gehalt an FettlOsungs. 
Illltteln erhii.lt man durch Pressen eines Seifenpulver-Terpentin- oder .Erdolgemenges unter so 
hohem Druck, daJ3 die Masse homogen zusammenschmilzt. (D. R. P. 336726.) 

467. ErdoI- (Mineralolprodukt-)seifen. 

Dber die technische Herstellung von Seifen aus Paraffin und i\hnlichen Kohlenwasserstoffen 
berichten W. Schrauth und P. Friesenhahn in Chem.-Ztg. 1921, 177. 

Schon in E. P. 300/1879 ist die Herstellung einer Seife aus ErdOl oder anderen Kohlenwasser
stoffen, Stearinsaure und Alkali beschrieben. Dberdies waren auch auf der Pariser Ausstellung 
von 1878 schon die sog. Petrolseifen ausgestellt, die man durch Verkochen von ErdOl, Carnauba
wachs und Alkali erhielt. 
. Ein Zusatz von 10% TerpentinOl oder Pe trole u m zu einer Seife erhoht nach guter Emul

glerung ihre fettlosenden Eigenschaften erheblich. Diese zugesetzten Kohlenwasserstoffe werden 
natiirlich nicht verseift, sondern sie wirken in dem Sinne fettli5send wie ein mechanisches Ge
m~nge von Seife und TerpentinOl oder wie die aufeinanderfolgende Behandlung mit diesen Stoffen. 
Die Seifen werden, urn der Verdunstung des ErdOles wahrend der Lagerung vorzubeugen, Z. B. 
durch einen aus 2-3 Tl. Harz und 1 Tl. VaselinOl hergestellten Dberzug geschiitzt. (Seilens.-Ztg. 
11111, 818, 849, 878.) 

Zur Herstellung von MineralOlseife setzt man den fertigen alkalischen Sud vor dem AIlS
s~lzen bei einer Temperatur von 106° bis zu 100% 10--20° kaltes MineralOl zu, verriihrt energisch 
hIS das 60--70° warme Gemenge teigig erstarrt und sich an den 'Vanden des GefaJ3es absetzt. 
(D. R. P. 62006.) Vgl. D. R. P. 62706. Herstellung einer MineralOlseife aus einem Gemenge 
Von heiJ3er Seifenli5sung, 8 Tl. TerpentinOl und 1 Tl. Paraffin oder ErdOldestillat. Der Siedepunkt 
des fertigen Produktes solI jenem des Wassers innerhalb 30° nahekommen. 

Wertvolle Seifenemulsionen zur Reinigung von gefirniJ3ten oder bemalten Geweben 
erhiUt man nach A. P. 961166 durch Mischung von Seife, Fullererde und Mineralol. Zur Her
stellung einer Haushalts- und Waschseife wird die FulIt>r(lrde verwendet, die zur Reinigung 
Von FEltten und Olen gedient hat und noch etwa 10% Fettstoffe enthii.lt. Man setzt sie einer 
n~utralen Seife zu, die atIS 01 und iiberschiissiger Kalilauge hergestellt wurde. Der Dberschu13 
flent zur Verseifung der in der Fullererde enthaltenen Fettstoffe. Bei Anwendung von Natron
auge und viel Fullererde wird eine feste in Formen preJ3bare Seife erhalten. 
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Zur Herstellung kohlenwasserstoffhaJtiger Seifen versetzt man nach A. P. 969820 eine Seife 
aus 30 kg TaJg, 30 kg Cocosnul.301 und 30 kg 36griidiger Kalilauge mit 10 kg einer Emulsion, die 
man durch Einfliel.3enlassen von 100 kg einer Mischung gleicher Teile Kerosin und Naphtha 
in das Gemenge von 10 g konzentriertem Ammoniak und einer SeifenlOsung erhiilt, die aus 100 g 
reiner Seife in 1 kg Wasser besteht. Man lii.l.3t schnell erkalten und erhiilt ein festes vermahl
bares Produkt von vorziiglich reinigender Wirkung. 

Zur Herstellung einer MineralOlseife bereitet man nacb. D. R. P. 79784 zunii.chst eine 
SeifenlOsung aus Natronseife, der man pro Kilogramm 120 g Petrolii.ther und 40 g reinstes Petro
lewn zusetzt, dann fiigt man unter fortgesetztem Umriihren ffir jedes Kilogramm der Seife zur 
Abstumpfung des Alkalis 32 g verdiinnte Essigsii.ure (Essigessenz des Handels) zu. Nach Zusatz 
80 248 vermischt man am besten direkt 1 kg Seife mit 120 g Petrolii.ther und 32 g Essigessenz. 

Zur Herstell~ eines erdolhaltigen, seifenii.hnlichen Produktes lOst man nach D. R. P. 
89146 20 kg Harz m 40 kg Petrolewn und lii.Bt eine gewisse Menge Natronlauge vom spez. Ge
wicht 1,345 zufliel.3en, und zwar zunii.chst nur so viel, um etwa die Hiilfte der im Harze enthaltenen 
Harzsii.uren mit Alkali zu neutraJisieren. JedenfaJls muLl, um eine "mit Wasser emulgierbare 
Fliissigkeit zu erzielen, stete noch freies, nicht an Alkali gebundenes Harz vorhanden seine Man 
versaift zuerst in der Wii.rme, filtriert von einem Niederschlag, der sich aus den Verunreinigungen 
des Harzes und dar Natronlauge bildet, und verseift sodann das klare Filtrat bis zu dem durch 
Vorversuche ermittelten Stadium. Man kann auch nach einer anderen Methode Harzseife mit 
Petrolewn tinter Zugabe von freiem Harz erhitzen oder sie in einer LOsung von Harz und Petro
lewn l<isen. Nach Zusatz 90 676 wird aus der ola.rtigen Fliissigkeit zunii.chst ein stark petroleum
haJtiges Zwischenprodukt hergestellt, das von butterartiger Konsistenz ist und in diesem Zustande 
Petroleum leicht aufnimmt. 

Nach Cbem. Bev. 1907, 287 besteht eine Erdolseife, die hohe Reinigungskraft -mit Ver
wendbarkeit auch im hii.rtesten Kalkwasser, sogar im Meerwasser, verbindet, ohne GeWE'be 
und Farbstoffe irgendwie anzugreifen, aus 41% Fett (12,3% Petroleum, 28,7% 01), "7,1% Atz-
kali, 3,55% Kaliumca.rbonat, 1,05% Harz und 50% Wasser. . 

Nach E. P. 6786/1911 wird eine petroleumhaJtige Seife wie folgt hergestellt: Man emulgiert 
Petroleum mit 3% eines wiisserigen Auszuges von Quillaiarinde, verriihrt die butterii.hnliche 
Masse mit der gleichen Menge Palmol und fiigt nach mehrstiindigem Kochen ffir je 4 I Petroleum 
und PalmOl 12 1 Sodalauge zu. Die Seife kann bia zu 50% Petroleum aufnehmen, sie ist sparsam 
im Gebrauch, geruChl08, antiseptisch und billiger aJs andere Seifen. 

Nach SeUens.-Ztg. 1911, 1072 wird eine Petroleumseife hergestellt durch Verseifen von 25 kg 
CocosOl und 10 kg Petroleum mit 13 kg 38griidiger Natronlauge bei 40°. Man fiigt hierauf 25 kg 
18gr~ PottaschelOsung und 25 kg 15griidiges SaJzwasser hinzu, riihrt die Sene dick und gibt 
sie in onene Formen. 

Nach F. P. 441440 erhiiJt man eine vollig in Wasser 100liche antiseptische Seife, die eine 
beliebige Menge von Kohlenwasserstoffen enthaJten kann, durch S ulfonierung von Petrole um 
und ii.hnlicher Stoffe bei Gegenwart eines Oles oder Fettes und Behandlung des Produktes mit 
Alkalien. " 

Zur Herstellung einer Petroleumseife setzt man der Seifenmasse nach D. B. P. 129303 
Petroleum im Gemisch mit Vaselinol zu, das den Geruch des Petroleums verdecken soIl und 
seiner grol.3eren Konsistenz wegen zu einer festeren Seife fiihrt. 

Schaumkrii.ftige Seifen erhiilt man aus den aIs LeuchWI und SpindelOl bezeichneten Frak
tionen der Erdoldestillation durch Monochlorierung und folgendes Verschmelzen der Monochlor
produkte mit Atznatron bei 200-300°, wobei das Auftreten hol>en Druckes vermieden werden 
soIl. (D. R. P. 827048.) - Vgl. [814J. 

Zur Herstellung versaifbarer Korper aus Kohlenwasserstoffen vermischt man Vaselinol 
in Gegenwart von Wasser und evtl. von etwas Alkohol innig mit wii.sserigen LOsungen von 
Natriumsuperoxyd oder Wasserstoffsuperoxyd, erhitzt evtl. unter Druck auf etwa 800 un~ 
erhiilt so weiche Pasten von grol.3er Reinigungskraft und leichter Verteilbarkeit in Wasser. Bel 
dem Verfahren wird ein Teil des MineraJOles in Sii.uren verwandelt, die sich mit dem Alkali Zu 
Seifen vereinigen. (F. P. 446 009.) S. a. (814J. 

Eine zusammenfassende Abhandlung tiber die technische Herstellung von Seifen aus Paraf
fin und ii.hnlichen Kohlenwasserstoffen von W. Scmauth und P. Friesenhahn findet sich in Chern.
Ztg. 1921, 177 u. 226. 

Nach D. R. P. 229 198, Zusatz zu 218908, erhiilt man durch Extraktion bituminOser Mineral
ole oder ihrer Destillationsrtickstii.nde (Goudron) mit starkem Alkohol und Emulgieren der er
haJtenen aJkoholischen LOsungen mit Wasser Fliissigkeiten, die zur Oberflii.chenreinigung von 
Gegenstii.nden, insbesondere von Geweben, dienen. Der Alkohol wird nach dem Zusatzpa~nt 
zum grol.3ten Teil abdestilliert, wn alkoholii.rmere, daher auch weniger feuergefii.hrliche wii.sserlge 
LOsungen zu erhalten. 

• Nach D. R. P. 247417 bewirkt ein Zusatz von Montanwachs oder von freier Montan
sii.ure zu den Seifenrohmaterialien, daB die Seife aufnahmefii.hig wird ffir groCe Mengen Roh
petroleum. Man lOst beispielsweise 15-25 Tl. Kolophonium in einer LOsung von 10 TI. ~tz
natron in 100 TI. Wasser, fiigt 10 TI. Montanwachs hinzu, erhitzt zum Kochen und versetzt 8chbeLl
Hch mit 10 TI. Stea.rinsii.ure. Das Produkt, das bis zu 200% seines Gewichtes Rohpetroleum 
aufzunehmen vermag und dann dennoch in jedem Verhiiltnis mit Wasser mischba.r ist, wird zur 



t:leife. 043 

Entfernung von Lacken und Farben oder in besonders groLler Verdiinnung zur StraLlen
besprengung verwendet. Vgl. Pr. d'Ant, SeUenfabr. 1913, 843. 

Na.ch F. P. 446 063 last man zur Herstellung eines Reinigungsmittels in 40 kg einer Ricinus
olseife aus 75 kg Ricin usal, 10 kg Atznatron und 100 I Wasser hergestellt, 100 kg TerpentinOi 
und 5 kg Naphthol, wobei man eiDe dicke transparente Fliissigkeit erhalt, wii.hrend ein Ge
menge von 75 kg RicinusOl, 10 kg Atznatron, 10 I Wasser und 100-200 kg Petroleum beim Er
wii.rmen in eiDe feste seifenartige :Masse iibergeht. 

Ober die Verwendung der als SeifenOi bezeichneten, teilweise verseiften gelblichen ErdOl
reinigungsriickstii.nde (Naphthensauren) zur Fabrikation billiger Hausseifen oder auch als 
Zusatz zu Toilettenseifen, wobei beachtet werden muLl, daB nur feste Grundseifen verwendet 
werden diirfen, da die Naphthensauren verfliissigend wirken, siehe H. Antony, Seifens.·Ztg. 1908, 
18. [287.] 

468. Ither- nnd Spiritusseifen. Hartspiritus. 
Die Gewinnung einer Ather-Seifenlasung ist in Pharm. Ztg. 1899, 714 beschrieben. 
Spiritusseifen sind ii.hn1iche Produkte wie der Hartspiritus, die natiirlich dem Ver

wendungszweck entsprechend ein anderes Verhii.1tnis von Seife, Spiritus und Wasser enthalten, 
da der Hartspiritus ausschlieBlich nach dem Gehalt an brennbarem Spiritus bewertet wird, und 
die Riickstande der Verbrennung moglichst gering sein sollen, wii.hrend bei Spiritusseife in erster 
Linie die Waschwirkung in Betracht kommt. Wahrend sich nach Techn. Bundsch. 1906, 383 
Stearinnatronseife ihrer geringen Schaumbildung wegen kaum eignet, kann man eine derartige 
Seife von hoher reinigender und desinfizierender Wirkung erhalten aus 11,4 Tl. wasserfreier 
Cocosnatronseife, 79,2 Tl. Alkohol und 9,4 Tl. Wasser unter Zusatz anderer desinfizierender 
oder mechanisch wirkender Stoffe (Kresol, Carbolsaure bzw. Sand und Marmorstaub.) Diese 
Seifen kommen unter dem Namen "Sapal" in den Handel. 

Dieselbe intensive Reinigung der Hande wie bei Anwendung der Sapalseife erreicht man durch 
Einseifen mit Seife und Einreiben von Alkohol" in die Haut bis zu seiner Verdunstung. Benet.zt 
man nunmehr die in den Hautporen abgelagerte konzentrierte Seife mit Wasser, so setzt in der 
Tiefe der Haut Schaumbildung ein, die die allseitige Reinigung der Hautvertiefungen hervorruft. 
(B. Falck, Arch. f. kHn. Chirurg. 24, 406.) 

Ein Seifenspiritus wird nach E. Richter, Apoth •• Ztg. 1910, 730 hergestellt durch Ein
tragen von 3,75 kg Spiritus in 4,5 kg auf 85° erwii.rmtes Olivenol und Hinzufiigen von 1,64 kg 
Kalilauge von 47° Be. In PI.. Minuten ist die Verseifung beendet, man nimmt mit 18,76 kg 
Spiritus auf, gibt 16,35 I destilliertes Wasser hinzu und filtriert. Vgl. Apoth •• Ztg. 1909, 230 und 
Pharm. Zentrh. 1909, 747. Zum Fii.rben von Seifenspiritus fiir kosmetische Zwecke ka.nn man 
auJ3er Zuckercouleur auch noch Ra.haniatinktur oder Rumbraun verwenden. 

Nach Schnabel (Apoth •• Ztg. 1910, 210) lautet die Vorschrift: Man erwii.rmt im Wasserbade 
60 Tl. Olivenal und 75 Tl. Alkohol (96%). Dann lOst man 10,5 Tl. ·Atzkali in einer Stein- odt'r 
Porzellanschale in 19,5 Tl. Wasser, ~ieLlt die Losung in die Olmischung und schiittelt bis zur 
Kliiorung. Nun fiigt man 225 Tl. Wemgeist und 210 Tl. Wasser hinzu und filtriert das Gemisch 
Mch einigen Tagen. - Dementsprechend wird Spiritus saponato-camphoratus dargestellt aus Kal. 
caustic. fus. 12,25, Aq. 25,75 01. Olivar 70, Spirit. 88,0, gelast in einer Mischung von Camphor 
24,0, 01. Thymi 4, 01. Rosmarin 8, Spirit. 430, Aq. 290 und Liqu. Amm. caust. 48,0. 

Au xoli n besteht aus einer AuflOsung von 0,75% Kaliseife und 3% RicinusOi in 60 proz. 
~arfiimiertem Spiritus usw. Zahlreiche Vorschriften zur Bereitung von Praparaten dieser Art 
finden sich fall weise in den pharmazeutischen Fachblattern, siehe z. B. C. Mannich und B. C. 
Schaefer bzw. L. Schwedes in Apoth.·Ztg. 28, 330, 322 u. 328 usw. 
. Zur Gewinnung einer salbenartigen Spiritusseife laBt man eine LOsung von 2&-35% Seife 
m warmem Alkohol erkalten und verreibt die erstarrte Masse bis zur Salbenkonsistenz. (D. R. P. 
134408.) 

Zur HersteUung einer hochschmelzenden Spiritusseife verarbeitet man 11,4 Tl. wasser
freie Cocosnatronseife mit 79,2 Tl. hochprozentigem Alkohol und 9,4 Tl. Wasser. (D. B. P.149 793.) 

Ober Hartspiritus siehe Aufsatz und Rezepte von H. Mayer in SeUens.·Ztg. 42, 602; 
vgl. A. v. Unruh, Kunststoffe 1916, 263. 

Das einfachste Verfa.hren, festen Spiritus herzustellen, besteht nach D. B. P. 149793 darin, 
daJ3 man eine heiGe Mischung von 63% Alkohol, 20% Seife und 17% Wasser erkalten und dadurch 
erstarren lii.Llt. (Zeitschr. f. Splrlt..Ind. 1898, 326.) Ein anderer fester Spiritus wird nach Auf· 
~Cht, Pharm. Ztg. 1898, 769, aus einer LOsung von 15% Natronseife in 100 cem denaturiertem 

2 proz. Alkohol bereitet. 
Vgl. auch D. B. P. 104962: Herstellung von Hartspiritus mit Seife als Verdickungsmittel. 
Siehe auch das Verfahren zur Herstellung von Spiritus in fester Form nach D. R. P. 126090. 

. Nach D. R. P. 134166 lOst man zur Herstellung von Hartspiritus 1 Tl. Stearinsaure 
m 10~Tl. hochprozentigem, auf 60° erwii.rmtem Alkohol und fiigt so viel 30proz. Natronlauge 
tu, blS auf Zusatz von Phenolphthalein Rotfii.rbung auftritt. 
1 Nach D. R. P. 117 896setzt mander Spiritusseifeetwas Schellackzu, wii.1l1'end nach D. B. P. 
40 400 besser statt des Schellacks S te a.ri n Verwendung findet. 
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Oder man schmilzt zur Herstellung von Hartspiritus 100 Tl. ausgelassenen Hammel. oder 
Hirschtalg mit 12,5 Tl. Stea.rinsii.ure, verseift die erkaltete Masse mittels Natronlauge und er
hitzt 1 Tl. des trockenen Pulvers mit 10-25 Tl. 80- und mehrprozentigem Spiritus bis zur volligen 
Uisung, die erkaltet gelatinOs erstarrt. (D. R. P. 162 882.) 

Zur Herstellung von Hartspiritus versetzt man nach D. R. P. 101694 Brennspiritus mit einer 
ha.rten Natronseife, die mit 500-600% Natri umsilicat beschwert ist. Es geniigen 4-10% 
dieser Seife, um den Spiritus zu verdicken. 

Nach F. P. 468122 lOst man zur Herstellung von festem Brennspiritus 15-20 g trockene 
Marseiller Seife in 100 g heil3em Alkohol. 

Ein fester Seifenspiritus, wie man ibn durch Erstarrenlassen einer heil3en alkoholischen LOsung 
von Mandelseife gewinnt, eignet sich, wie durch bakteriologische Versuche festgestellt wurde, 
hervorragend fiir Dt'sinfektionszwecke. (Selle 1917, Nr.82.) 

Es ist nicht notig, dafl man zur Herstellung von Hartspiritus stets eine Seife anwerulet, 
sondern man kann solche, ohne Riickstand verbrennende Produkte auch erhalten, wenn man 
Spiritus mit Kollodi urn oder mit einer Uisung von Cell uloseacetat in Eisessig vermischt, 
wobei die Uisung der Nitrocellulose in ersterem Falle auch direkt in Brennspiritus unter Ather
zusatz erfolgen kann. Die auf diese Weise oder auch durch Zusatz einer Losung von Gelos!' 
in kochendem Wasser erhaltenen Hartspiritusarten enthalten 80-90% Alkohol und sind fiir 
aIle Zwecke ebenso verwendbar wie der Brennspiritus selbst. (D. R. P. 126090 und 184721.) 

Nach A. P. 911769 wird Hartspiritus durch Erhitzen von danaturiertem Alkohol mit 3% 
reinem, synthetisch dargestelltem Tristearin und 5% fettsaurem Natron hergestellt. Der 
klaren AuflOsung fiigt man ein alkoholisch-ii.therische LOsung von 1% Cellulosetetranitrat 
hinzu. Die feste Masse brennt langsam, gibt starke Hitze, hinterlii.l.lt geringen Riickstand und 
neigt nicht zu Explosionen. 

Der Hartspiritus "Smaragdine" wird nach Pharm. Post, Wlen 1912 erhalten durch Auf-
100en von Schieflbaumwolle und Campher in Spiritus, den man mit Malachitgriin fii.rbt. Die 
geformten Wiirfel verbrennen ohne Riickstand und schmelzen wii.hrend des Brennens nicht. 

Zur Bereitung eines Prii.pa.rates, das als Gelatinierungsmittel in der Hartspiritusfabrikation 
und auch in der Kerzenfabrikation dienen solI, leitet man nach D. R. P. 204 708 trockenes A m roo· 
niakgas bis zur Sii.ttigung in eine Losung von 200 Tl. Olsii.ure in 400 Tl. Petroleum. Die 
filtrierte, mit Petroleum gewaschene und getrocknete· Olsii.ureammoniakverbindung schmilzt 
20-40° hoher als das Ausgangsmaterial und verbrennt ohne Bildung von Ammoniak oder sonstigen 
schBdlichen Gasen. 

Als Ersatz fiir Spiritus und Hartspiritus eignet sich nach D. R. P. 826 711 Hexamethylen
t e t rami n, das man mit saugfii.higen (Dochte) oder porOsen Stoffen wie Sagemehl, Kieselgur u. dgl. 
brikettiert. Der Heizstoff verbrennt geruch- und restlos, mit nicht leuchtender, nicht ruflender und 
recht heil3er FIamme. . 

Feste Brennstoffe erhii.lt man femer nach D. R. P. 827180 durch Mischf"Jl von Cyclo
hexanon mit geringen Mengen Stea.rinnatronseife und Wachs oder Paraffin. Diese nach Art des 
Hartspiritus erzeugten Prii.parate sollen als rauch- und rul.lfrei verbrennendes Leuchtmaterial ver
wandt werden. 

Als kiinstlicher Brennstoff eignet sich nach .Norw. P. 88 077 eine halb zum Gerinnen ge
brachte LOsung von Cellulosepentanitrat in Holzgeist, die man entsprechend formt, worauf 
die Masse durch weiteren Zusatz von Gerinnungsmitteln zum Erstarren gebracht wird. - Vgl. 
auch [864], [899] u. Bd. IV [866]. 

Zur Herstellung einer Brennmasse verwendet man als saugenden Tra.ger Kieselgur, deren 
beschwerende oder sonstwie storende natiirliche Bestandteile wie Eisenoxyd, Kalk oder Pflanzen
fasem durch Schlimmen und Schleudem bzw. Ausziehen mit sauren, Waschen und Calcinieren 
vorher entfernt wurden. Solche Kieselgur iibertrifft das Saugvermogen unbehandelter Infusorien
erde um das Vierfache. (D. R. P. 816 846.) 

Siehe auch die Herstellung von Hartpetroleum [899], femer [248] u. Bd. IV [866]. 

469. Galle. - Gall- und Ferment- (Eiwei8spaltprodukt-) seifen. 

Lassar - Cohn, Die Sii.uren der Rindergalle und der Menschengalle. Hamburg 1898. 
Die Praparation von OchsengaIle ist in einer Notiz der Chem.-Ztg. 1922, 961 beschrieben. 
Zur Reinigung und Konservierung von frischer Ochsengalle und zur Herstellung eineR 

reinen, farblosen Produktes lOst man nach D. Gewerbeztg. 1868, 69; Polyt. Zentr.-BI. 1864, 6O~. 
1 I abp-eschaumter Ochsengalle mit 40-50 g feinpulverisiertem Alaun, in einem anderen Gefs/3 
ebenso 1 I Ochsengalle mit 40-50 g Kochsalz, lii.flt beide FIiissigkeiten einige Monate abset~en, 
zieht die iiberstehenden LOsungen ab und mischt nun die heiden Portionen miteinander. Auf dlese 
Weise wird der gelbe Galleluarbstoff abgeschieden, von dem die Galle dann abfiltriert wird. Trotz
dem ein Anwendungsgebiet dieses Materiales, nii.mlich jenes der Fleckenreinigung nach den neueren 
Untersuchungen kaum mehr in Betracht kommt, da die Annahme der besonderen reinigende~ 
Wirkung der Galle auf einem unbegriindeten Vorurteil beruhte, bleibt sie immer noch inder Malerel 
zum Anreihen von Ultramarin, Carmingriin und anderen eropfindlichen Farben ihres guten Haft
vermogens wegen und auch deshalb, weil sie die Farbe sehr gleichmii.l.lig zu verteilen gestattet 
und keinen storenden Glanz aufweist, ein wichtiges Produkt. Besonders dient die Galle auch zur 
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Herstellung des marmorierten Papiers in der Buntpapierfabrikation, zu Heilzwecken und zur 
Seifenbereitung, aIs Bindemittel ffir chinesische Tusche, zum Uberziehen von Zeichnungen, 
Kupferstichen, als Hilfsmittel der MiniaturmaIerei usw. 

Das rasche Faulen der Galle kann man dadurch verhiiten, daB man sie in noch ganz 
frischem Zusta.nde mit ihrem doppelten Gewicht .starkem Alkohol versetzt, die Fliissigkeit gut 
umriihrt, filtriert oder koliert und auf dem Wasserbade eindampft. Will man auch die Farbstoffe 
der Galle entfernen, so lOst man den durch Abdampfen im Wasserbade erhaltenen Riickstand 
wiederum in starkem Alkohol auf, schiittelt die LOsung mit reiner Tierkohle, liiJ3t das Ganze einige 
Stunden stehen, filtriert und dampft auf dem Wasserbade ein. Das so gewonnene Produkt liiJ3t 
sich belieb~ lange aufbewahren und wie frische Galle verwenden. (D. Ind.-Ztg. 1867, Nr. 16.) 

Uber eme Methode der geruchlosen Aufbewahrung der Galle mitteIs Torfkohle, mit der ge
schiittelt auch verdorbene Galle wieder verwendungsfiihig wird, siehe A. Vogel, D. m. Gewerbeztg. 
1866, Nr. 20. 

Galle und andere tryptische Fermente werden nach D. R. P. 200 361 durch Zusatz von kieseI
saurer Tonerde (1 Tl. Galle: 2 Tl. kieselsaurer Tonerde) haltbar gemacht. SolI bei Wiederverwen
dung die Galle frei von Fremdstoffen sein, so zieht man sie mit Wasser oder anderen LOsungs
mitteln aus und behandelt den Auszug weiter durch Abdampfen und 'Eindicken. 

Uber die Gewinnung von Cholsii.ure aus Galle durch Ausschiitteln der beim Ausfillen der 
Rohsiuren aus verseifter Galle erhaltenen Fettsii.uren mit Petrolii.ther siehe D. R. P. 821699. 

Zur Reinigung von Galle fiir Waschzwecke versetzt man sie nach der Vorreinigung durch 
Dekantation mit S8.uren und AlkaIien und unterwirft das Produkt dann gleichzeitig oder vor jenem 
Zusatz der D i a I y s e oder Elektroosmose, wobei man die Galle zweckmiBig vor Einfiihrung in 
den Dialysierraum absetzen liiJ3t, um Schleimstoffe zu entfernen. (D. R. P. 317 724.) 

Das wirksame Prinzip der Gallseifen ist ihr Kolloidgehalt. Die Kolloide miissen daher 
bei der Fabrikation dieser Seifen erhalten bleiben, was man dadurch erreicht, daB man kalt arbeitet 
und jeden tlberschuO an Alkali vermeidet. Man erhiilt so ein zur Reinigung empfindlicher Gewebe 
hervorragend geeignetes Prii.parat, das das Quillaya-Saponin volIstii.ndig ersetzt. (B. Kiihl, 
Seifen8.-Zig. 1922, 696.) 

Gallseifen sind Gemische von kaltgeriihrter Cocosfettseife und frischer Ochsengalle oder 
haltbaren Gallenpriparaten. Die vom Handel gewiinschte griine Firbung wird durch Ultramarin
griin oder Teerfarbstoffe, z. B. Brillantgriin, erzeugt. (F. Stelnltzer, Chem. Rev. 22, 69.) 

Wiihrend man friiher Gallseife ausschlieBlich durch Zusammenriihren von Ochsengalle 
mit auf ka.ltem Wege bereiteter Cocosseife herstellte, gewinnt man sie jetzt in der Weise, daB man 
unter Verwendung von Fettsiuren eine trockene, in diinne Spannform gebrachte Grundseife 
mit der Galle, etwas TerpentinOl, Farbstoff und Riechstoff mischt. Die Gallseife erhilt so ein 
schoneres Aussehen, ist sparsamer im Verbrauch und kann durch Zusatz von Kalicreme weicher 
gemacht und zu Gallenseifencreme verarbeitet werden. (B. Antony, SeUen8.-Ztg. 41, 1841.) 

Die Bereitung einer Seife zum Waschen von allen farbigen Zeugen, auch Seidenstoffen, aus 
Galle, Seife, Honig, Zucker, Ammoniak und venezianischem Terpentin ist in Polyt. Zentrh.1869, 111 
beschrieben. 

Eine Gallseife, zusammengesetzt aus 15 kg CeyloncocosOl, 10 kg TaIg, 10 kg RicinusOl, 16 kg 
39gridiger Lauge, 150 kg Abfiille, 3-5 kg Wasser, 8 kg Ochsengalle, 60 g Ultramarinblau, 75 g 
Griin S. W., wird in derselben Weise hergestellt wie Teerseife. [479.] (F. NaUin, Seifens.-Ztg.1910, 
998 u. 1011.) . 

Vorschriften zur Herstellung von Gallseifen find en sich in D. Ind.-Ztg. 1870, Nr. 3 und Polyt. 
Notlzbl. 1870, Nr. 7. 

Feste oder fliissige tierische Galle enthaltende Waschmittel erhilt man dadurch, daB man 
zur Zerstorung der in der Galle enthaltenen Farb- und Schleimstoffe die Galle in ammoniakalischer 
o?er alkalischer Losung mit Wasserstoffsuperoxyd evtl. in Gegenwart unterchlorigsaurer Ver
bmdungen behandelt und aus dem klaren Filtrat mittels Siure die wirksame, harte, gut auswasch
bare Masse ausfillt, die dann mit kohlensauren Alkalien in fester oder geIOster Form das Wasch
mittel, bildet. (D. R. P. 816 862.) 

Zur Herstellung von Gallseifen und Waschmitteln, die reinigend wirken, die Faser, ohne sie 
zu sChidigen, weich machen und den EinfluO schlechter Waschmittel herabsetzen, setzt man einer 
Grundseife in der Wirme oder beim Sieden Alkalisalze der ungepaarten Gallensiuren als solche 
oder in Form ihrer Komponenten also z. B. im Sud bei Gegenwart eines kleinen Atzuatroniiber
Schusses (etwa 0,5%) 0,1-0,5% Gallensiure oder cholsaures Natron zu. (D. R. P. 828804.) 

Nach W. MUlIer, Referat in Selfen8.-Ztg. 1912, 763 ergaben Versuche die vollige Wert
.Iosigkeit der sog. Gallseifen und a.ller gallehaltigen Reinigungsmittel gegeniiber den mo
demen Seifen- und Waschereipraparaten. Die heutigen Gallseifenfabrikate enthalten im 
allgemeinen gar keine Galle mehr, sondern sind nur entsprechend gefirbt und etikettiert, da das 
~.ublikum Mch wie vor die Uberzeugung hat, daB Galle ein hervorragendes Reinigungsmittel 
fur Gewebe aller Art ist. Trotzdem war der Glaube an die besondere Reinigungskraft del' Rinder
galle lange Zeit von groBem Einfletf3 auf die Herstellung gallehaltiger Reinigungspraparate, was 
,Chon daraus hervorgeht, daB Gaulthier de Claubry, Dlngl. Journ. 104, 169, im Jahre 1859 ein 
Terfahren beschrieb, um die Gallenfliissigkeit VOl' dem Faulen zu schiitzen und die Gallenbl&.3e 

felbst auf eine Art Seife zu verarbeiten. 

Lan g e, Chem.-techn. Vorschrlften. 3. Aufl. III. Rd. 35 
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Beim Reinigen von Wii.schestiicken setzt man der Waschbriihe pro 100 1 2 g Pankrea
ti n oder eines anderen tryptischen Enzymes zu, wodurch die Wii.sche rascher, bei niedrigerer 
Temperatur, mit we~ Seife und geringerer Kraftanstrengung sauber wird und die Gewebe 
nicht im geringsten lelden. (D. B. P. 283923.) 

Ein Waschmittel, das sich besonders zur schonenden Behandlung der Wollfaser, aber aueh 
sonst fiir Reinigungszwecke in Mischung mit anderen Stoffen eignet, besteht aus den Spaltungs
produkten der EiweiflkOl'per von Art der Protalbin- und Lysalbinsii.ure. (D. B. P. 311642.) 

Es sei erwii.hnt, daB der Zusatz von Eiweifl oder EiweiBspaltungsprodukten zu Seifen naeh 
F. C. Krist, SeUens.-Ztg. 47, 49 keine patentf8.hige Neuheit darstellt, 80 daB jeder diese Seifen 
fabrizieren kann. 

Ein derartigel'l, mit Verwendung tryptischer Enzyme bereitetes Prii.parat fiir Wii.scherei
~ke ist unter dem Namen B urn us im Handel und hat sich insoferngut bewii.hrt, als das Waseh
mittel Eiweifl und Fette schon bei Zimmertemperatur abzubauen und in 100liche Form iiberzu
fiihren vermag, ohne dabei die Wii.sche ungiinstig zu beeinflussen, da as neben dem Enzym der 
Bauchspeicheldriise nur noch Soda enthii.lt. (W. KInd, SeUenlabr. 36, 267.) 

0,3 kg Burnuswaschmittel vermogen dank der auBerordentlich reinigenden Wirkung des 
in ibm enthaltenen Bauchspeicheldriisensekretes 1 kg Soda, 2 kg 10% Reinseife enthaltendes 
Seifenpulvt'r oder 0,2 kg Kernseife zu ersatzen. (I. Lelmdoder, Selfens.-Ztg. 1919, 707.) 

Zum Verseifen der Fette setzt man ihnen oder dem alkalischen Seifenansatz vor beendeter 
Verseifung zur BefOrderu.ng der Emulsionsbildung Hefe zu und erhii.lt so Seifen von erhohter 
Reinigungskraft. (D. B. P. 319 866.) 

Medikamentose (desinfizierende, kosmetische) Seifen. 
470. Literatur, Allgemeines. - Grundseife. 

Schrauth, W., Die medikamenti:isen Seifen, we Herstellung und Bedeutung unter Beriiek
sichtigung der zwischen Medikament und Seifengrundlage m6glichen chemischen Wechselbe
ziehungen. Berlin 1914_ 

'Ober medizinische Seifen veroffentlicht H. Gradenwltz eine Abhandlung in der Unna-Fest
schrift, Band 1 der Pbarm. Ztg., BerUn.., 

'Ober die Eigenschaften der medizinischen Seifen siehe auch die Arbeit von G. WoUf in Selfen
fabr. 40, 261 und in Selfens.-Ztg. 1920, 909ft. 

tJber die Anforderungen, die anmedizinische Seifen zustellen"sind, schreiben P. G. Unna und 
P. I. Elchhoff in Selfenfabr. 1886, 327. -

Eine medizinische Seife solI die Haut entfetten und li:isend auf deren hornige Bestandteile 
einwirken. Vom ii.rztlichen Stand punkt aus muLl sie rein, frei von allen Verunreinigungen und kiinst
lichen Zusii.tzen und Verfii.lschungen sein und einen hohen Gehalt an fettsaurem Alkali aufweisen. 

Die meisten Seifen sind schon an und fiir sich gute Desinfektionsmittel, die in kurzer Zeit 
bei gering6f Kohmntration Choleravibrionen, bei hoherer Konzentration Typhus und Bacterium 
coli abtOten, den Eiterkokken ~egeniiber sind sie jedoch wenig wirksam. Der Zusatz von N i tr~ " 
benzol (Mandelseife) solI giinstIg sein, wii.hrend der Zusatz von Phenol oder Lysol unzweckmiHhg 
erscheint, da die Wirksa.Inkeit dieser Mittel durch den Seifenzusa.tz zum groBten Teil aufgehoben 
wird" Immerhin werden diese und andere Seifen, die desinfizierend oder antiseptisch witkende 
Zusii.tze entha.lten, in groBen Mengen hergestellt, besonders Produkte, die durch wen starken 
Teergeruch auffallen, da der Kaufer dann von der starken Wirksamk.eit dieser Seifen iiberzeugt 
ist. Vgl. B. Belthoffer, Arch. f. Hygiene 27, 360. 

Soweit man medizinische Seifen nicht durch tJberfettung herstellt [4:72J, beniitzt ma~ Zli 
wer Gewinnung meistens das Oocosol, das man auf kaltem Wege versaift, worauf die wrrk
sa.men Bestandteile del" Seifenmasse kurz vor dem AusgieBen in die Form beigegeben werden. 

Zur Herstellung einer Kaliseife von salbenartiger Konsistenz fiir medizinische und Des
infektionszwecke befreit man helle Olsii.ure durch Ausfrieren moglichst von festen Fettsii.~eIl 
und vermischt sie dann bis zur Gerinnung in der Kii.lte mit der berechneten Menge hochprozentIger 
Kalilauge. Na.ch Beendigung der Neutralisation erhii.lt man eine klare sirupOse Seife, in die man 
Wasser, LOsungen oder unlOsliche Stoffe leicht einmischen kann. Es ist zu beachten, daB 100 Tl. 
trockenes Kalisalz der Olsii.ure 162, der Palmitinsii.ure 55 und der Stearinsii.ure 30 Teile Was~er 
aufnehmen, und daB Olsaures Kali schon mit 2 Tl. Wasser eine Gallerte, palmitinsaures und steal'ID
saures Kali jedoch erst mit 10 Tl. Wasser einen dicken Schleim geben. Daher eignet sich als Grund
seife am besten die Oleatseife. (C. StlepeI, Selfenfabr. 20, 726.) 

Die offizinelle medizinische Seife wird na.ch Hager, Handbuch II, 828, durch Eintragen 
von je 50 Tl. geschmolzenem Schweineschmalz und 50 Tl. Olivenol in 120 Tl. 80° warmer NatI'?,n
lauge vom spez. Gewicht 1,17 hergestellt. Man riihrt etwa 1 Stunde auf dem Wasserbade, fu~t 
bis zur volligen Verseifung 12 Tl. Spiritus hinzu, verdiinnt na.ch 1-2 Stunden mit 200 Tl. destl.
liertem Wasser und salzt die filtrierte klare SeifenlOsung mit ~iner LOsung von 25 Tl. Kochsalz 
und 3 Tl. Krystallsoda in 80 Tl. destilliertem Wasser aus. Die oben schwimmende Seife wird a:bge-
hoben, gewaschen, abgepreBt und getrocknet. Diese Seife bildet die Grundlage fiir die mels}er 
medizinischen Seifenprii.parate, d. h. den Trii.ger fiir die wirkenden Stoffe wie Teer, Schwe e, 
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Phenol, Metallsalze usw. Bei Einverleibung der letzteren ergibt sich der NachteiI, daB Seife fiir 
sich ein Reduktionsmittel darstellt, das namentlich Quecksilbersalze zu Metall reduziert und so 
die Haltbarkeit der Seifen herabsetzt und ihre Wirkung aufhebt. Vgl. Seifenfabr. 1892, 6 und 
1900, 726. 

Die zur Herstellung medikamentoser Seifen notige Grundseife iibt dann die geringste 
Reduktionskraft auf die zugesetzten Quecksilberpraparate aus, wenn man Fette mit mogIichst 
kleiner Jodzahl, d. h. mit moglichst geringem Gehalt an ungesattigten Fettsauren verwendet, 
und wenn man ferner darauf achtet, dai3 die noch vorhandenen ungesattigten Bestandteile frei 
von Leinolsaure oder deren Derivaten sind. Man kann demnach nur RindertaIg, Cocos-, Palm
kem- oder Ricinusol verwenden. Ein weiteres Moment der Reduktionskraft des Seifenkorpers 
bildet seine Alkalescenz, deren Erhohung auch die Reduktionskraft steigert, deren Aufhebung 
z. B. duroh Zugabe einer geeigneten Fettsii.ure die Reduktionskraft wesentlich verringert. 
(W. Schrauth, Selfens.-Ztg. 42, 869.) 

Zur Gewinnung haltbarer medikamentoser Seifen hebt man vor Beimischung des 
Medikamentes (Natriumperborat, Queoksilberoxycyanid, Sublimat, Silberkaliumcyanid) die 
Reduktionskraft der aus Talg gesottenen Grundseife durch den Zusatz oxydierter (geblasener) 
oder sulfurierter freier Fettsii.uren auf. Die benutzten sauren. vor allen Dingen die Ricinolsaure, 
haben irn Gegensatz zu allen anderen Fettsauren die fiir den Waschvorgang wertvolle Eigenschaft, 
schon bei geringem Zusatz das Schaumvermogen anderer Fettsauren wesentlioh zu steigem, ohne 
die Erzeugnisse ranzig werden zu lassen. (D. R. P. Anm. D. 27921, Kl. 28 e.) 

Man kann naoh D. R. P. 197226 medizinische Seifen in der Weise hersteIlen. dai3 man die 
wirksamen Bestandteile oder Drogen mit Fettsauren extrahiert und diese ~ttsauren Ausziige 
mit Lauge oder Ammoniak auf Seife verarbeitet. Man vereinigt hier die Aufarbeitung der Drogen, 
die sonst duroh Extraktion bewirkt wurde, mit der Darstellung der Seifen, da die Fettsauren 
ein vorziigliohes Drogenextraktionsmittel darstellen. Neutralfette sind wegen ihres mangelhaften 
Losungsvermogens fiir die wirksamen Stoffe und wegen ihrer nur mit viel Atzalkali bewirkbaren 
Verseifung fiir diesen Zwack ungeeignet. 

Einen vollwertigen Ersatz fiir die besonders wii.hrend des Krieges schwer erhaltbaren medi
zinischen Fettseifen erhielt man durch Verwendung der Alkali- und Erdalkalisalze der Konden
sationsprodukte aus Aldehyden und Phenolen. (D. R. P. 298802.) 

471. Neutrale Seifen allgemein, "neutralisierende Zusstze. 
Verdiinnt man eine heii3e, wiisserige SeifenlOsung mit Wasser, so tritt eine an der Triibung 

erkennbare Dissoziation der fettsauren Salze ein, die von der zugesetzten Wassermenge und 
angewandten Temperatur der Uisung abh~. Infolge dieser 80 leicht eriolgenden Spaltung 
ist die Herstellung einer absolut neutralen. Seifenlos ung unmBglich; auch aus voIlig neutralen, 
festen Seifen werden beirn Gebrauch - LOsen in Wasser - stets kleine Mengen Alkali in Frei
heit gesetzt. 

Das baste Material zur Berejtung kosmetischer Seifen ist der Rinder- oder HammeltaIg Zunl 
Unterschied yom Cocosnu13Ol, das beirn normalen Verseifungsvorgang ein Produkt liefert, das 
noch groi3e Mengen freien Alkalis enthiUt und daher eine empfindliche Haut angreift. Der Ober
schull an Alkali lai3t sich durch das stechende Gefiihl feststellen, das eine auf die Zunge gebrachte 
Probe der erkalteten Seife hervorbringt. Dieser sog. "Stioh" solI einem Alkaliiiberschu13 von 
etwa 0,25% entspreohen und es kommt ganz auf den Verwendungszweck der Seife an, ob dieser 
AIkaliiiherschu13 auf diesem oder jenem Wege vollstii.ndig oder teilweise entfernt wird. Es sind 
allerdings Verfabren bekannt, mittels derer man auch aus OIfriichten (Kopra) direkt durch 
Verseifung des zerkleinerten Materiales mit AtzIauge und Zentrifugieren der aus Seifenleirn und 
Cellulose bestehenden Masse zu einer vollig neutralen Seife gelangen soll. Siehe z. B. D. R. P. 
21585 u. [409]. 

Urn K:ernseifen voIlig alkalifrei zu machen, iiberfettet man sie mit Lanolin oder mit 
Casein, das sioh mit Alkali oder Alkalicarbonat zu einem nicht hydrolysierbaren Albuminat 
verbindet. oder man verarbeitet Malzzucker in die Seife, so daB Sac c h a rat e entstehen, die 
ebenfalls unIOslich sind. Auch Borax, der nach der Gleichung 

NaaB,07 + 3 HIO = 2 H.BO. + 2 NaBO. 
hydr~lytisoh zerlegt wird, liefert so freie Borsaure, die das Alkali neutralisiert, ebenso wie Wasser
glas In 40griidiger LOsung Kieselsii.ure abspaltet, und schlieBlich enthalten auch manche Pflanzen
slchleime schwache organische Sauren, dIe die Neutralisation bewirken. (K. Braun, Selfenfabr. 
905, 998.) 

Auch auf anderen Wegen versuchte man vollig neutrale Seifen herzustellen. Nach A. P. 
842010 gewinnt man wirksame miIde und doch heilkrii.ftige Seifen in dar Weise, dall man der 
Grundseife eine ihrem Gehalt an freien Alkali proportionale Me~e eines Zinksalzes zusetzt, 
W?~i eine Umsetzung in dem Sinne erfoIgt, dai3 sich feinst vertelltes Zinkhydrat unter gIeich
ze~ttger BildnDg aines neutralen Salzes in der Seife abscheidet. Die Hcrstellung solcher neutraler 
~~ifen erfol~ ZWE'ckma,llig dur('h Vermahlen der alkalischen Grundseife mit der ZinklOsung, bis 
kale alkohohsche Uisung einer Probe durch Phenolphthalein nicht mehr gerotet wird. Dann 

nn man der Seife weitere aromatisierende Stoffe beisetzen. 

35* 
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Nach D. R. P. 27821) erhii.It man neutrale Seifen durch Zusatz von doppeltkohlensaurem 
N a tro n zur Seifenmasse nach der Abrichtung, wodurch das Atzkali neutralisiert wird, indem 
das Bicarbonat einen Teil seiner Kohlensii.ure unter Bildung von kohlensaurem Alkali abgibt. 
Die kohlensauren Balze sollen dann mit dem iiberschiissigen doppeltkohlensaurem Natron ein 
zweidrittelsaures Balz bilden und man erhii.It so die neutralen sog. paten tierten N orma.lseifen. 

Urn das in der kaltbereiteten Toiletteseife enthaltene freie Alkali zu nE'utralisieren, zer
schneidet man sie in Spii.ne und setzt sie, auf Hiirden ausgebreitet, der Einwirkung von Kohlen
sii.uregas aus, so dal3 das freie Natron in Natronbicarbonat iibergeht. Man erhii.It so eine ganz 
neutrale Seife, die neben dem gesamten Glycerin des zu ihrer Bereitung verwendeten Fettes 
eine gewisse Menge Natriumbicarbonat enthii.lt. (Ber. I), 101)7.) 

Zur Vermeidung der schii.dlichen Wirkung des in der Seife enthaltenen Alkalis auf die Haut 
oder das Gewebe wurde in E. P. 14: 681/1881) vorgeschlagen, der Seife ein Ammoniaksalz zu
zusetzen. 

Oder man verseift zur Herstellung neutraler Seifen und Cremes fiir kosmetische Zwecke 
nach Vicario, Ref. in Chem.-Ztg. Rep. 1909, an, 43 Tl. CocosnullOl oder 50 Tl. Fett oder 50 Tl. 
Null- oder MandelOl mit 7 Tl. bzw. 11 Tl. bzw. 9 Tl. Atzkali, das man in 100 Tl. 95proz. Alkohol 
lOst. Nach beendigter Verseifung wird der Alkohol abdestilliert, man verdiinnt mit 50 Tl. Wasser 
und kann die erhaltene neutrale Seife durch Zusatz von 4% OlivenOl oder 5% Fett iiberfetten 
bzw. man kann sie durch Verriihren mit MandelOl, Schmalz oder Ca.caobutter in die entsprechen
den Seifenpomaden iiberiUhren. Vgl. SeHens.-Ztg_ 1901), 21)6: Herstellung vollig neutraler Seifen 
aus Cocosfett und Cocosfettsii.uren. Das theoretisch und praktisch richtigste Mengenverhii.ltni~ 
zur Herstellung einer Grundseifenmischung fiir eine feste Grund- oder Hausseife ist: 68 Tl. 
Rindertalg, 22 Tl. Atzkalilauge und 10 Tl. Atznatronlauge von je 39° Be. Diese Seife bewii.hrt 
sich nach Zufiigung von verschiedenen Heilmitteln oder von 2% Lanolin und 3% OlivenOl als 
medizinische bzw. iiberfettete Seife in jeder Hinsicht. 

SUe pel fand in den Alkalisalzen der Kapryl-, Kaprin- und La.minsii.ure salbenartige Produkte, 
die auch in wii.sseriger LOsung vollkommen neutral reagieren. 

tlber Kinderseifen siehe Sellenfabr. 1914, 812. 

472. tlberfettete Seifen. 
Das tTberfetten der Seifen hat <:Mn Zweck, das vorhandene freJe Alkali durch den Fett

iiberschul3 zu binden, man verwendet also zur Herstellung einer iiberfetteten Seife von vornlIerein 
cine geringere Alkalimenge zum Verseifen oder setzt der Seifenmasse na.chtrii.glich Fett oder 
01 zu. Da aber das unverseifte 01, das nach Unna das freie Alkali der Seife binden soli, 
leicht ranzig wird, ist es besser, das tlberfetten nach Elchhorr mit Lanolin vorzunehmen. 
Wii.hrend also die iiberfettete Seife von Unna aus 51t;3% Rindertalg, 7,4% OlivenOl, 22,2% 
38grii.diger Natronlauge und 11,1% 38grii.diger Kalilauge mit einem Schlullgehalt von etwa 4% 
unverseiften Bestandteilen hergestellt wird, entsteht die Elchhorrsche Grundseife aus 75% Talg, 
25% OlivenOl, dE'r notigen Natronlaugenmenge und einem zur tJberfettung zugesetzten Fett
gemisch von 3% Lanolin und 2% OlivenOl von der ganzen Seifenmenge. 

Um einer Seife Lanolin einzuverleiben riihrt man es in verfliissigtem Zustande in warmes 
CocosOl ein und verseift dann erst mittels Natron- oder Kalilauge. Die geeignete Temperatur 
des Oles ist im Sommer 24° R und im Winter 28-30° R. Die Seife darf nicht zu dick geriihrt 
werden; am besten ist es, man riihrt sie halbdick bis derKessel anfii.ngt warm zu werden und gieJ3t 
in mit Leinwand ausgelegte Holzformen. Die Form wird bedeckt, da.mit sich die Seife erhitzen 
kann. Am n.ii.chsten Tag wird sie aus der Form genommen und zerteilt. Vorschriften: Lanoli~· 
seife 180: 60 kg Cochin-CocosOl, 28 kg Natronlauge 38° Be, 2 ~ Kalilauge 38° Be, 2 kg Lanolin. 
Farbe: 2g Urangelb hell. Parfiim: 200g GingergrasOl; 100g CitronellOl; 100g Pomeranzenol.
Lanolinseife Ia (weif3) mit Glycerin: 60 kg Cochin-CocosOl; 28 kg Natronlauge, 38° Be; 
2 kg Kalilauge, 38° Be; 2 kg Lanolin (weill); 2 kg Glycerin. Das Glycerin darf der Seife erst daIm 
zugesetzt werden, wenn die Lauge mit dem Fett vollkommen verriihrt ist. Parfiim: 100 g qer~
niumOl; 50 g BergamotteOl; 100 gTerpineol; 150 g Citronenol. Farbe: 2 g Ultramarinblau, verteIlt m 
200 g kochendem Wasser. (Dieses wird der Seife zugesetzt, damit sie noch weiller erscheint.) :
Pilierte Lanolinseife Ia: 25 kg Ia weif3e Grundseife; 25 kg IIa Grundseife; 3 kg Lanolm. 
Farbe: 1 g Uraningelb, hell; Parfiim: 100 g Geraniumol, afrikanisches; 100 g Petitgrainol; 50 g 
CitronenOl; 175 ~ PomeranzenOl; 45 g BergamotteOl; 90 g Benzoetinktur; 5 g Cumarin; .5 g 
Canangaol. - PIlierte Lanolinseife Ia (weif3): 50 ~ Talggrundseife; 3 kg Lanolin (weJ~). 
Parfiim: 100 g Linaloeol; 50 g LavendelOl; 40 g GeraruumOl, afrikanisches; 40 g Cananga?l; 
40 g SpikOl; 30 g BergamotteOl; 30 g Jonon; 50 g Terpineol; 20 g RosenOl, echt. 2 g Ultramarm
blau. (Sellens.-Ztg. 41, 1278.) 

Das unter dem Namen Eulanin in den Handel kommende Gemisch von Wollfettalkoholen, 
das durch Spaltung des Wollfettes und nachfolgende Destillation gewonnen wird, ist ein h~llgelb~, 
durchsichtiges, sirupiises 01, das ,als tTberfettungsmittel in der Toilettenseifenmdustr~e 
dient. Es solI die iiblichen tJberfettungsmittel, tierische Fette, OlivenOl, besonders aber das !flit 
Wasser leicht mischbare, jedoch zum Ranzigwerden neigende Lanolin ersetzen und den Se.ifeI1 
jene Schaumfii.higkeit erhalten, die ihnen beim Zusatz der genannten ii.lteren tJberfettungsIDltte 
verloren ging. (W. Schrauth, SeIrens.-Ztg. 41, 111)0.) 
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Zur Bereitung einer neutralen Seife versetzt man 1 kg geschmolzenes, auf 32° abgekiihltes 
CocosOl zuna.chst unter bestii.ndigem Riihren mit 0,5 kg Natronlauge (1,38), verdiinnt, wenn der 
Verseifungsprozel3 eingeleitet und vorgeschritten ist, mit 3 I destiIliertem Wasser, erwii.rmt die 
Masse bis sie gleichformig fliel3t, giel3t nun in kleinen Posten sulfooleinsaures Ammoniak 
hinzu, lii.l3t das sich bildende Ammoniak entweichen und fii.hrt 80 fort, solange noch Ammoniak 
entbunden wird. Im grol3en setzt man die durch einen Vorversuch bestimmte Menge Sulfoolein
saure auf emmal hinzu, und zwar dann, wenn das Seifengemisch sich zu verdicken beginnt, und 
erzielt so eine Verfliissigung der Masse, die so lange andauert, als Ammoniak entweicht. Auch 
ii berne u trale Seifen lassen sich durch iiberschiissiges sulfoolemsaures Ammoniak erzeugen. 
Diese neutralen Seifen vermogen Quecksilbersublirnat unzersetzt festzuhalten. (D. R. P. 38457.) 

Zur Herstellung einer neutralen Seifenpaste setzt man einer alkalischen Grundseife ein neu
trales, diricinusolschwefelsaures Alkali enthaltendes Alkalisulforicinolat in solchem tlber
schul3 zu, dal3 nicht nur das freie, sondern auch das beirn Gebrauch der Seife infolge Hydrolyse 
freiwerdende Alkali unter Abspaltung des Glycerinrestes durch das diricinusOlschwefelsaure 
Alkali gebunden wird. Man erhitzt z. B. 15 Tl. des letzteren mit 10 Tl. geschmolzener weicher 
Kaliseife auf etwa 90° und erhii.lt ein dauernd neutrales, die Raut geschmeidig machendes Produkt 
von hoher reinigender Kraft auch in kaltem Wasser, do. das Sulfonierungsprodukt als FettIosungs
mittel wirkt. (D. R. P. 286295.) 

Durch Zusatz eines tlberschusses dieser hochschmelzender Fette odeI' Wa.chsarten zu Fetten 
odeI' Fettsii.uren, die auf Schmierseifen verarbeitet werden sollen, entfernt man auch die letzten 
Reate freien Alkalis aus den festen Kaliseifen des D. R. P. 248667 [434J und erhii.lt so vollig neu
trale medizinische Toiletteseifen. 

Zahlreiche Vorschriften zur. Herstellung dieser und besonders del' iiberfetteten Seifen auch 
in Form von Pulvern oder Cremes finden sich in dem irn nii.chsten Abschnitt genannten Buche 
von Elchhoff, S. 52. 

473. EiweiBseifen allgemein. HiihnereiweiB-, Albumoseseifen. 
Die Eiweil3stoffe besitzen die Eigenschaft, das bei der langsamen oder schnellen hydroly

tischen Spaltung der Seifen frei werdende Alkali zu binden, so dal3 sich ein Zusatz von Eiwell3 
in hervorragender Weise zur Gewinnung neutraler haltbarer Seifen eignet. 

Die den Seifen zugesetzten Eiweil3korper wirken wegen ihres amphoteren Charakters 
als milde Neutralisationsmittel. Casein, als biIligster Eiweil3korper, wurde urspriinglich als rohe" 
Fallungsprodukt der Magermilch verwendet, doch ersetzte man das leicht ranzig werdende Material 
spater durch fettfreies und griff schliel3lich zur Trockenmilch. Auch Eieralbumin in Form von 
Riihnereiweil3 oder als solches mit Formaldehyd vorbehandelt (Rayseife) werden den Seifen 
zugesetzt, doch diirften sich besonders, wenn es auf vollige Neutralitii.t ankommt, Albumosen 
besser eignen, do. die albumosensauren Salze bei der Hydrolyse weit bestii.ndiger sind als die Albu
mine. Die Albumosenseifen bilden daher auch die Grundlage fiir medikamentOse Seifen, denen 
i.ibrigens auch hiiufig Blutalbumin, Sapalbin, Gliadin und Glutenin (Bd. IV [467]) zugesetzt 
werden. (W. Schrauth, Selfens.-Ztg. 41, 927.) 

Eine durch besonders gute Eigenschaften ausgezeiclmete Eigelb - Toilettenseife stellten 
Augler und Robert nach Dlngl. Journ. 1851, II. 144 in folgender Weise her: Man riihrt Ei
dotter unter vorsichtigem. Erwarmen bis es geniigend eingetrocknet beirn Pressen 01 absondert, 
verseift dieses 01 mit Atzkalilauge, vermischt gewohnliches Eidotter mit 5-6% des so ver
Reiften EierOles, fiigt femer fUr je 30 g Eigelb 1 g gepulvertes Starkemehl zu, parfiimiert und 
prel3t die Masse in Formen. 

Nach D. R. P. 112456 gewinnt man eine eiweiJ3haltige Seife durch Verriihren des Hiihnerei
gesamtinhaltes mit Formaldehyd und Vereinigung dieses Produktes mit dem Fett und der 
Lauge vor der Verseifung auf kaltem Wege. Dadurch wird das Gerinnen des EiweiJ3es ausge
schlossen und zugleich wird durch die Behandlung mit Formalin die Ausscheidung von zii.hem. 
gelatinosem Alkalialbuminat verhindert. Die Seife ist, do. sie kein iiberschiissiges Wasser. Alkali 
o~er freie Fettsii.uren enthii.lt, unbegrenzt haltbar und neigt auch nach jahrelanger Aufbewahrung 
Illcht zum Schwinden oder Ranzigwerden. Beispiel: Dem zur Bereitung der Seife notigen Fette 
(z. B. 500 g Cocosblltter) wird bei entsprechender Temperatur (35--40° C) die Lauge (450 g. 
und zwar 100 g Natriumhydroxyd gelOst in 330g Wasser) zugesetzt und dann sofort der mit Formalin 
(6 g 40proz.) innig vermengte und filtrierte Albuminzusatz (200 ~) beigegeben. Das Ganze wird 
ux;tter. fortwii.hrendem Riihren auf kaltem Wege wie iiblich verseift,. Der dickfliissige Seifenleim 
wrrd m mit Tllch ausgelegte Kii.sten gegossen und sodann der vollstandigen Verseifung i.iberlassen. 
D~r Formaldehydzllsatz ermoglicht eA, der kalt geriihrten Seife einen hohen Prozentsatz von Albu
lU1!l zuzufiigen, das dabei in seinen Eigenschaften unverii.ndert erhalten und bei Gebrauch del' 
Se~e reaktionsfii.hig bleibt. Die beschriebene Seife ist von allen Mii.ngeln. die sonst kaltgeri.ihrten 
8eifen anhaften frei, und iibt, insbesondere infolge des beirn Gebrauch der Seife noch vollstii.ndig 
rea~tionsfii.higen, auf das Alkali' neutraIisierend wirkenden Albuminzllsatzes keine >.'chii.dlichen 
Helze auf die Haut aus. Infolgedessen bleibt auch die el11pfindlichAte Raut f'elbAt bei sehr hiiuiiger 
Benlltzung der Seife glatt und geschmeidig und wird gegen ii.ul3ere Einfli.isse, wic Frost" Hitz(' 
oder Nii.sse, ii.ul3erst widerstandsfii.hig. 

Nach einer Abanderung des Verfahrens stellt mnn die eiweil3haltige Seife her durch V('rt'pibpll 
Von Eiweil3 und Eidotter, zusnmmen oder jedes fUr sich, mit Methyl- oder Athylnlkohol zu l'UWIll 
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dicken, kriimligen Brei, der nach Entfernung des Alkohols mit Vaselin oder Wollfett zu einer 
gleichmii13igen Salbe verriihrt und der neutralen Grundseife zugesetzt wird (Rayseife des Han
dels). Nach einem weiteren Zusatz setzt man das mit Formaldehyd behandelte Albumin der normal 
weiter zu verarbeitenden Seifenmasse zu. (D. R. P. 1228M und 184988.) 

Nach D. R. P. 188 187 setzt man zur Gewinnung neutra.ler Seifen einer Kaligrunclseife etwa 
10%, einer Natronseife ca. 8% Albumosen, also nicht koagulierba.re Spa.ltungsprodukte der 
Eiwei13korper zu. Um das bis dahin verwendete Eiwei13 unkoagulierba.r zu machen mu.Bte man 
Forma.ldehyd oder Fette zusetzen; letztere hatten den Nachteil, da13 die Eiwei13teilchen wegen 
der umgebenden Fettschicht bei der Hydrolyse nur langsaIn in Wirkung treten konnten. In vor
liegendem Falle erhiilt man Seifen, deren nichtkoagulierbare Albumose das bei der Hydrolyse 
auftretende Alka.li festhalten. Vberdies vermehren die Albumosen die Schaumkraft der Seife. 
Nach D. R. P. 221 628 verfii.hrt man einfacher in der Weise, daLl man Herstellung der Seife und 
Zusatz der Albumosen in einer Operation vereinigt. 

474. Andere EiweiBseifen. 

Nach D. R. P. 198062 verwendet man an Stelle des HiihnereiweiLles ein Spaltungsprodukt 
des Casei ns zur Herstellung neutraler Seifen. Man lOst das Casein in Alkali und fiillt es aus der 
stark verdiinnten LOsung durch 'eine fliichtige Siure aus, filtriert, pre13t, lOst bei 40-50° in 
Spiritus, neutra.lisiert mit etwas a.lkoholischer Lauge und verarbeitet die LOsung mit der Seife 
durch Pilieren oder lOst direkt Seifenspii.ne in ihr bis die gewiinschte Konsistenz erreicht ist. Die 
so resultierenden neutra.len Caseinseifen mit 50% Eiwei13geha.lt sind besonders fiir kosmetische 
Zweck\'l geeignet. Bei diesem Verfahren der Herstell~ von Eiwei13seifen wird die Oberfiihrung 
des Albumins vor der HydrolyEle in Alkalia.lbuminat verhmdert und damit der Mil3stand vermieden, 
da13 das freiwerdende Alka.li Atzwirkungen ii.u13ert. Nach D. R. P. 112406, 122804 und 184933 
(Formaldehydbehandlung), auch bei Lanolinzusatz wird die Verbindung des Eiwei13es mit dem bei 
der Hydrolyse freiwerdenden Alkali beeintrii.chtigt bzw. durch das Fett die Einfiihrung gro13erer 
Mengen Eiwei13 verhindert. . 

Ober das Casei n in der Seifenfabrikation siehe auch SeUens.-Ztg. 1900, 100. 
Zur Herstellung seifenhaltiger EiweiLlkorper schiittelt man wa.sserige oder schwach 

kochsalzhaltige SeifenlOsung lii.ngere Zeit mit koagullertem, tierischem Eiwei13 und trennt, wenn 
dieses die Seifen vollstii.ndig adsorbiert hat, das seifenhaltigen Koa.gulum yom fliissigen Teil der 
Mischung. Dieses Prii.parat gibt seinen Seifengehalt nur an Suspensionen ab, die Seife zu binden 
vermOgen, und eignet sich deshalb zur Herstellung kosmetischer oder medizinischer Seifen, be
sonders mildwirkender Seifenpasten oder Seifenstuhlzii.pfchen, in getrocknetem Zustande jedo?h 
auch als pulverformiges Zahnreinigungsmittel, das auch empfindliches Zahnfleisch nicht angreift 
und doch die Zihne reinigt. (D. R. P. 234469.) 

Nach D. R. P. 260088 setzt man der Seifenmasse zur Herstellung medizinischer Seifen bis 
zu 10% defibriniertes Blut oder frische oder konservierte Tierblutsera zu, die man durch Zu
satz geringer Mengen Borsii.ure, Salicylsii.ure, Forma.ldehyd usw. konserviert. Das defibrinierte 
Blut bzw. die Tiersera stellen die billigste Eiwei13quelle dar und da.rum eignen sie sich besonders 
zur Herstellung von EiweiLlseifen um so mehr, als das Tierblutserum reichlich Globuline ent
hiilt, die auf Grund ihrer Aciditii.t die wa.sserigen SeifenlOsungen weitgehend neutra.lisieren, ohne 
indessen die aus ihren Salzen verdrii.ngten Fettsii.uren zur Ausscheidung zu bringen. 

Nach O. P. ADm. 7748/1907 wird eine Kerati nseife hergestellt durch Verseifen einer Losung 
von Keratin (Hornsubstanz) mit ii.tzenden oder kohlensauren Alkalien. 

Nach E. P. 24804{1911 setzt man einer Seife zur ErhOhung der Waschwirkung Hefe zu. 
Man verf8.hrt beirn Zusatz der Brauereihefe zu Seife in der Weise, daLl man die Hefe zuerst alka
lisch wa.scht und da.s erhaltene gelatinOse Produkt mit geschmolzenen Olen oder Fatten in der 
Hitze behandelt, wobei Produkte entstehen, die verseifbar sind und mit den Olen oder Fetten 
Seifen bilden. 

Nach D. R. P. 289828 gewinnt man eine Seife durch Behandlung von Protein oder protein
haltigen Stoffen (E. ·P. 0620/1909 z. B. Cerealiensamen, Olkuchen) mit konzentrierten alkalischen 
LOsungen und Vereinigung dieser alkalisierten Stoffe mit Fettsa.ure. 

Nach D. R. P. 248908 werden PflanzeneiweiLlstoffe vor ihrer Verwendung als Seifenzusatz
mittel mit Glycerin erwiirmt und so zur Quellung gebracht, wodurch man eine ziihe kautsc~uk
artige Masse erhiilt, die man mit 70% Seifenspiinen zur gleichmii.Lligen Seifenmasse verarbeltet. 
Man erhitzt beispielsweise 10 g trockenes Gliadin oder Glutenin (aus Weizen) mit 20 kg 
30grii.digem Glycerin in einer heizbaren Knetmaschine auf 120°, und verarbeitet die ziihe Masse 
in der Piliermaschine mit 70 kg Grundseife in Spanform. 

Die Feststellung, daLl die Eigenschaften der Seife durch Zusatz einer LOsung von Kleber 
in Atzkali wesentlich verbessert werden, wurde schon von W. Lorberg in Ber. d. d. chern. Ges. 
1872, 800 publiziert. 

Ein eiwei13haltiges, seifenartiges Reinigungsmittel erhii.lt man nach A. P. 1027744 durch 
kaltes Vermischen von 25 kg MaiskeimmehI mit 24 kg konzentrierter, 42% .Atzna.tr(;>ll ent
haltender SodaIOsung bis sich ungefiihr 3,85 kg des .Atznatrons mit dem Pflanzenmater181 ver-
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einigt haben; dann neutralisiert man den Alkaliiiberschul3 durch Verseifung mit 17 kg Olein
saure oder 21 kg Cocosnul3Ol, verriihrt die Paste mit 31 kg Wasser und erhii.1t in etwa l/S Stunde 
die beliebig auf Riegel, Tafeln oder Pulver verarbeitbare Seife. 

Eine Beschreibung verschiedener Verfahren zur Herstellung von eiweiJ3haltigen Seifen von 
W. Dabse findet sich in D. Parfiiro.-Ztg. 6, 186. 

475. Metall-(-salz-), Metalloidseifen. - Formaldehydseife. 

Zur Herstellung von Seifen, die losliche FI uoride enthalten, setzt man der Seife wahrend 
oder nach ihrer Fertjgstellung oder dem zu verseifenden Fett vor dem Zusatz des Verseifungs
alkalis die Fluoride in Form des Reaktionsgemisches aus Silicofluoriden und Alkali zu. Der Vor
teil des Verfahrens beruht auf der Moglichkeit, die Fluoride nicht isolieren zu miissen, was infolge 
der ungiinstigen Form des Kieselsaurehydrats und der durch die schwere LOslichkeit der Fluoride 
bedingten groLlen Fliissigkeitsmengen schwierig und kostspielig ist. (D. R. P. 266886.) 

Onadal ist eine 3proz. SeifenlOsung, die 1% Jodkalium, etwas Alkohol und kleine 
Mengen atherische Ole enthii.1t. (C. Mannlch und G. Leemhuis, Apoth.-Ztg. 29, 82.) 

Nach Delte, S. 322, erhii.1t man eine wirksame, kalt geriihrte J odseife durch Zusatz einer 
Losung von 1 kg Jodkalium in 11 heiJ3em Wasser zu einem bei 35° verseiften Gemenge von 5 kg 
CocosOl, 2,5 kg RicinusOl, 2,5 kg Talg und 5 kg 39~ii.diger Atznatronlauge. 

Nach E. P. 684/1912 setzt man gewohnlicher Selfe zur Gewinnung eines den Schweil3 zer
setzenden Praparates ein Gemenge von Borsaure, krystallisierter Chromsaure, Chlornatrium, 
bleifreier Salicylsaure, Alkohol, ChromacetatlOsung, CocosOl, Atznatron und Salzwasser zu. 

Zur Darstellung eines aktiven Sauerstoff enthaltenden, wegen seiner geringen alkalischen 
Reaktion zur Herstellung medizinischer oder kosmetischer Praparate besonders geeigneten C al
ci urn - Al umi ni umborates !Ost man 55 Tl. Aluminiumchlorid und 13 Tl. Borsiiure in 100 Tl. 
10proz. Wasserstoffsuperoxyd, setzt weiter die aus 25 Tl. Atzkalk bereitete Kalkmilch zu und 
erhalt so ein Enderzeugnis, das 24% Tonerde, 16% Calciumoxyd, 18% Borsaureanhydrid, 5% 
aktiven Sauerstoff und 37% Krystallwasser enthii.1t. (D. R. P. 200 074.) 

Zur Herstellung einer antiseptischen Seife schmilzt man gewohnliche Haushaltungsseife im 
Dampfbad und setzt ihr unter krii.ftigem Riihren 20% wasserhaltiges etwa 50proz. Zinksuper
ox yd zu, das sich im Gegensatz zu Natriumsuperoxyd nicht zersetzt, ferner keine atzenden Eigen
,chaften besitzt und direkt heilend wirkt. (D. R. P. 107 787.) 

Vber Bereitung einer fliissigen E i sen s e if e durch Einkochen von 12 Tl. Olsi.ure, 3 Tl. 
Eisenfeile und 1 Tl. Wasser bis zum Sirup siehe E. S. Kral, Pharro. Zentrh. 1864, Nr. 49. 

Zur Herstellung einer heilkriiftigen kosmetischen Wism utseife verseift man nach E. Wagner, 
Chem.-Ztg. Rep. 1911, 230, ein auf 50° erwiirmtes und dann auf 32° abgekiihltes Gemenge von 
Cocosbutter und Wollfett mit Natronlauge, die man in diinnem Strahle einlaufen la13t, setzt der 
Seifenmasse gleichzeitig mit dem ParfUm (LavendelOl, Terpineol, Bergamottool und Patschuliol) 
die Wismutverbindung entweder ala basisches Nitrat oder als Gallat zu und knetet die Masse 
nach volligem Erkalten. 

Zur Gewinnung einer als Anstrich-, Impragnierungs- oder Desinfektionsmittel geeigneten 
MetallseifenlOsung verriihrt man LOsungen von Alkali- oder Ammoniumseifen mit rohel: 
Carbols8.ure, Phenolen oder Kresolen unter Zusatz von so viel einer wiisserigen Metallsalzlosung, 
als notig ist, um ganz oder teilweise unlOsliche oder wasserlosliche Produkte zu erhalten. Nach 
einer anderen Ausfiihrungsform lOst man Fett- oder Harzsauren in Phenolen und behandelt diese 
Losung mit Metalloxydverbindungen bzw. Alkalien oder vermischt fertige Metallseifen mit Phe
nolen und Alkaliseifen und fiihrt schlieJllich die wasserunlOslichen Verbindungen von Metallseifen 
in Phenol mittels Alkalilieifen in losliche Verbindungen liber. (D. R. P. 148794.) Nach einer 
Abanderung des Verfahrens ersetzt man die Phenole ganz oder teilweise durch Teer- oder Erdol
kohlenw8.sserstoffe, die ebenfalls geeignet sind die Metallseifen in LOsung zu hal ten. (D. R. P. 
148796.) 

Zur Erhohung der Waschwirkung von Seifen und zur dauernden Erhaltung ihrer Neutralitat 
setzt man ihnen je nach der Verwendungsart fUr Haus-, Gewerbe-, medizinische oder kosmetische 
Zwecke in der Menge von 5--10% (berechnet auf die Fettsauremenge) SaIze des Magnesi urns, 
A~uminiums oder Zinks zu, die sich mit Alkali zu unlOslichen, schwach basischen Metallver
bmd ungen umsetzen. Zersetzt man dann die Metallverbindung mit so viel liberschiissigelll 
Alkali, daJl in der fertigen Seife noch etwa 1-2% freies Alkali vorhe.nden sind, so erhalt man 
Emulsionen, die die angestrebte hohere Waschwirkung besitzen. (D. R. P. 807 681.) 

Eine Formaldehydseife besteht BUS 1000 Tl. Sapo kalinus, 400 Tl. Wasser, 240 Tl. 
40 proz. FormaldehydlOsung, 5 Tl. Oleum Citronellae, 5 gtts. Oleum Eucalypti. (Pharm. Ztg. 
1912, 979.) 

Die im Handel befindliche Formoformseife, die desinfizierend und desodorierend wirkt, 
~nd als Heilmittel fUr Analekzeme (Wolf) empfohlen wird, enthalt nach einer Angabe von Heinz 
In D. med. Wochenschr. 1921, 886 10% Paraformaldehyd. 

Eine Formaldehydschmierseife von guter Transparenz und hoher Wirl\samkeit erhalt 
lllan nach Croner, Selfens.-Ztg. 1921, 3 durch Behandlung eines Gemisches von gewohnlicher 
lInd Oxyfetts8.ure mit Kalilauge und Formaldehyd. Es bleibt fettsaures Kali ungelost und in 
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der so entstehenden Masse scheidet sich formaldehydoxysaures Kali aus, da der Formaldehyd 
das Kalisalz der Oxysauren zu 100en 'vermag, vermutlich dadurch, daB sich Doppelbindungen 
bilden. VgI. auch den Abschnitt "Desinfektion" [669.] 

476. Quecksilber- und Silbersalzseifen. 

'Ober antiseptische Quecksilberseifen berichtet Scmauth in Archiv fur Dermatologle und 
Syphllis 1910, Heft 1. Siehe auch Selfens.-Ztg. 1908, 826 und 1911, 1284. 

Der Zusatz von Quecksilbersalzen zu 'Seifen ist schon in D. R. P. 49 119 anempfohlen. 
"Ober desinfizierende Seifen siehe W. Schrauth, Chem. Zentr.-BI. 1910, I, 688. Verfasser be

spricht die Carbolseifen, Formaldehydseifen, Lysoform (D. R. P. 141 744, 146 890), und die 
Marmoralpraparate, widerrat die Herstellung von Sublimatseifen, empfiehlt dagegen Zu
satz von Quecksilberverbindungen, die das Quecksilber in nicht ionisierbarer Form durch 
Schwefel, Stickstoff oder Kohlenstoff an organische Beste chemisch gebunden enthalten. Siehe 
auch die Asurolseifen des D. R. P. 216828. 

Zur Bereitung antiseptischer Seifen setzt ~n dem Seifenmaterial wii.hrend der Verarbeitung 
oder der fertigen Seife die nach D. R. P. 182660 erhaltbaren or§.anischen Verbindungen des Queck
silbers mit Phenolsulfosauren in der Menge von 0,15--5 Yo zu. Schon eine Iproz. derartige 
Seife besitzt hohe antiseptische Eigenschaften. (D. R. P. 187660.) Eine derartige Sublimat
ersatzseife mit 100lichem Quecksilberalbuminat bereitet, kamals Sapoderminseife in den Handel. 

Nach D. R. P. 216828 setzt man einer Grundseife alkalisch reagierende Alkalisalze komplexer 
Quecksilbercarbonsauren der aliphatischen oder der aromatischen Reihe z. B. oxyquecksilber
f~tsaure Alkalisalze oder oxyquecksilbersalicylsaures Natron zu und erzielt so gegeniiber den 
quecksilbersubstituierte, phenoldisulfosaure Salze enthaltenden Seifen graJ3ere Tiefenwirkung. Die 
Seifen des vorliegenden Verfahrens sind wesentlich haltbarer als Sublimatseifen Nach dem Zu
satzpatent 288 487 werden diese Seifen statt mit Hilfe der alkalisch reagierenden Alkalisalze 
komplexer Quecksilbercarbonsauren, mit Hilfe dieser Sii.uren selbst hergestellt. Sie sind 
gegen Alkali vollkommen bestii.ndig, so daB man nicht nur neutrale, sondern auch alkalische Seifen
massen verwenden kann, und 100en sich in der Seifenmasse glatt auf. 

Da es nicht maglich ist mit Hilfe von Carbolsii.ure eine brauchbare desinfizierende Seife 
herzustellen, und auch das den Seifen zugesetzte Sublimat sich in kurzer Zeit unter Bildung von 
fettsaurem Quecksilber umsetzt, wird in D. R. P. 246 880 empfohlen, einer medizinischen Natron
grundseife 2% 0 - Oxyq uecksilberphenol zuzusetzen. 

trber Herstellung und Wirkungsweise der Afridolseife, die aus einer Grundseife mit 4% 
oxyquecksilber-o-tolylsaurem Natrium besteht und mit Erfolg bei parasitiioren und bakteriellen 
Haut- und Haarkrankheiten verwendet wird, siehe W. Scmauth und W. Scholler, Med. KIlnik 
1910, Nr. 86. 

Zur Herstellung von LOsungen schwerlOslicher Quecksilbersalze (Quecksilberchlorid) in 
Olen und Fetten mischt man sie in alkoholfreiem Ather oder wasserfreien Ketonen gelast mit 
den Olen oder Fetten und entfernt das LOsungsmittel durch Destillation. Man vermag so ge
nau dosierte oder auch iibersii.ttigte LOsungen von Quecksilbersalzen in. Olen herzustellen. 
(D. R. P. 246 607.) 

Zur Gewinnung quecksilberhaltiger Seifen, die das Quecksilber in nicht ionisierbarer 
Form enthalten, bringt man Mercuriacetat und Fettsauren der Olsii.urereihe in alkoholischer 
LOsung zur Reaktion und fiihrt das Produkt nach Ersatz des Essigsii.urerestes durch Halogen 
mittels Halogenalkalis in Alkalisalze iiber. Man erwii.rmt z. B. eine LOsung von 100 Tl. Olsaure 
in 500Tl. Methylalkohol gelinde mit 114Tl. Mercuriacetat, bis eine Probe der LOsung beim Ein
gieBen in iiberschiissige Natronlauge kein Quecksilberoxyd mehr abscheidet, gieBt die Lasung 
dann in eine LOsung von 30 g Kochsalz in 11 Wasser, trennt die abgeschiedene Fettsiioure ab, lOst 
sie zur Reinigung in Ather oder Benzol und fiItriert nach vollstii.ndiger Kliiorung. Nach Ver
dunstung des LOsungsmittels nimmt man die Saure mit Alkohol auf, neutralisiert mit alkoho
lischer Natronlau~e, dunstet den Spiritus ab und erhii.lt die Seife nach scharfem Trocknen im 
Vakuum als gelbhche, hornartige, in Wasser mit alkalischer Reaktion 100Iiche Masse. In iihnIicher 
Weise verarbeitet man 50 Tl. Erucasiioure in 200 Tl. lIIethylalkohol mit 47 Tl. Mercuriacetat. 
(D. R. P. 2'i1 820.) 

Nach D. R. P. 242 778 wird die desinfizierende Wirkung einer Kresolseifenlasung e~
haht, wenn man ihr fiir 15 Tl. 1,57 Tl. Silbernitrat und 0,51 Tl. Kalilauge in wasserigen Lo
sungen zufiigt, bis zur Reduktion auf deni Wasserbade erhitzt, dialysiert und auf 100 Tl. verdiinnt. 
Das Silber wird bei diesem V organg in kolloidaler Form ausgeschieden. 

Zur Herstellung einer Seife, die 15% kolloidales Silber enthii.lt, mischt man nach D. R. P. 
22818968,62 Tl. geschmolzene Kaliseife mit einer konzentrierten, wasserigen Lasung von 23,61 Tl. 
Silbernitrat, fiigt 7,77 Tl. Kalilauge in wasseriger LOsung hinzu und reduziert das Silbersalz ~. B. 
mit 6,28 Tl. lIydroxylamin. Unter Aufschii.umen scheidet sich kolloidales metallisches SIlber 
ab, und man bringt die griinIichbraune Seife durch Eindampfen auf die gewiinschte Konsistenz. 
In der Patentschrift find en sich weitere Vorschriften zur Herstellung von Seifen, die kolloidales 
Quecksilber, Quecksilberoxyd, weiBes Prii.zipitat und kolloidales Zinkoxyd enthalten. - Vgl. [608). 
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477. Schwefel- (Selen-, Tellur-)seifen. 
In Schwefelseifen ist der wirksame Bestandteil der Schwefelwasserstoff, in Teerschwefel

seifen hingegen der fein verteilte Schwefel. Am einfachsten gewinnt man die allerdings nicht halt
bare Schwefelseife durch Einleiten von Schwefelwasserstoffgas in eine Losung von Schwefel
leinolseife in Glycerin und Alkohol oder durch Beimischen von Schwefelblumen zu der Seifengrund
masse. Wesentlich wirksamer werden die Seifen dann, wenn man statt der Schwefelblumen 
kolloidalen Schwefel (Bd. IV [67]) verwendet, der zwar teurer ist, von dem jedoch geringe 
Mengen geniigen, um dieselbe Wirkung hervorzubringen. Nach Angaben von Kiihl in Seifens.-Ztg. 
1921,400 erhiiJ.t man besonders wirksame Teerschwefelseifen durch Zusatz von 5--10% Holzteer 
und 0,5-1 % kolloidalem Schwefel zur Seifengrundmasse. 

Eine zusammenfassende Arbeit von J. F. Sacher tiber S ulfidseifen als Vorbeugemittel 
gegen Metallvergiftungen findet sich in Seifens.-Ztg. 1912, 390. (Vgl. auch S. 894.) Diese fliissigen 
Sulfidseifen sind, wie Verfasser hervorhebt, nur sehr wenig haltbar, do. sich das Alkalisulfid 
unter dem EinfluJ3 von Feuchtigkeit, Luft und Kohlensaure bald zersetzt. Man verwendet daher 
zweckma13ig eine Losung von 10 Tl. Naturkornseife in 70 Tl. 70proz. Alkohol und eine LOsung 
derselben Menge k8.uflichen Ammoniumsulfids in Wasser, die man vor dem Gebrauch vereinigt 
und getrennt oder auch in vereinigtem Zustande langere Zeit aufbewahren kann, da sich das 
Ammoniumsulfid besonders bei Gegenwart von Alkohol wesentlich langsamer zersetzt als die 
entsprechenden Kali- oder Natronverbindungen. Das beste Handereinigungsmittel fiir Metall
arbeiter solI aber doch der Chlorkalk sein. 

Die im Handel befindlichen S ulfidseifen fiir Metallarbei ter werden nach D. R. P. 164322 
und 223119 in der Weise hergestellt, da13 man ein aus Schwefel und Zucker ohne bzw. mit 
Soda erhaltenes Reaktionsprodukt, die Zuckerschwefelleber, den in bekannter Weise gewonnenen 
Seifen zusetzt. Besonders das Blei wird nach Untersuchungen von G. Hahn und A. Peschka, 
Wiener kIln. Rundsch. 1910, Nr. 48 u. 49, vollstandig von der Epidermis entfernt, und diese Seifen 
eignen sich daher in erster Linie als Handewaschmittel, konnen aber natiirlich auch zur Herstel
lung von Schwefelbii.dern bentitzt werden. 

Eine Seife fiir Blei arbei ter wird riach D. R. P. 189873 hergestellt durch Zusatz geniigender 
Mengen von Schwefelalkalien und Vaselin zu einer Grundseife; die geformten Stticke werden 
mit einem luftundurchlassigen Dberzug versehen. 

Die Nenndorfer Schwefelseife wird je nach dem Hersteller und nach der Sorte in ver
schiedenen Stii.rken auf den Markt gebracht und enthalt zwischen 19,5% und 15,8% Wasser, 
84,5-71,4% Seife, 15,2-'--28,1% Quellenniederschlag, 10,6-22,6% Humus nnd Silicate und 
0,1-1,61 %, in dem Jacoblschen Praparat aber 2,38-5,66% Schwefel. (S. Kroll, Apoth.-Zt.g. 
29, 234.) 

Die Thiosapole, das sind Toilettenseifen, die fiir kosmetische und dermatologische Pra
parate Verwendung finden konnen, werden nach D. R. P. 71190 hergestellt durch Erhitzen 
natiirlicher Fette und Ole mit Schwefel auf 120-160°, wobei sich der Schwefel an die unge
sattigten Kohlenwasserstoffreihen anlagert. Die so erhaltenen Thiosauren und Thiofette werden 
fUr sich oder unter Zusatz ungeschwefelter Fette und Ole oder Fett- und Harzsauren bei niederen 
Temperaturen durch Basen verseift. Man verreibt z. B. die Schwefelfettsauren mit der aqui
valenten Menge Alkali bei etwa 250 und pre13t die Lauge von der gebildeten Seife ab, oder man 
arbeitet in alkoholischer Losung und dampft nach der Neutralisation bei etwa 50° im Wasserbade 
zur Trockne. Urn die geschwefelten Stoffe auch bei hoherer Temperatur verseifen zu konnen, 
verschmilzt man sie mit der dem gewiinschten Schwefelgehalt der Seife entsprechenden Menge 
des leichtverseifbaren CocosO!es und la13t die Masse bis zur Verseifung mit starker Alkalilauge bei 
gewohnlicher Temperatur stehen. In der Schrift ist ferner die Herstellung von Thio~pol
natri urn und von Thiosapolcocosseife beschrieben. 

Nach D. R. P. 191 900 wird eine f1tissige Seife, die aktiven Schwefel enthiiJ.t, hergestellt durch 
Einleiten von Schwefelwasserstoff in 4 Tl. der Losung einer Seife aus 20 Tl. LeinO! und 27 Tl. 
Kalilauge (spez. Gewicht 1,128) in einem Gemenge von 5 Tl. Glycerin und 1 Tl. 90proz. Wein
geist. Die Seife eignet sich besonders zum Waschen behufs Verhtitung von Metallvergiftungen 
lind zur Behandlung von Hautkrankheiten. 

. Zur Gewinnung des Schwefels (Selens) in kolloidaler IOslicher, zur Bereitung von Schwefel
selfen geeigneter Form leitet man in ein indifferentes, mit Wasser nicht mischbares, fltichtiges 
Losungsmittel (Schwefelkohlenstoff, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff) Schwefeldioxyd und Schwefel
wasserstoff bzw. die Selenverbindungen ein und erhiiJ.t so eine zuerst orangefarbene, dann opak
g.elbe Fliissigkeit, die schon wahrend des Einleitens Niederschlag absetzt. Dieser Bodensatz wird 
hltriert, vorsichtig getrocknet und lost sich, unter Sauerstoffabschlu13 aufbewahrt, in Wasser, 
Glycerin und Fett. (D. R. P. 262467.) - Vgl. Bd. IV [67]. 

Zur Gewinnung eines wasserfreien, seifenartigen Produktes, das che misch ge b undenen 
Sc~wefel enthii.lt, erhitzt man 100 g technisches RicinusO! mit 30 g wasserfreiem Natri um
thlOsulfat nach D. R. P. 258655 unter Riihren auf 2900 und erhalt so nach Beendigung des 
Schaumens in etwa 25 Minuten ein wasserlosliches, salbenartiges Seifenprodnkt. Leinol gibt 
ebenso bei 2600 in 16--17 Minuten ein nach dem Erkalten fest werdendes Produkt und Rinds
tal~ bei derselben Tomperatur in 20-21 Minuten eine harte Seife. Bei 270-3000 zerfal\t. das 
Tluosulfat in Schwefelnatrium und Natriumsulfat, wobei das erstere im Entstehungszustande 
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besonders energisch auf Ole und Fette einwirkt; man gelangt so zu seifenartigen Produkten, 
die als dermatologische Priparate Verwendung finden. 

Zur Bereitung geruchloser Priparate aus Polysulfiden verkleistert man Stirke 
in einer LOsung von Natriumpolysulfid in Wasser oder miseht troekene Stirke mit trockenem 
Alkalipolysulfid und kann diese Produkte entweder getrocknet bzw. trocken aufbewa.bren oder 
gleieh in Seife verarbeiten, woselbst sie dann in Beriihrung mit Feuchtigkeit zur Wirkung ge
langen. :E>ie Alkalitit der Seifen wird durch dieses Verfa.bren so weit herabgesetzt, daJ3 sie keinen 
Schwefelwasserstoff mehr abspalten. (D. R. P. 269660.) 

Das Verfahren der Kautschukvulkanisation DRch (D. IL P. !GO 916) mit Se1enehloriir oder 
Tellurchlorid [28J lii.l3t sich auch auf Riibol anwenden. Man erhiilt so aus je 100 Tl. des Oles 
und Benzin z. B. mit 25 Tl. Selenchloriir ein seifenarti~es Faktisprodukt, das sich fiir 
medizinische Zwecke insbesondere zur Krebsbehandlung eIgnet. 

478. Phenol- (Kreaol-), Salicylsiioreaeifen. 
Nach Unna sind Carbolseifen so gut wie Wertl08, da sie nur, wenn sie freies Alkali im 'Ober

schuO enthalten (also itzend wirken), imstande sind den PhenolkiSrper festzuhalten. 
In Pharm. Ztg. 68, 676 bringt O. Schmatolla die Vorschrift zur praktischen Darstellung halt

barer, fliissiger Kresorseife (Liquor Cresoli saponatus). Siehe auch Abschnitt Desinfektion [666]. 
Nach SeUens.-Ztg. 1911, 900 wird eine Carbolseife mit 250--300% Ausbeute hergestelIt. 

durch Verseifen von 70 ~ PaImkernOl, 20 kg Talg und 15 kg Harz mit 50 kg 3S~iidiger Natron
lauge bei SO°. Man fii11t dIe klare, dicke Seife mit 40-50 kg ISgriidiger Pottaschelbsung, 40-50 kg 
Salzwasser und 20-25 kg Wasserglas, das man. mit 3-4 kg 3Sgriidiger AtZMtronlauge vermischt 
hat. Nach der Abriehtung fiigt man ein Gemenge von 15 kg roher Carbolsii.ure und 15 kg 
30griidiger Pottasche1Osung in der Winne bei und arbeitet tiichtig dureh. 

Nach A. P. M1888 erhilt man gelbe, ~eruchlose, in Wasser 10000che Seifen10sungen von 
geringerer Giftigkeit und hoherer Desinfektlonskraft ala die KresolseifenlOsungen durch gelinde~ 
Erhitzen von 50 Tl. einer SO :(>foz. LOsung von rieinolsaurem Kalium oder irgendeiner anderer. 
neutralen, sauren oder sulforuerten Seife mit 50 TI. Chlor-m- Kresol. 

Nach A. Boos, Pharm. Ztg. 1909, 118 lOst man zur Bereitung einer sehr guten Kresolseife 
60 g Atzkali in 30 cem destilliertem Wasser und 30 cem Spiritus, setzt 300 g Leinol hinzu, schiittelt 
kriftig durch, liBt an einem warme1J. Orte stehen, gibt na.ch einigen Stunden 120 g Wasser, am 
folgenden Tage 500 g Kresol zu, und schiittelt abermals durch. Die Seife lOst sich kla.r in dAStillier
tem Wasser. 

Uber verschiedene Kresolseifen und ihre LOsungen siehe I. Deiter, VeriiHentJ. d. MIlIt.-Sam· 
titaw. 1908, 78. 

Da die Carbolsiure in der Seife unbestindig ist und ihre Desinfektionskraft allmii.hlich vollig 
verliert, substituiert man sie im Benzolkern mit Alkyl- oder Arylrestt"n und erzielt so eine wesent
Hche Steigerung des Desinfektionswertes. Dieselbe Wirkung kann man mit Halogenen erzielen, 
und dementsprechend sind halogen- und alkylsubstituierte Phenole die wertvollsten Desinfektions
mittel, wi.hrend andererseits die eingefiihrte Sulfo- und Carboxylgruppe die desinfizierende Wir
kung des Phenols stark herabsetzt. Jene wertvollen Priparate von Art des Tetrabrom-o· 
Kresols sind jedoch nicht ala wasserlOsliche AlkaJisalze, sondern im freien Zustande im Handel, 
80 daB ihre Vel'al'beitung zu Seifen Schwierigkeiten bereitet, die man dadurch umgehen kann, 
daB man sie in ricinolsaurem, ricinolsuIfosaurem oder dioxystea.rinsaurem Kalium lOst. Man 
verschmilzt zu diesem Zwecke gleiche Teile eine der genannten Kaliseifen und des Desinfektions
mittela mit so viel Toilett.engrundseife, daB im fertigen Produkt 5% des Desinfektionsmittels ent
halten sind, und erhiilt ein Waschpriparat von dauernd desinfizierender Wirkung. (B. Schrauth, 
SeUens.-Ztg. 1910, 641 u. 668.) - Vgl. [667]. 

Zur Herstellung dauernd haltbarer medikamentoser Seifen vermischt man eine m!t 
Ricinolsiure oder ihren sauren Derivaten angesii.uerte, aus Talg gesottene Grundseife IJllt 
6-10% Kresol oder seinen Substitutionsprodukten. Das Kresol wird dadurch seifenfest, erfihrt 
also keine Herabminderung seines desinfizierenden Wir~wertes (vgl. Seifens.-Ztg. 1910, 041, 
siehe oben). Na.ch dam Zusatzpatent verfihrt man in der Weise, daB man vor Beimischung des 
Kresola oder sonstigen Medikamentes die Reduktionskraft der aus Talg gesottenen Grundseife 
durch den Zusatz oxydierter (gebla.sener) oder sulfurierter, freier Fettsiuren aufhebt. Die Be
niitzung dieser Fettsiuren bringt auOerdem den Vorteil, daB sie selbst schon die fiir den Wasch
proze/3 wertvolle Eigenschaft besitzen, das Scl'iaumvermogen der Seifen anderer FettsiLuren auch 
bei geringem Zusatz wesentlich zu steigern, ohne daLl das Produkt ranzig wird. Vgl. Selfens.-Ztg. 
1908, 896. (D. R. P. 276171 und 276172.) - Vgl. [470]. 

Eine iihnliche fliissige Desinfektionsseife erhii.lt man na.ch SeUens.-Ztg. 1912, 81, wenn man 
in 90 kg fliissiger ~ife eine LOsung von 5 kg Tetrabromkresol oder Tribromnaphthol 
in 5 kg Tiirkischrotol einriihrt. 

Zur Herstellung einer leicht resorbierbaren, salbenformigen Salieylsiureseife verreibt 
man vollig trockene, neutrale oder iiberfettete Alkaliseife oder daren Gemenge mit Vaselin unter 
peinlichem WasserausschluB und evtl. vorherigem Erhitzen mit freier Salicylsii.ure, die nur unter 
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den genannten Bedingungen sich nicht in fur Alkalisalz verwandelt, das von der Haut nicht auf
genommen wird. (D. B. P. 1M 048.) Nach dem Zusatzpatent verseift man Gemenge von Fett
sa.uren mit Vaselin, Paraffin und iLhnlichen hochsiedenden Kohlenwasserstoffen mittels zur Ab
sa.ttigung der Sii.uren nicht ausreichenden Alkalilangenmengen, entwiissert dann das Ganze 
durch Erhitzen vollig und vermischt die Masse mit dem medikament&en Stoff. Die z. B. z~e
setzte SalicyIsi.ure kann dann die sauren Seifen nicht ungiinstig beeinflussen, da die iiberschiissIge 
Fettsi.ure dieser Zersetzung entgegenwirkt. (D. R. P. 198199.) Statt der Salicy1si.ure kann man 
auch Sublimat, Benzoesi.ure, Zimtsi.ure, Chinasiure, Halogene oder deren Verbindungen, die 
bei Anwesenheit von Wasser die Seife in gleicher Weise zersetzen wie SalicyIsiure, den leicht 
resorbierbaren Salbenseifen zusetzen. (D. R. P, 167886.) 

Die verschiedenen Propi.sinpriparate des HandeIs enthalten aIs wirksamen antiseptischen 
Bestandteil den Propylester der p-Aminobenzoesiure. Rezept fiir medizinische Propisinseife: 
50 kg ff. Grundseife; 25 ~ Propisin, gelOst in 3,5 kg 95proz. Alkohol; 100 g PortugalOl; 100 g 
PetitgrainOl; 160 g Neroliol, kiinstlich; 300 g Bergamottol, kiinstlich; 200 g CitronenOl, kiinst
lich; 15 g Rosmarinol; 25 g Lavendelol ff.; 100 g Styrax, fliissig. (SeUeos.-Ztg. 1918, 280.) 

479. Teerseifen. 

Nach D. B. P. 837091 erhiJ.t man reines viscoses Teerfettol, das die Raut wenig angreift 
und nur schwach nach Steinkohlenteer rieeht, indem man das filtrierte en zweeks Geruchsent
fernung oberhalb 100°, jedoch unterhalb seines Siedepunktes mit iiberhitztem Wasserdampf 
behandelt, worauf man fein verteilten Dampf durch die Fliissigkeit leitet. 

Nach I. Schaal, Die modame Toilettenseifenfabrikation, Augsburg 1913, stellt man eine 
fliissige Grundseife fiir helle Teerseifen in der Weise her, daJ3 man 6 kg feinsten Talg, 8 kg 
CochincocosOi und 10 kg Ricinusol mit 131/a ~ 36grirliger Natronlauge unter Zusatz von etwas 
Alkohol verseift, 18 kg Alkohol, 22 kg Glycerm hinzufiigt und den neutralen diinnen Leim bei 
etwa 800 mit 40 I Wasser versetzt. Die geklirte Fliissigkeit wird nach dem Erkalten mit 2 bis 
hOchstens 5% Anthrasol versetzt, das man vorher mit der doppelten Menge Alkohol vermischt 
und entsprechend parfiimiert hat, und bis zum Verschwinden der zunichst entstandenen Triibung 
stehengelassen, um das Priparat schlieJ3lich auf Flaschen zu fiillen Weitere Vorschriften finden 
sich in dem genannten Buche und in SeUens.-Ztg. 1911, 84 u. 268. 

Eine Teer-Haarseife wird zusammengesetzt aus 1000 Tl. Sapo kalinus, [482], [470] 50 Tl. 
Anthrasol, 1 Tl. Seifenparfiimol und 200 Tl. Wasser. SoIl eine dunklere Farbe erzielt werden, so 
werden einige Tropfen Zuckercouleur hinzugefiigt. (Pharm. Ztg. 1912, 979.) 

Zur Herstellung fester Kaliteerseifen setzt man den festwerdenden Kaliseifen farblose 
oder gefirbte Teerpriparate zu, piliert das erstarrte Gemisch, um die Luft herauszupressen, driickt 
as durch die Peloteuse und teilt den· Strang wie iiblich in Stiicke. Man erhi.lt so eine feste Kopf
waschseife, die haltbar ist, wenn man die Herstellung in trockenen Arbeitsri.umen vornimmt, 
um die Kalisalze zu verhindern Wasser anzuziehen. (D. B. P. Anm. I. 14 878, Kl. 28 e.) 

Nach SeUeos.-Ztg. 1911, 1280 wird eine fliissige Teerseife hergestellt aus 200 Tl. Hoi z
teer, 400 Tl. Olein, 165 Tl. 65grirliger Atzkalilauge, 150Tl. Spiritus und 100 Tl. Glycerin bei 70°. 

Um Holzteer in eine wa.sserlOsliche Teerseife uberzufiihren reinigt man ibn vor der Verseifung 
zur Entfernung der flucht~n organischen Sii.uren durch Waschen mit Wasser, Destillation oder 
Wasserdampfde(:ltillation. (Nonr. P. 80 904/1918.) 

Kiltebestindige Seifenpriparate erhi.lt man, wenn man an Stelle von OlivenOl und Olein 
Lein- oder RiibOi und statt des Holzteeres Birkenholzteer verwendet. Eine Vorschrift fiir 
eine vollig wasserlOsliche und ki.ltebesti.ndige Tearseife geht von 25 Tl. Oleum Rusci, 18 Tl. Liq. 
Kalii caustici, 35proz. ree. paretur, 20 Tl. Oleum Rapae, 25 Tl. Spiritus, 12 Tl. Aqua destillata 

ILUS. Die La~e wird mit Birkenholzteer vermischt, dann das RiibOi beigefiigt, worauf man 
verseift und dIe Seifenmasse in Spiritus lOst. Je nach dem Verwendungszweek wird der Seifen
gehalt erhoht oder der Alkaligehalt vermindert. (Doohardt, Pharm. Ztg. uno, 847.) 

Zur Anfertigung einer Teerseife aus Toilettenseifenabfii.llen werden 10 kg Talg und 10 kg 
Ceyloncocosol geschmolzen, worauf man zuerst 71/. kg Filliung und dann nach und nach 160 kg 
Cocosseifenabfi.lle bei flottem Feuer und unter sorgfi.ltigem Kriicken hinzufiigt. Liegt die Schmelze 
schon gerippt im Kessel, so dimpft man das Feuer und liJ3t unter sti.ndigem Kriicken 22 kg 
Holzteer zufiieJ3en. Nach einiger Zeit werden 16-18 kg im Wasserbade angewirmte Lange von 
~~o Be z~egeben und :verriihrt. Eine nun genommene Probe muJ3 fest und speckig sein. Man 
lal3t die Seife einige Stunden stehen und gibt sie nicht zu heiJ3 in die Form, kriickt nach 1-11/. Stun
den gut durch und liJ3t sie ungedeckt erstarren, sobald sie dicker geworden ist. (F. NaUlo, Selfeos.
Ztg. 1910, 998 u. 1011.) 

Zur Herstellung von Teerseife soIl sich nach D. R. P. 179872 besonders der aus Torf ge
Wonnene Tear eignen. 

Zur Herstellung eines vornehmlich zum medizinischen Gebrauch bestimmten Teeres ver
schwelt man entspelzten Hafer oder Weizen im Geme~e mit 10% Schwefel. (D. B. P. 180118.) 

Besonders gegen Hautausschlii.ge soIl sich eine Seife eignen, die man durch Verseifung eines 
Gemenges von Wac h hoI de r tee r , OlivenOl, fettem MandelOi oder bestem Talg mitteIs 
Ilchwacher Natronlauge erhi.lt. 
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Zur Herstellung einer Teerseife entzieht man dem Teer vor der Einfiihrung in die Seifen
masse (in der Schrift heiLlt es vor der Verseifung) mit Wasser die verwertbaren fliichtigen organi
schen Sii.uren und erhiiJt eine sirupose, mit alkalischen Stoffen leichter verbindbare Masse 
(D. R. P. 816 268.) 

480. Rssierseifen. 

In Seifens.-Ztg. 1911, 1890 berichtet H. Antony iiber Rasierseifen_ Diese werden entweder 
gesotten oder auf halbwarmem oder auf kaltem Wege erzeugt. Sie sind meist farblos, werden 
vorwiegend mit Kalilauge verseift, der man kleine Mengen Natronlauge beifiigt, und miissen 
stets vollsWondig ne u tral sein. Die Arbeit enthii.lt auch allgemeine Angaben iiber Rasierseifen
pulver, Rasiercreme, fliissige Rasierseifen und ihre Parfiimierung. 

Zur Fabrikation der gewohnlichen Rasierseifen geht man nach Seifens.-Ztg. 1911, 477 von 
frischem Talg, CocosOl, Kamm- oder Wurstfett, Schweineschmalz, PalmOl USW., nach I. Schaal, 
Seifens.-Ztg. 1912, 904 (vgl. S. 792) auch von gehii.rteten Fetten, z. B. von Talgol extra aus 
und verseift diese Fette am besten auf halbwarmem oder kaltem Wege. Vorschrift fiir eine 
kaltgeriihrte Rasierseife: 44 kg Rindstalg, 10 kg CochincocosOl, 15 kg 38griidige Atznatron
lauge, 18 kg 30griidige Kalilauge, 100 g Bittermandelol. Vorschrift fiir eine Rasierseife auf 
halbwarmem Weg.e: 550 kg Rindstalg, 200 kg CocosOl, 210 kg 38griidige Natronlauge, 252 kg 
30 griidige Kalilauge, 600 g LavendelOl, 600 g Bittermandelol. Vorschrift aus gehii.rtetem 
Fett: Man schmilzt 50 kg Talgol, setzt 20 kg CeyloncocosOl und 10 kg Schweineschmalz zu, 
verseift bei 52 0 mit einem Gemenge von 20 kg 38griidiger Natronlauge und 21 kg 37griidiger 
Kalilauge, parfiimiert z. B. mit einem Gemenge von 200 g Rosmarin-, 200 g Bittermandel-, 150 g 
Lavendel-, 75 g Thymian-, 100 g Sassafras- und 25 g kiinstlichem WintergriinOl, solange die 
Seife noch nicht zu dick ist und gibt sie, wenn sie geniigend stark aufliegt, in Form, die man gut 
zudeckt, um die Selbsterhitzung zu beschleunigen. Nach 1-2 Stunden kriickt man gleicbmii.J3ig 
durch und formt sofort. Nach dem Einriihren der Lauge muJ3 man gleich noch 5 kg 12griidige 
PottaschelOsung zugeben, um den heiLlen Seifenleim fliissig zu erhalten, da sich die zii.he Masse 
sonst nicht riihren lii..I3t. Durch Zusatz von etwas Spiritus gibt man der Rasierseife Glanz und 
alabasterartiges Aussehen. 

Eine Rasierseife nach Art der "Colgates Shaving Stick" wird nach Seifens.-Ztg.1911, 280, 
477 u. 901 hergestellt durch Versetfen von 52 kg Rindstalg und 12 kg CochincocosOl mit 18 kg 
38griidiger Atznatronlauge und 21 kg 30griidiger Kalilauge bei 36°. Man parfiimiert mit 100 g 
LavendelOl, 10 g KiimmelOl und 50 g Thymianol. Die Kalilauge stellt man aus 100 Tl. 50griidiger 
Kalilauge, 22 Tl. calcinierter Pottasche und so viel Wasser her, daJ3 die Lauge 300 Be stark ist. 
Nach einer anderen Vorschrift verfii.hrt man in der Weise, da.13 man in einer Miscbmaschine 35 Tl. 
feinste Grundseife und 15 Tl. Kalicremeseife (bereitet aus 20 Tl. Talg, 5 Tl. CochincocosOl, 10:r'1. 
Kalilauge [35° Be], 3,6 Tl. Natronlauge [350 Be]) gut verarbeitet, bis die Seife ziemIich gleichmii.J3ig 
aussieht. Sodann wird das Gemenge mit 0,25 Tl. LavendelOl parfiimiert, auf der Miihle dreimal 
gemahlen, in Stangenform gepreJ3t und in Stiicke geschnitten. Die Stiicke werden an der Luft 
im iiberschlagenen Raum getrocknet und schlie.l3lich verpackt. 

Nach I. Davldsohn kann man in dem Ansatz zur Colgateschen .Rasierseife (z. B. auch 
100 Tl. Stearinsii.ure, 5,35 Tl. Glycerin [1,22], 41,7 Tl. 38griidige Kalilauge und 17,4 Tl. 38~iidige 
Natronlauge) das Glycerin ohne Nachteil fiir die Schaumtildung und Sparsa.mkeit un Go
brauch weglassen und arbeitet dann in iiblicher Weise weiter, trocknet und setzt wii.hrend des 
Pilierens LavendelOl, BergamotteOl und GeraniumOl zu. (Seifenfabr. 80, 321.) . 

Eine Rasierseife, die ungefii.hr der von Williams in Amerika hergestellten gleichwertlg 
ist, wird auf kaltem Wege aus 50 kg gelii.utertem Talg, 15,2 kg CochincocosOl, 9 kg Paraffin, 18,9 kg 
Natronlauge (36° Be), 18,9 kg Kalilauge (36 0 Be) und 0,7 kg kiinstlichem BittermandelOl herge
stellt. (Seifenfabr. 34, 1840.) Nach einer anderen Vorschrift verarbeitet man einen Ansatz von 
50 Tl. Talg, 40 Tl. Schweineschmalz, 10 Tl. CocosOl, 24,9 Tl. 36griidige Kalilauge und 33,0 Tl. 
36griidiger Natronlauge. Die Seife enthii.lt nach I. Davldsohn keine unverseifbaren Ole und Fette 
Ilnd auch im Gegensatz zu anderen Angaben kein Paraffin. (Seifenfabr. 86, 231.) 

Die Herstellung einer Rasierseife aus Kakaobutter, Bienenwachs, Zinkoxyd und Farbstoff 
ist in E. P. 178997 beschrieben. 

Zur Erzielung der gewiinschten schleimigen Beschaffenheit des Schaumes iiberfettet man 
die Rasierseifen mit Lanolin oder setzt ihnen Stearin oder Paraffin zu oder besser noch direkt 
schleimbildende Substanzen von Art des Tragantschleimes oder einer Abkochung von Carragheen
moos. Die aus Rindertalg oder Schweineschmalz mit Kalilauge hergestellten Rasiercremes be
diirfen zur Bereitung besonderer Sorgfalt, sie enthalten etwas Alkohol und werden meist gefii.rbt 
und parfiimiert. 

Brauchbare Rasierseifen lassen sich auch aus Fettsii.uren, z. B. 20% Cocosolfettsii.ure 
im Gemenge mit 80% Talgfettseife, auf dem Siedewege durch Verseifung mit Soda und Abricht~ng 
mit Atzlauge herstellen. Bei der Arbeit auf halbwarmem Wege verwendet man ein Gemlsch 
gleicher Teile Kali- und Natronlauge und setzt etwas Lanolin zu. (B. Zlenle. Selfens.-Ztg. 42, 611.) 

Propii.sin - Rasierseife: 25 kg feinste Grundseife, 25 kg halbfeste Kaliseife, 2,5 g .. Pro
pii.sin, gelBst in 3,5 g Alkohol, 95proz., 150 g LavendelOl, Montblanc, 50 g GeraniumOl, kunstJ. 
(Selfens.-Ztg. 1913, 286.) - Vgl. (478]. 
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Ein desinfizierendes, blutstillendes, starken und bestandigen Schaum gebendes R a s i e r - un<;l 
Waschmittel stellt man nach D. R. P. 297 666 wie folgt her: Seifenpulver aIlein oder mit einem 
Katalysator gemischt, z. B. Katalase aus Leber oder Pflanzen, wird in Form eines Hohlzylinders 
zusammengepreI3t. In den Hohlraum fiigt man einen mit Pergamentpapier oder Stearinsaure 
isolierten Stift aus Perhydrit von gleicher Lange, gut passend, ein. Vermischt man das Praparat 
innig mit wenig Wasser, so bildet sich ein dichter, feiner, langstehender Schaum. Urn Zersetzung 
des Praparates durch Luftfeuchtigkeit zu verhindern, wird es in dicht schlieI3enden Glasrohrchen 
aufbewahrt. 

Dber HersteIlung von Rasierseife aus Stearin unter Anwendung einer groI3eren Menge von 
Kalilauge siehe Selfenfabr. 40, 231. 

481. Rasiercreme, -wasser, -pulver. - Alaunstein. 
Die modernen Rasiercremes werden nach Techn. Rundsch. 1910, 355 vorzugsweise aus 

Glyce'rin und Stearinsaure t-rhalten in der Weise, daI3 man z. B. eine heiI3e Losung von 18 g 
Pottasche in 300 ccm Wasser und 400 g Glycerin mit einer heiI3en LOsung von 180 g reinster 
Stearinsaure in 100 g 96proz Spiritus bis zum Erkalten verriihrt Die Creme wird beliebig par
fiimiert und in bleifreie Zinntuben verpackt. 

Seifencreme, gleich geeignet zum Rasieren wie zum Waschen der Hande, lii.I3t sich in folgender 
Weise herstellen: Man erhitzt 5 TI. weiches Wasser, 2 Tl. Glycerin und I TI. gereinigte Pottasche 
bis zum Sieden, setzt 2 TI. Stearin zu und riihrt die stark aufschiiumende Masse bis zum Erkalten. 
(Pharm. Zentrh. 1868, Nr. 50.) 

Urn aus einer Rasier sei fe eille Rasier cre me herzusteIlen, lOst man nach Seifens.-Ztg. 1912, 
984 I TI. der Seife in 2-21/. Tl. 5grii.diger Pottaschelosung, setzt evtl., wenn die Masse noch 
zu fett ist, etwas von derselben Losung oder etwas Wasser zu und hartet vorsichtig mit wenig 
Krystallsoda oder 25griidiger Sodalosung. 

Nach Seifens.-Ztg, 1911. 120 u. 579 erhii.lt man eine Rasiercreme durch Verseifen von 225 Tl. 
frischem Schweinefett und 25 TI. CochincocosOl mit 100 Tl. 38grii.diger Kalilauge und 25 Tl. 38gra
diger Natronlauge bei 40°. Man steIlt das Gefii.I3, wenn die Masse dick wird, in heiJ3es Wasser, 
bedeckt gut und riihrt, wenn die Selbsterhitzung eintritt, durch, dann parfiimiert man mit einer 
Losung von 8 TI. BittermandelOl, I Tl. LavendelOl und 2 TI. BergamotteOl in 100 TI. Spiritus. 

Nach D. R. P. 236295 wird eine neutrale Rasierseifenpaste hergesteIlt durch Er
wii.rmen von 10 Tl. geschmolzener weicher Kaliseife mit 15 TI. diricinusschwefelsaurem Natron 
auf etwa 90°. Der letztere Zusatz bindet das freie und auch das beirn Gebrauch der Seife frei
werdendt- Alkali unter Abspaltung von Glycerin. 

Zur Herstellung einer Rasiergallerte verriihrt man eine Glycerinlosung nach D. R. P. 
249251 mit Tragant oder ii.hnlichen, mit Glycerinlosungen gallertartige Mischungen gebenden 
Stoffen zu einer breiartigen Masse, die man mit unloslichen, hautschiitzenden Stoffen (rohe Starke, 
Zinkoxyd, Calciumcarbonat) und neutralen, das Rasieren erleichternden Substanzen (Borax, 
salicylsaures Natron) versetzt. Zucker als Fiillmittel zu verwenden ist nicht angezeigt, da ein 
Zusatz von mehr als 10% einer 26-30grii.digen Zuckerlosung die Schaumkraft der Seife verringert. 
Am besten fiiIlt man Rasierseifen mit Casein, Talkum oder Starkemehl. 

Nach D. R. P. 216 650 wird eine, die Haut nicht atzende Rasiercreme aus den bekannten 
Komponenten mit Alkali- und Erdalkalisulfiden, Kreide, Talkum und Starke hergesteIlt, durch 
Erhitzen des Sulfides mit Wasser und Starke auf etwa 100°. Letztere wird dadurch verkleistert 
und schiitzt die Haut vor Atzungen. 

Eine fettlose Rasiercreme erhalt man durch Mischen von 1000 g '\Valrat, 500-550 g 
A!zkalilauge (50° Be) und 5-6 kg Wasser; parfiimiert wird z. B. mit 20 g BergamotteOl, 10 g 
CltronenOl, 20 g Nelkenol, 5 g CassiaOl, 10 g Palmarosaol, 30 g KiimmelOl. Das Walrat wird mit 
der Atzkalilauge verseift, das Wasser bei einer Temperatrtr von 80-90° zugesetzt und langsam 
aufgekocht. Urn die Schaumbildung zu fOrdern ist das 'Vasser vorher mit Carragheenmoos ab
zukochen. (Buttner, Seifens.-Ztg. 1918, 217.) 

. Fliissige Rasierseifen sind reine Kaliseifen aus bestem Rindertalg, den man zugleich 
~lt .CochincocosOl mit Atzkali verseift. Man lost dann die Seife in kochendem Wasser und par
fumlert sie. (Seifenfabr. 1913, 234.) 

Eine fliissige Rasierseife wird hergesteIlt aus 300 kg Talg, 123 kg 50~ii.dige Atzkalilauge, 
200 kg Glycerin, 150 kg Wasser und 250 kg Spiritus; parfiimiert wird mit ]e 200 g Bergamottc
und NelkenOl, je 400 g Terpineol und Palmarosaol und 120 g Geraniumol. (SeUens.-Ztg. 1911,923.) 

Die HerstoIlung eines fliissigen, nichtschaumenden Rasiermittels ist in D. R. P. 264955 
beschrieben. Man emulgiert z. B. eine Losung von 20 g Kaiserborax in II 'Vasser mit der z. B. mit 
5 ~ BergamotteOl parfiimierten Emulsion aus 20-30 g VaselinOl, 10 gAther, 2-5 g englischer 
Seife und etwas Wasser. (D. R. P. 264 955.) 

Das Rasiermittel des D. R. P. 338975 erhiilt man aus einer wiisserigen, seifenfreien Lasung 
Von Alkalicarbonat mit Glycerin- oder Glycerinersatzmitteln. 

. Neuerdings kommon stntt der Rasierseifen und -cremes Rasierwii.sser in den Handel, 
l~le evtl. die vorhandenen Prii.parate zum Teil verddingen diirften, da sie ihnen gegeniiber wesent
lehe Vorziige besitzen. Man braucht diese Produkto z. B. nicht zu Schaum zu schlagen, sondern 
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man verspritzt die Fliissigkeiten auf die Haut und verreibt da.s Prii.parat mit der Hand. Den 
AnaJysen zufolge kann man ein solches Rasierwasser z. B. herstellen durch Vetteiben einer ab
gekiihlten Aufkochung von 41/. kg Talg-CocosOlkernseife und 5 kg ca.lcinierter Soda in 990 kg 
Wasser mit 2 kg Talkum, oder man lOst 5 kg Rasierseifenabf8J.le. 2 kg ca.lcinierte Soda und 4 kg 
ca.lcinierte Pottasche in 990 kg Wasser, lii.J3t abkiihlen und parfiimiert. (SeHens.-Ztg. 1912, 1141.) 

Rasierseifenpulver von Art des "Poudras" werden aus guten Toilettennatronseifen 
durch scharfe Trocknung und Pulverisierung erhaJten. Siehe D. R. P. 208198 und 282698. 

Ein Rasiercremepulver besteht aus 65 Tl. Magnesia, 15 Tl. Saponin oder Quillajarinden
pulver, 5 Tl. Natriumbica.rbonat. 5 Tl. Veilchenwurzel und 10 Tl. Natriumsalicylat, das das 
Erweichen des Bartha.a.res bewirkt. (D. R. P. 812 748.) 

Die Alaunsteine waren urspriinglich dazu bestimmt, die kleinen heim Rasieren entstehenden 
Hautwunden zu schlieJ3en. Nach F. P. 898246 erhii.lt man Rasiersteine, wenn man gewohnlichen 
KaJiaJaun mit weiJ3em Va.selinOl iibergiel.lt, so dal.l er vollstandig bedeckt ist und nun auf direktem 
Feuer oder im Olbad zum Schmelzen bringt. Die Masse, die noch das KrystaJIwasser des Alauns 
enthii.lt, wird in Formen gegossen; nach dem Erstarren des Alaunblockes wird das 01 wiederge
wonnen. 

Nach D. R. P. 289669 stellt man Alaunsteine dadurch her, dal.l man Alaun zugleich mit den 
iiblichen desinfizierenden Stoffen und mit Al u mi ni u ms ulf a t schmilzt und durch LuftabschluJ) 
oder Anbringung eines RiickfluLlkiihlers dafiir sorgt, dal.l das KrystaJIwa.sser nicht entweichen 
kann. Man giel.lt die geschmolzene Masse ebenialIs unter Lufta.bschluLl in Formen, die mit Alaun
stiickE"Il gefii11t sind. Die Steine, die auch aus Abf8J.len bereitet'werden kOnnen, sind wegen ihres 
Gehaltes an Aluminiumsulfat an der Luft unverii.ndert haltbar. . 

Nach den Untersuchungen von RemUnger, Selfens.-Ztg. 1912, 1116, muLl vor der Anwendung 
dieser zwa.r blutstillend wirkenden Steine gewarnt werden, da. sie Krankheitsiibertriiger sind und 
trotz des Gehaltes an Borsii.ure grol.len Schaden anrichten konnen. Vial eher empfiehlt sich das 
AusW8.8chen der kleinen Wunden mit Borsii.ure- oder SublimatlOsung oder die Anwendung einer 
Creme, die z. B. aus 10 g Tannin, 40 g Alaun, 20 g Trage.ntpulver und 250 ccm destilliertem 
Wasser besteht. 

Verfahren und Vorrichtung zum Desinfizieren, Reinigen und Fii11en von Rasierschiis· 
seln sind in D. R. P. 274422 belaPhrieben. 
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Wohlgeriiche, Gewinnung, Verarbeitung. 
482. Literatur und Allgemeines fiber RieehstoHe. 

DeutsebL Rfeehille (Orogen-, C1tronen-, Bergamotte- usw.), kiinstJ. (Killnfschwasser) u. a. 
wohlrieehende Erzeugnlsse 1/. 1914 E.: 9880; A.: 27540 dz. 

Gildemeister, E., und Fr. Hoffmann, Die a.therischen Ole. Leipzig 1916. - Semmler, 
Die a.therischen Ole. Leipzig 1905---1907. - Die halbjiihrigen Berichte der Firma Schi mmel 
& Co., Leipzig. - Bornemann, :Qie fliichtigen Ole des Pflanzenreiches. Weimar 1891. -
Rochussen, F., Atherische Ole und Riechstoffe. GOechensamm1ung Nr.446. - Leimbach, 
R. • Die atherischen Ole, eine kurze Darstellung ihrer Gewinnung und ihrer Untersuchung, eine 
Zusammenstell ung ihrer wichtigsten Merkmale. Ha.lle 1912. - K noll, R. • Synthetische und isqlierte 
Riechstoffe und deren Darstellung. Ha.lle 1908. - Coh n, G. , Die Riechstoffe. Braunschweig 1904. -
Si mon, 0., Laboratoriumsbuch fiir die Industrie der Riechstoffe. Ha.lle 1908. -Mann, H., unter 
Mitwirkung von Fa.chkollegen, Die moderne Parfiimerie. Eine Anleitung und Sammlung von Vor
schriften zur Herstellung s8.mtIicher Parfiimerien und Kosmetica. Ullter besonderer Beriicksichtigung 
der kiinstlichen Riechstoffe nebst einem Anhange iiber die Parfiimierung der Fettseifen. Augsburg 
1912. - Askinson, G. W., Die Parfiimeriefabrikation. Wien und Leipzig 1911. - Mierzinsky, 
Fabrikation der a.therischen Ole. Berlin 1872. - Derselbe, Die Riechstoffe. Weimar 1888. -
Winckler, Die Parfiimeriefabrikation. Halle 1882. - Hirzel, Toilettenchemie. Leipzig 1892. 

Eine sehr iibersichtliohe Zusammenstellung der wiohtigsten a.therischen Ole und ihrer Eigen
schaftenfindetsioh beiRoohussen, S. 85ff. Vgl. Cohn, S. 29. 

Ober den Geruchssinn und die wichtigsten, urn die Jahrhundertwende bekannten natiirliohen 
und kiinstIichen Riechstoffe siehe besonders die Tabellen in einer Arbeit von E. Erdmann in 
Zeltsehr. f. augew. Chem. 1900, 102. 

Die Beziehungen zwisohen Kolloidchemie und Parfiimeriefabrikation erortert P. Rohland 
in D. Parfiim.-Ztg. 1, 116 u. 266. 

Ober die Gesohiohte der Parfiimerie und die von ihr verwendeten Rohprodukte beriohtet 
B. Zlenle in, Selfens.-Ztg. 48. 886, 402 u. 421. 

Vgl. Die deutsche ParfiiIBerieindustrie und ihr Rohstoffmarkt. (0. Sehwalenberg, 
D. Parfiim.-Ztg. 1, 181.) 

Uber pflanz1iohe Rieohstoffe in alter und neuer Zeit siehe die Beschreibung der zu versohie
denen Zeiten in den Kulturlii.ndern verwendeten Parfiimerien von G. Badermaun und die Er
gii.nzung von H. Schelenz in D. Parfiim.-Ztg. 1919, 221, 168 u. 260. 

Die kosmetisohen Pra.parate und die Anwend~ der Riechstoffe bei den VOl kern des klassi
schen Altertums besohreibt H. Sehelenz in D. Parfum.-Ztg. 1918, 88 u. 98. 

Die deutsohe Parfiimeriekunst im Mittelalter behandelt Badermann in D. Parfiim.-Ztg. 0, 
168, 176 u. 190. 

Die Industrie der a.therisohen Ole und kiinstliohen Riechstoffe in Frankreioh beschreibt 
K. Lorn in D. Parfiim.-Ztg. 1917, 171. . 

Die Rieohstoffindustrie in Italien ist in Selfeufabr. 1919, 869 geschildert. 
. Uber die indische Parfiimindustrie. die hauptsii.chlichst angewendeten Riechstoffe und deren 

Flxierung auf dem SandelholzOl siehe den kurzen Bericht in Zeltschr. f. angew. Chern. 1908, 517. 
Vgl. die Beschreibung der deutschen Bhunenkulturen fiir die Parfiimerie von W. Retzmann, 

D. Parfiim.-Ztg. 1920, 10. 
Eine ausfiihrliche Arbeit von F. Rochussen unterrichtet in eingehender Weise iiber die Fort

schritte auf dem Ge biete der kiinstlichen ii.therischen Ole und Riechstoffe bis Ende 1911 und bringt 
statistische Daten iiber Ein- und Ausfuhr und Zollverhii.ltnisse der verschiedenen hierher gehorigen 
Natur- und Kunstprodukte. (Zeltschr. f. angew. Chem. 1911, 2185.) 
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Vgl. Tabelle der bis Januar 1917 beschriebenen iitherischen Ole: A. Reclalre, D. Parfum.
Ztg. 5. 123. 

-aber deutsche Moderiechstoffe schreibt Braun in Selfens.-Ztg. 1922, 381. 

Die Bereitung der Wohlgeriiche ist zur groBen Industrie geworden, die entweder gewisse 
synthetische Produkte herstellt oder die natiirlichen Bliiten nach besonderen Extraktionsverfahren 
mit Fett oder anderen Losungsmitteln auszieht, worauf die reinen Bliitenole oder "konkreten 
Essenzen" in einer Form in den Handel gebracht werden, die ps in der Kleinindustrie ermoglicht, 
durch bloBe Verdiinnung der allein oder in wechselseitigem Gemenge verwendeten "Parfiims 
naturels" die Taschentuchparfiims u. dgl. herzustellen. Wiihrend £rUber der Parfumeur aus den 
franzosischen Bliitenpomaden erst das Fett auswaschen muBte, was im Kleinen nur unter groBeren 
Substanzverlusten moglich war, beschriinkt sich seine Tiitigkeit heute auf das erwiihnte Mischen, 
Verdiinnen und Verpacken der wohlriechenden Fliissigkeiten. Von der Wiedergabe von Vor· 
schriften z ur Herstell ung dieser Misch ungen wurde, .einzelne Beispiele ausgenommen 
abgesehen. Auf diesem Gebiete herrschen heute dieselben Verhiiltnisse wie z. B. auf jenem der 
Teerfarbstoffe, d. h. die groBen Fabriken arbeiten fiir ihre eigenen Produkte Mischungs- bzw. 
Gebrauchsvorschriften aus und geben diese, die natiirlich nur auf jene Spezialerzeugnisse anwend
bar sind, an ihre Kunden abo 

483. Rieehstoffeinteilung und -herkunft. 
Deutschl. Ambra-, Blbergeil-, Moschus-, Zibet- 1/2 1914 E.: 7,48; A. (dazu Fisch- und 

Ameiseneier): 428 dz. 

Es gibt kaum einen Gegenstand. der nicht riecht, ebenso wie jedes Milieu seinen besonderen 
charaktRristischen Geruch besitzt. Unter diesen Mischgeriichen ist es kaum moglich eine Ein
teilung und Charakterisierung zu treffen, so daB man sich begniigt von Bahnbof-, Meeres-, Acker
boden-, Waldgeruch usw. zu sprechen. Andererseits gibt es eine groBe Zahl chemisch definierter, 
bei gewohnlicher Temperatur fliichtiger Substanzen, die man speziell als Riechstoffe bezeichnet. 
Linne versuchte als erster eine Systematik der Geriiche aufzustellen, die im groBen und ganzen 
heute noch als Grundlage dient. Dieser Klassifikation zufolge unterscheidet man iitheriscile 
(Aceton), aromatische (Campher), balsamische (Vanillin), moschusartige (TrinitrobutyItoluol, 
Kunstmoschus), allylkakodylartige (Mercaptan), empyreumatische (Naphthalin), Kapryl- (Kapron
sii.ure), widerliche (Pyridin) und brechenerregende (Skatol) Geriiche. 

Nur in Ausnahmefiillen riechen verschiedene Korper gleichartig, wie Nitrobenzol und Benz
aldehyd, sonst besitzt jeder Korper seinen eigenen, mehr oder minder starken und auch in ver
schiedenem Grade anbaftenden Geruch. Namentlich Moschus haftet besonders auf Bleifliichen 
(fast gar nicht auf Stahlwandungen) auBerordentlich fest, letztere binden hingegen vor allem 
Jonon-(Veilchen-) und Skatol-(Fiikalien-)geriiche. Es gibt Geriiche, die sich gegenseitig nahezu 
vollstiindig aufheben, wie Terpineol und Valeriansiiure, letztere und Guajakol oder Skatol und 
Athylbisulfit. Mit dieser Erscheinung diirfte die Fixierung oder Ausloschung einzelner Riech
stoffwirkungen durch andere in Mischgeriichen ztisammenbiingen. Solche Fi xiermi ttel sind 
auBer den in [413] genannten noch Skatol, Indol, Anthranilsiiuremethylester, Duodecylaldehyd u. a. 

Nach einem neueren Verfahren bewirkt man die Bindung der Wohlgeriiche in festen oder fliis
sigen Riechstofftrii.gern durch Zusatz von Ger bs ii ur e oder gerbsauren Salzen, die man zweck
miiBig im Gemisch mit Zucker anwendet. (D. R. P. 314829.) 

Wenn man die kleinsten Stoffmengen bestimmt, die noch Riechwirkung ausiiben, so erkennt 
man, daB der Geruchssinn starker entwicRelt ist als alle anderen Sinne. So riecht man nach Ber
thelot Moschus noch in der Menge von 1 in der 17. Dezimalstelle (g), vom Mercaptan noch den 
460 lnillionsten Teil eines Milligramms. 

Man hat die Riechstoffe oft mit den Farbstoffen vorglichen und sogar ein Riechstoffspektrum 
aufgestellt, doch besteht zwisohen farbenden und riechenden Materialien der wesentliche Unter
schied, daB bei der Verschmelzung der Geriiche nicht wie bei jener der Farben eine sich den Sinnen 
als neu darstellende Erscheinung eintritt, sondern man kann einen bestimmten Geruch nur durch 
den betreffenden Riechstoff selbst erzeugen, nicht aber durch Mischung. Eher vergleichbar sind 
darum die Riechstoffe mit den Tonen, die in gewisser Kombination bestimmte Harmonien er
geben, sowie auch aus Gemengen von Riechstoffen zuweilen bestimmte angenehmer duftende 
Kombinationen entstehen. (H. Henning, D. Parfiim.-Ztg. 1917, 162.) . 

Die meisten der uns zur Verfiigung stehenden Riechstoffe werden aus dem Pflanzenrelch 
gewonnen, dem Tierreiche entstammen nur Moschus, Zibet und Ambra. 

Dber das M 0 s c h us ti e r als Riechstofflieferanten im Tierreich berichtet S. Salter in D. Parfum.
Ztg. 1, 344. - Den kiinstlichen Zi be t bespricht H. Antony in Selfens.-Ztg. 1914, 41. 

Dber die Duftstoffe liefernden Pflanzen schreibt E. Gllg in D. Parlum.-Ztg. 2, 145 u. 173. 
Eine nach dem botanischen System angeordnete Tabelle der bekannten aromatischen Pflanzen 

nebst Angabe der Geruchseigenschaften findet sich in der Parlum. Mod. 12, 39. Eine Zusammen
stellung der bis 1916 bekanntgewordenen iitherischen Ole unter Erwiihnung der Stammpflanze. 
Dichte, optischen Drehung, Zusammensetzung, Herkunft, Geschichte, Statistik und Literatur 
von A. Reclalre in D. Parlum.-Ztg. 5, 57 u. 82. 
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'Ober Schiidlinge der der Riechstoffgewinnung dienenden Pflanzen siehe den April-Oktober
bericht von Schimmel 1918. 

Schlie131ich fiihrt auch die S yn these in stetig wachsendem Ma13e zu riechenden Stoffen. 
Eine umfassende Arbeit von A. Hesse bringt einen Uberblick iiber die .Herstellung der synthe
tischen Riechstoffe, die Gewinnung des kiinstlichen Camphers und der natiirlichen Riechstoffe 
aus Pflanzen mit zahlreichen Abbildungen und Angaben iiber die Produktion in den verschiedenen 
Lii.ndern. (Zeltschr. r. angew. Chem. 26, 887.) 

In Selfens.-Ztg. 1913, 146 berichtet H. Mann iiber neue Ersatzprodukte fiir natiirliche ii.the
rische Ole unljI bringt Vorschriften zur Herstellung einiger Riechmittelkompositionen aus diesen 
Stoffen. 

484. BUitenolgewinnnng allgemeine Enfleurage nnd Maceration. 

Die ii.therischen Ole bilden klare, olige Fliissigkeiten, die zuweilen geringe, von der Destil
lation herriihrende Wassermengen enthalten. Man gewinnt die in sehr verdiinntem Zustande 
wohlriechenden Produkte des Lebensvorganges mancher Pflanzen, die je nach der Konsistenz 
als dickfliissige Harze und Balsame oder als sog. a.therische Ole erhalten werden, durch Pres
sung, Destillation. Maceration (Infusionsverfahren), Enfleurage oder Extraktion. 

Das einfachste Gewinnungsverfahren durch Pressung fiihrt zu rE'inen Naturprodukten, 
da keine fremden Stoffe mitverwendet werden, bleibt jedoch in seiner Anwendbarkeit Z. B. auf 
die Fruchtschalen der Orangen, Citronen, Quitten beschrankt. Die Destillation der PflallZE'n
teile mit Wasserdampf (feucht, trocken oder iiberhitzt) ist die billigste Methode zur Gewinnung 
der Ole aus.Reseda-, Jasmin-, Veilchen-, Tuberosen- und anderen Bliiten, wii.hrend sie bei vielen, 
gegen Hitze empfindlichen Pflanzen nicht anwendbar ist. Meist folgt der Destillation noch 
eine Rektifikation, die die Abtrennung von Farbstoffen und auch die Riecheigenschaften herab
setzenden Harzen bezweckt. 

Die folgenden drei Verfahren sind zwar umstii.ndlich, liefern jedoch hervorragende Produkte. 
Je nach der Art der Bliiten, die entweder reichliche Mengen Ol enthalten oder nur geringe 
Mengen, dafiir aber auch nach dem Abschneiden bis zum Verwelken weiter 01 produzieren, er
folgt die Gewinnung der Bliitenole auf zwei Arten: In ersterem Falle durch Maceration des 
Materials mit 70-80° warmem Rinder- oder Schweinefett oder OlivenOl oder durch E xtraktion 
mit fliichtigen LOsungsmitteln (Ather, Chloroform, Petrolather). Die auch nach dem Schnitt 
Riechstoff produzierenden Bliiten werden nach dem Prinzip der Enfleurage verarbeitet, d. h. 
man streut die abgepfliickten Bliiten locker auf kaltes Fett, bedeckt sie mit einer weiteren Fett
~chicht, auf die wieder Bliiten gestreut werden usf., so da13 das von den Bliiten produzierte Ol 
mnerhalb mehrerer Tage, wii.hrend welcher Zeit immer weitere Olproduktion erfolgt, von dem 
Fett aufgenommen wird. Nii.heres iiber diese Verfahren findet sich nach einem Vortrag von 
A. Hesse in Zeltschr. r. angew. Chern. 26, 337-367. 

Das Verfahren der Enfle urage kommt zunii.chst fiir alle Bliiten in Frage, die ihr 01 an fliich
tige Losungsmittel nicht vollkommen oder nur in kleinen Mengen abgeben (Jasmin, Jonquille, 
Tuberose), aber auch fiir Bliiten, die sich gegen fliichtige Losungsmittel nicht indifferent verhalten 
(Reseda, Rose, Veilchen), und schlie13lich unterwirft man auch Bliiten, deren Duft in Gestalt 
von a.therischen Olen durch Dampfdestillation extrahiert wird, diesem Verfahren und erzielt 
so Z. B. bei Erzeugung des besonders feinen und zarten Lavende fle urie aus Lavendelbliiten be
sonders gute Erfolge. Die Produkte der Enfleurage bieten iiberhaupt das BliitenOl in natiirlichster 
Verfassung dar, sie lassen sich hochst konzentriert darstellen und sind dann in alkoholischer Losung 
zur Herstellung der stark duftenden Handelswaren besonders geeignet. (H. Mann, Seifens.-Ztg. 
41, 671.) Siehe auch Hegel, D. Parfiim.-Ztg. 1, 324. , 

Der prinzipielle Unterschied zwischen Enfleurage einerseits und Destillation, Extraktion und 
M!,-ceration der Bliiten andererseits beruht auf der Tatsache, da13 durch die Enfleurage auch jene 
Rlechstoffmengen gewonnen werden, die die betreffenden Bliiten in 24 bzw. 72 Stunden nach 
dem Pfliicken produzieren. So geben Z. B. Jasminbliiten neunmal und Tuberosenbliiten zwolfmal 
so~iel a.therisches 01, als sie beirn Abpfliicken enthielten. FUr die Praxis ergibt sich, da13 jede 
~hitenart ihrem Charakter ents:prechend nach speziellen Verfahren verarbeitet werden mu13, 
die fiir die betreffende Art als die richtigste erkannt wurde. 

Zur Verhinderung der Zersetzung der Riechstoffe in Pflanzenteilen nach dem Abpfliicken 
schaltet man das Weiterleben und damit die teilweise Vernichtung der wertvollen Stoffe dadurch 
aus, da13 man die Pflanzen bis zur volligen Zerstorung der Gewebeteile mit harten KorJ;lern fein 
zerreibt, so da13 der weiter abnorm verlaufende Lebensvorgang unterbunden wird. (D. R. P. 
166863.) 
. Nach G. Charriere eignet sich das vollig keimfreie, rein erhaltbare, geschmacklose, angenehm 
~e~hende Co cos f e t t wegen seiner unbeschrankten Haltbarkeit besonders zur Enfleurage von 

luten. (Ref. in Zelt8chr. f. angew. Chern. 26, 1217.) 
K 'Ober die Reinigung des S c h wei n e f e t t e s fiir Parfiimeriezwecke mittels Alauns und 

ochsalzes siehe Polyt. Notlzbl. 1860, 192. 
Nicht nur Fett, Bondern auch Glycerin nimmt Wohlgeriiche auf. Man iibergie13t in einer 

~~ verschlie13baren Flasche Bliiten von Reseda, Rosen, Jasmin, Lindenbliiten, Hyacinthen, 
leder usw. mit Glycerin, la13t die Bliiten 3-4 Wochen darin liegen, gie13t die Fliissigkeit dann 
Lan g e. Chem.-techn. Vorschriften. S. Auf!. III. Bd. 36 
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ab und erh&lt so ein vorziigliches Parfiim, das wegen der LOslichkeit des Glycerins in Wasser 
auch Waschwiissern zugesetzt werden kann. (Bayer. Kunst- u. Gew.-BL 1866, 66.) 

Um den alkoholischen Ausziigen der Riechstoff-Fettmaceration, die geringen Fettmengen zu 
entziehen. die durch den Sp'rit gelOst werden, friert man sie bei -180 aus und filtriert die 
ausgeschiedenen Fette oder Ole abo (Dingl. Joum. 169, 166.) 

Die reinen Priparate sind in moglichst vollgefiiIlten Flaschen an einem kiihlen, dunklen Ort 
aufzubewahren. Die wasserfreicn itherischen Ole besitzen iibrigens einen feineren Geruch 
und wiederstehen der allm8.hlichen Oxydation linger als die wasserhaltigen Ole, so da13 es sich 
empfiehlt, sie durch DestiIIation oder auf andere Weise absolut zu entwiissern. (H. v. Soden, 
Pharm. Zig. 1909, 249.) 

485. Bliitenolgewiilnung durch Extraktion und Destillation. 
Ein Verfahren zur Gewinnung der itherischen Ole aus Pflanzenstoffen, namentlich aus Hopfen, 

beruhend auf der Extraktion bzw. Verdringung der fiiichtigen Bestandteile mittels atmosphiri
scher Luft, ist mit der zugehOrigen Apparatur in D. R. P. 29691 beschrieben. 

Nach einem originellen Verfahren gewinnt man den Bliitend uft der Pflanzen in der Weise, 
daB man die die PfIanze umgebende Luft wihrend der ganzen Bliiteperiode, von der Knospe bis 
zum Welken, absaugt und zur Abgabe der in ihr enthaltenen itherischen Ole durch ein Absorp
tionsmittel leitet. (D. R. P. 104907.) 

Man bnn die Duftkorper auf verschiedene Weise extrahieren und dementsprechend die Bliiten
arten auch einteilen: wihrend beispielsweise Orangenbliiten und Rosen das duftende Prinzip 
vollig ausgebildet enthalten, so daB man es nach einem Pomade- oder Auslaugeverfahren gewinnen 
kann, erzeugen andere Bliiten wie z. B. Jasmin oder Tuberose das duftende Prinzip wihrend 
der ganzen Bliitezeit, so daB man diese Bliitenarten nach dem Enfleurageverfahren extrahieren 
muB, d. h. durch Lagerung zwischen zwei Fettschichten, die die Duftstoffe in dem MaBe aufnehmen 
ale sie produziert werden. In D. R. P. 99688 wird vorgeschlagen, die Bliiten bis zu ihrem Welk
werden, was 24--48 Stunden dauern bnn, in reines Wasser zu versenken oder besser noch, 
da dieses die Zellen zu schnell angreift, in eine geeignete wisserige LOsung, die die gleiche osmo
tische Kraft besitzt als die Zellfliissigkeit der Blumen. Zur Gewinnung der Riechstoffe sittigt 
man dann das Wasser bzw. die Fliissigkeit mit Salz, extrahiert mit reinem Ather und erh&lt nach 
seinem Verdampfen den Riechstoff als Riickstand, der nach seiner LOsung in A1kohol ohne weiteres 
ale Taschentuchextrakt verwendet werden bnn. Man erh&lt beispielsweise aus 1 kg Maiglook
chenbliiten 15 kg parfiimiertes Wasser, das 200 g eines geniigend sta.rken Extraktes liefert. 

Zur Verwertung von Abfallbliiten destilliert man das zur Pomadefabrikation bereits be
niitzte Material mit Wasserdampf, extrahiert die gewonnenen Destillationswisser, mit .Ather, Pe
trolither, Schwefeikohlenstoff, Benzol oder Chloroform und konzentriert die erhaltenen Ausziige. 
Man gewinnt so die nach der Enfleurage und Maceration noch in der Bliite verbliebenen Riech-
stoffe in relativ reichlichen Mengen. (D. R. P. 131 966.) . 
. Ais Uisungsmittel fiir itherische Ole empfahl A. Ganswindt in Pharm. Zentrh. 1886, 410 
Sulfoleate oder sulforierte Fettsiuren. 

Bei der Gewinnung der natiirlichen Riechstoffe durch Extraktion, Maceration oder Enfleurage 
verwendet man als LOsungsmittel die Alkyl- und Arylester der Phthalsiure und erhiIt so 
Riechstoffe mit vollig erhaltenen Geruchseigenschaften, die sich such in verdiinntem A1kohol 
}(jeen, wobei geringe Wachsmengen, die bei der Maceration der Blitter in der Wirme mit in die 
Uisung gehen, sich beim Abkiihlen wieder ausscheiden und leicht entfernt werden konnen. (D. R. P. 
227667 und 201 237.) 

Nach D. R. P. 266 876 beniitzt man zur Extrsktion von Riechstoffen geruchlose, iiber 90· 
siedende Uisungs- bzw. Absorptionsmittel, die in A1kohol 1000ich und in Wasser unlOslich sind. 
Besonders geeignet ist der Phenylithylalkohol, den man z. B. (5 ~) mit 10 kg Rosenblit
tern auf 60--70· erwirmt. Die filtrierte Uisung wird solange zur Extraktlon beniitzt, als sie noch 
Riechstoff aufzunehmen vermag, schlie13lich destilliert man das LOsungsmittel wie iiblich abo 
Zur Enfleurage von Tuberosenbliiten breitet man auf die Chassis Tiicher, die mit demselben 
Uisungsmittel oder mit Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzylmethylither u. a. getrinkt sind, 
streut auf diese Tiicher 20-40 mal die Bliiten in geeigneten Mengen auf und iiberliBt das Gauze 
jedesmal 3 Tage lang der Rube. 

Zur Extraktion von Riechstoffen aus Pflanzen bedient man sich nach F. P. 446 063 
und Zusatz 17649 der kIaren Losung, die man durch Vermischen von 4 Volumen alkoholischer 
RicinusollOsung, 6 Volumen Terpinol und 2 Volumen Benzylalkohol evtl. unter Zusatz von Schwefel
kohlenstoff erhiilt. 

Verfahren und Vorrichtung zum ununterbrochenen Extrahieren von Riechstoffen &';l8 
Blumen und Drogenpulvern mittels leicht oder schwer siedender Kohlenwasserstoffe sind In 
D. R. P. 270007 beschrieben. 

Zur Herstellung von Bliitenextraktolen werden frische Bliiten in Siidfrankreich naoh 
H. v. Soden, Journ. r. prakt. Chern. 69, 266, in geril.umigen Gefi13en z. B. mit Petrolither iibe~
gossen und bleiben so einige Zeit bei gewohnIicher Temperatur stehen. Nach Ablassen d~ mit 
Oeriichen beladenen Petrolithers wird das Verfahren wiederholt, worauf man schlieBlich die ge
sammelten Extrakte durch Destillation bei Vermeidung jeder tl'berhitzung YOm Petroliither 
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befreit. Dieses einfache Verfahren fiihrt zu Bliitenextrakten, die neuerdings nach Befreiung 
von Pflanzenwachsen, Farbstoffen und Harzen auch in alkohollOslicher Form in den Handel 
kommen. Destilliert man diese Extrakte mit Wasserdampf, so gewinnt man die a.therischen 
Bliitenextraktole, die sich ebensowohl im Geruch wie auch in ihrem Verhalten recht erheblich, 
von den a.therischen Olen unterscheiden, die aus den Bliiten selbst durch direkte Dampfdestillation 
gewonnen werden. Den ExtraktOlen ahnlich sind nur jene Produkte, die man durch Maceration 
frischer Bliiten mit warmem Fett herstellt. Die Ausbeuten an diesen Olen betragen meist nur 
wenige Hundertstel Prozent und sinken z. B. bei Veilchen- und Resedabliiten auf 0,003%, so 
daf3 die Bliitenmengen, die zur Extraktion gelangen, recht erhebliche sein miissen. Vgl. Polyt. 
Zentr.·BI. 1866, 478. 

Eine Anlage zur Extraktion des a.therischen Oles aus San del h 0 1 z im Stickstoffstrom ist 
in E. P. 176 104 beschrieben. 

Die Vorbereitung des Destillationsmateriales, die Einrichtung der Destillationsapparate 
sowie die Theorie und die Arten der Destillation von BliitenOlen und atherischen Olen 
beschreibt O. Simon in Selfenfabr. 34, 1299 u. 1318. 

486. Rosen-, PfeHerminz-, Eucalyptus-, Ylang-, Cassie-, Hyacinthenbliitenol. 
Dber die urspriingliche Gewinnung und die schon danialige Verfi:i.lschung des Rosenoles siehe 

Polyt. Zentr.·BI. 1867, 042. 
Eine Beschreibung der RosenOlgewinnung in den Balkanlandern gibt ferner R. Baur in 

N. lahrb. f. Pharm. 1867, 1. 
tlber RosenOlgewinnung siehe auch die kurzen Angaben in Techn. Rundsch. 1911, 514-
tlber Neuerungen auf dem Gebiete der Rosenolindustrie und die Extraktion des RosenOles 

mit Heptan oder noch besser mit Oktodecan siehe Marpmann, Pharm. Zentrh. 1908, 671. 
Geschichtliches iiber Rosenol bringt Tschirch in Selfens.-Ztg. 1921, 797 u. 837. 
Dber die Rosenolgewinnung in Bulgarien berichtet Ch. Christoff in Pharm. Ztg. 1890, 423. 

1m Jahre 1909 waren 7620 ha der bebauten Fli:i.che Bulgariens mit Rosen bepflanzt und der Er
trag betrug 808560 Miska! RosenOl, das ist 116 pro ha. Die gesamte RosenOlerzeugung fiir 
Bulgarien und die Tiirkei betrug fiir 1914 etwa 4500 kg, das mit 1200 Mark fiir das Kilo bezahlt 
wurde. Das RosenOlertrii.gnis der Tiirkei im Jahre 1916 betrug etwa 45000 Miskal zu 4,811 g. 

Es wurde auch mit Erfolg versucht, aus in Deutschland angebauten Rosen echtes RosenOl 
zu gewinnen. Das erhaltene Produkt zeichnete sich vor dem tiirkischen und bulgarischen RosenOl 
durch wesentlich feineres Aroma, grof3ere Ausgiebigkeit und einen hoheren Gefrierpunkt (32° 
g~gen 20°) aus, doch bieten die Raumverhii.ltnisse und das wechselnde Klima keine Sicherheit 
fUr die Gleichmii.f3igkeit der Anbauresultate. 

Zur Bildung der Duftstoffe in der Pflanze ist die Anwesenheit von Licht unbedingt notig, 
da die chlorophyllhaltigen Blatter die Duftstoffe geben, und Chlorophyll seinerseits nur im Lichte 
entsteht. An Pfefferminzpflanzen stellte ferner H. Heller auch fest, daf3 die Duftstoffe mit der 
Entwicklung der Pflanze nach der Bliite hinwandern, und daf3 demnach nicht zur Bliite gelangte 
Pflanzen mehr ii.therisches 01 enthalten. (D. Parfiim.-Ztg. 5, 153; vgl. Krause, ebd. 3, 113.) 

Versuche, die H. J. Henderson beim Pfefferminzanbau anstellte, fiihrten zu dem Ergebnis, 
daf3 der Standort der Pflanze fiir die Ausbeute an riechendem 01 von grof3ter Bedeutung ist. 
So lieferten die am Ufer eines Baches gezogenen Pflanzen (auf frisches Kraut bezogen) vor der 
Bliite 0,1 %, auf schwerem Lehmboden mit kreidigem Untergrund gewachsene bliihende Pflanzen 
0,409% und gemischte Varietii.ten auf tiefem sandigen Lehmboden gezogen 0,19% 01. (Ref. in 
Zeitschr. f. angew. Chern. 25, 238.) 

Auch F. Rabak findet, daf3 leichter Sand- oder Lehmboden iiir die Erzeugung erstklassigen 
PfefferminzOles am giinstigsten ist. Am Olreichsten sind die Blatter und bliihenden Stengelspitzen 
der Pflanze. Die Olausbeute aus frischem Kraut wird geringer, die Ausbeute an wertvollem Ester 
steigt, wenn die Pflanze sich dem Reifestadium nahert. Das Trocknen des Krautes, ebenso wie 
der Frost begiinstigen die Esterbildung, Beschattung vermindert sie wohl infolge der herabgesetzten 
Wasserzirkulation. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 30, 118.) 
. Zur Herstellung des Pfefferminzoles bringt man die zerschnittenen Pflanzen, wenn sie 
m voller Bliite stehen, nach dem Trocknen, das keinen Verlust an ii.therischem 01 bedingt, wohl 
aber gestattet, groCere Mengen auf einmal zu verarbeiten, in etwa 2 m hohe mit Zinnkiihlern ver
sehene FiiBser, auf einen inneren Siebboden, und leitet unter diesen Dampf in die Gefii.Ce, so daC 
das rohe 01 zusammen mit Wasser sich in der Vorlage kondensiert. (1\1. Todd, Ref. in Zeitschr. 
r. angew. Chern. 1888, 624.) 

In Selfens.-Ztg. 1911, 1008 berichtet H. Macon iiber Pfefferminzgeist und seine Verwen
dung, in erster Linie als desodorisierendes Mittel in Zahnw8.,,.,ern und verschiedenen kosmetischen 
Praparaten. Der Pfefferminzgeist wird auch mit kOlnischem Wasser zusammen verwendet; man 
stellt ibn beispielsweise aus dem Pfefferminzol (!talo-Mitcham) her, durch Verdiinnen mit der 
80-100fachen Menge Weinsprit mit oder ohne Zusatz von 5% Anisol. 

Fiir die Verwendung in der Parfiimerie und Kosmetik kommen fiinf Gruppen von E uca· 
lyptusol, und zwar cineoI-, citronelal-, citralhaltige, pfefferminzartig riechende und solche von 
unbestimmten Geruch in Betracht. Der Wert des Oles wird nach seinem (rt'halte an Ci neol 
(Eucalyptus globulus) beurteilt. Die erhebliche antiseptische Wirkung des EucalyptusOies 
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macht es alB Zusatz zu Zahn- und Mundwii.ssern. Zahnpasten. Zabnpulvern usw. geeignet. 
(H. Anton)" SeUens.-Ztg. 41, 781.) 

Ober die Gewinnung und Bewertung des Ylangoles findet sich ein Referat in Zeltschr. f. 
uge"'. Chem. 1908, 2882. 

Zur Gewinnung des s,uch kiinstIich herstellbaren Cassiebliitenoles extrahiert man die 
hauptsi.chlich in Siidfrankreich gepflanzte Acacia. fa.rnesiana entweder in Gestalt von Pomaden 
oder auch a.Is konkrete BliitenOle. In SeUens.-Ztg. 42, 466 gibt H. Mann eine Anza.hl Vorschriften 
zur Herstellung von Parffuns, Puder und Hautcremes unter Verwendung von Cassieol. 

Zur Gewinn~ von ii.therischem Hyacinthenol zieht man frisch gepfliickte Hya.cinthen
bliiten mehrmals IIllt kaltem Benzol aus und fii.llt die eingeengte LOsung zur Befreiung von Fetten 
und Wa.chsen mit verdiinntem Alkohol. Man erha.lt so aus 381 kg der Bliiten 60,5 g, das sind 
0,016%, eines in konzentriertem Zustande unangenehm und scharf rioohenden Oles, das erst in 
starker Verdiinnung den natiirlichen Bliitenduft zeigt. tJber die Bestandteile des Oles siehe den 
Schlmmelschen Aprllberlcht von 1910, S. 63. 

487. Andere Bliiten- und Biechstolfe. 
Die Gewinnung atherischer Ole wie LemongrasOl, Pa.lma.rosaal, CitronellOl, WintergriinOl, 

Sandelholz-, Rosntarin-, Pfefferminz-, Lavendel-, EucaJyptus-, Ylang- und RosenOl in den Ur
sprungslandern ist in D. Parfiim.-Ztg. 6, 206 beschrieben. Vgl. ebd. 1919, 219: Gewinnung 
von Rosen-, Sa.ssa.fras-, Citronen-, Pomeranzen-, Bergamotte- und Terpentinol in den Ursprungs
landern. 

Oberdie Kultur der Iris wurzel fiir Parfiimeriezwooke siehe A. Rolet, Parfiim. MoL 18, 104. 
Eine Anza.hl Vorschriften zur Erzeugung von Parfiimerien aus den Extrakten nebst einer 

Anleitung zur Gewinnung der letzteren (Iris, Vanille, Tonka, Moschus, Styrax) findet sich in 
Elsnen Chem.-tecbn. Mitt. 1876/77, 178. 

tJber das Patschuli, seine Herkunft und Verwendung siehe Polyt. Zentr.-BI. 1874, 607. 
tJber die Verwendung des stark aromatischen Cos t u s w u r z e 1 ole s in der Parfiimerie siehe 

SeUens.-Zig. 1912, 161, woselbst sich auch Vorschriften zur Herstellung von Riechstoffen mit 
diesem 01 a.Is Grundlage vorfinden. 

tJber die Herstellung des Kadeoles aus Juniperus o;crcederus, femer iiber die Herstellung 
von Patschuliol, Pulver und-Essenz, berichten A.lulUet In Parfiim. mod. 18, 166 bzw. G. Voigt 
in D. Parfiim.-Ztg. 6, 108. 

Vorschriften iiber die Verwendung des Nelkenoles in der englischen Parfiimerie- und 
Beifenfabrikation bringt Florlane in Chem.-techn. Ind. 1919, Nr. 16. 

Ober das NelkenOl in der englischen Parfiimerie und Seifenfabrikation wird in SeUens.-Ztg. 
1820, 661 berichtet. 

Vber die Selbstbereitung und die Eigenschaften des G e w ii r z n elk en 0 Ie s siehe Archlv d. 
Pharm. 66, 129. 

Zur Herstellung von Van i II e ext r a k t ma.ceriert man die abgeschnittenen, bei Zimmer
temperatur getrockneten Vanilleschoten la.ngere Zeit ebenfa.lls bei Zimmertemperatur mit 60proz. 
Alkohol unter Glycerinzusatz in verzinnten MetallgefiiJ3en. Die Aufbewa.hrung des Extraktes 
soIl in ungestrichenen Fissern bei gewohnlicher Temperatur erfolgel;l. und nicht iiber 1 Ja.hr dauern. 
(I. R. Dean und I. O. Schlotterbeck, Zentr.-BI. 1920, IV, 828.) - VgI. Bd. IV [611]. . 

Ober die fraktionierte Destillation von K ii m mel 0 I mit oder ohne Wasserdampf siehe dle 
kurzen Angaben in Zeltschr. f. angew. Chem. 1908, 1086. 

Zur Gewinnung eines erfrischend na.ch Apfeln riechenden gelben Oles destilliert man fris.che 
Apfelschalen mit Wasserdampf und athert das Destillat, das etwas feste Substanz und zuweilen 
felne, leicht erstarrende Oltropfchen enthii.lt, aus. Nach Verdunstung des LOsungsmittels hinter
bleibt eine weiche Masse, die mit etwas absolutem Alkohol verrieben krystallisiert. (C. Thomae, 
lonrn. f. prut. Chem. 1911, 247.) 

Zur Herstellung von Myrrhenharzlosung digeriert'man Myrrhe mit RicinusOl bei Gegen
wart von etwas Alkohol, zieht na.ch Absetzung der wasserlOslichen Bestandteile die iiberstehende 
kla.re Olhaltige HarzlOsung ab und filtriert sie. Man kann auch alkoholische Myrrhenharzlauge 
mit RicinusOl versetzen und dann den Sprit abdestillieren. (D. R. P. 63 692.) 

Ober die Verwendung des ihnlich wie Weihrauch und Myrrhe oder Benzoe und Toluharz 
angenehm riechenden Ladan umharzes von Cistus ladaniferus L. (kleinasia.tischer Ladanum
strauch), als Fixierungsmittel fiir feine Taschentuchparfiims, siehe Selfenfabr. 88, 188. 

Das atherische Olibanumol, ist zu etwa 8% im Harz des Weihrauchbaumes enthalten 
und dient nicht nur zu Ra.uchermitteln, sondem auch als Zusatz zu feinen Riechstoffen llD:d 
Sachets, ferner zur Bereitung der Resinacreme Oliban, die sich als Fixierungsmittel fiir dle 
Riechstoffe von Toilettenseifen bewii.hrt hat. (A. Anton), in Selfens.-Ztg. 1911, 924.) 

Ober die Gewinnung der Reinkulturen des Strahlenpilzes Actinomyces odorifer, der d~n 00-
kannten Erdgeruch der Ackerkrume verursacht, in chemisch reiner Form auf Glycerm als 
Nii.hrboden siehe H. Kiihl, Naturw. Umsch. 4, 102. 

Zur Herstellung des Fichtennadelextraktes fiir den Hausgebrauch verfii.hrt man naC? 
Techn. Rundsch. 1912, 664 in der Weise, daD man je 1 kg frische Nadeln und Zweigs'pit~n! dle 
man im Mai oder Juni sammelt, mit je 51 destilliertem 'Wasser iibergie13t, nach zwe18timdIgem 
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Stehen in bedecktem GefaI3 auspreBt und den PreBriickstan.:l mit 21 kochendem Wasser iibergieBt, 
um fun ebenfalls nach 1 Stunde auszupressen. Jeder Auszug wird fiir sich zu einem miBig dicken 
Extrakt eingedampft, worauf man mit soviel 90-95 proz. Alkohol versetzt, daB die beim Ein
dampfen ausgasQhiedenen Harzteile wieder gel<ist werden und eine klare LOsung resultiert. 1m 
GroBbetriebe empfiehlt as sich nicht den Extrakt, sondern durch Dampfdestillation des Mate
riales aus kupfernen Blasen das atherische Fichtennadelol selbst herzustellen. 

Weitere Vorschriften zur Herstellung von Koniferengeist und ii.b.nlichen auch kiinstlichen 
Waldgeriichen finden sich in Pharm. Ztg. 611~404 und Techn. Bundsch. 1907, 617. Vgl. die Arbeit 
von L. E. And6s in D. Parfiim.-Ztg. 6, 46: Uber Gewinnung der atherischen Ole hus den Nadeln 
und Zapfen der Tannen, Fichten und Kiefern. 

trber die Gewinnung des B irk en ole s aus dem Birkenholz durch Destillation mit Wasser 
siehe E. Hart, Ref. in Zeltachr. r. 80gB". Chem. 1910, 909. 

Es sei noch auf das Verfahren der Gewinnung von Bitterma.ndel-, Senf- und Birkenrindenol 
durch fermentative Spaltung der Glucoside, das sind Verbindungen von Traubenzucker 
mit (im vorliegenden FaIl) Riechstoffen verwiesen. Beziiglich der Ausfiihrung des Verfahrens 
vgl. das zitierte Werk von QUdemelster und Hoffmann. 

488. Weiterbehandlung der Bliitenole. 
Jedes Pariiim sol1te, wie es beim Kolnischen Wasser tatsachlich geschieht, nach seiner Fertig

stellung mindestens 1 Jahr lagern, da sich immer erst nach liingerer Zeit jene Ester und Ver
anderungsprodukte bilden, die dem Riechstoff das spezifische Geprage verlefuen. Die Ambra-, 
Moschus- und Zibetinfusionen, ebenso wie feinere Odeurs und Toilettenw&sser werden darum auch 
in Glasballons oder Holzf&ssern, weniger gut in kleineren Gebinden, im Dunklen wwend 
9-12 Monaten'der Rube iiberlassen, so daB sich ahnlich wie beim Weine, jedoch wegen der Kon
zentration der Ingredienzien in kiirzerer Zeit das Bouquet entwickelt. Es ist jedoch hervorzubeben, 
daB zahlreiche synthetische Riechstoffe, besonders Vanillin und Salicylsi.ureamylester sich beim 
Lagern zu ihrem Nachteil verandern. (H. Mann, Selfenfabr.· 1907, 629.) 

Durch Aufl<isen der gewonnenen Bliitenele in Weingeist bzw. durch BehandIung der durch 
Fettextraktion gewonnenen Pomaden mit sebr starkem Sprit gewinnt man (am besten auf ks.ltem 
Wege) die Extrakte und Essenzen, die in dieser Form in den Handel kommen. Auch in dieser 
Konzentration sind sie noch zu stark und besitzen meistens einen unangenehmen oder betaubenden 
Geruch. 

Zur Abscheidung der in Alkohol, Ather oder Chloroform gel<isten atherischen Ole oder sonstigen 
Stoffe, auch zur Abscheidung des Fuseloles aus Rohspiri tus kiihlt man die Extrakte in einem 
besonderen Apparat sahr stark ab und sattigt sie mit Kohlensaure, so daB sich alle wirksamen 
Bestandteile wie beim Verdunstungsvorgang, jedoch in reinerer Form absetzen, ohne bei der 
folgenden Aufarbeitung wieder in LOsung zu gehen. (D. R. P. 67 398.) 

Zur Verhiitung der Bildung von Emulsionen aus mittels fliicht~r LOsungsmittel gewonnenen 
Olen und Wasser dampft man die FettlOsllIllS in Vakuumapparaten em bis in funen eine Steigerung 
der Luftverdiinnung und der Temperatur emtritt, und behandelt dann die LOsung bei einer Tem
~ratur, die ihre Verdichtung aU88chlieBt, mit trockenem Wasserdampf. Das Verfahren eignet 
slch besonders zur Gewinn~ von Bliitenolen. (D. R. P. 68988.) 

Zur Herstellung eines geelgnetenExtraktes z.B. aus konzentriertem reinem Hyacinthenol 
verdiinnt man das reine Material im VerhaItnis 1 : 1000 mit 80proz. reinen Alkohol oder, wenn 
man den Alkohol vermeiden will, vermischt man zur Herstellung von 1 k.e: aIkoholfreiem Extrakt 
2~0 g konzentriertes HyacinthenOl mit 800 g Benzylbenzoat. Bei Herste11ung von Seifen erfolgt 
dIe Verdiinnung an und fiir sich in geniigendem MaJ3e, da man fiir 50 kg Grundseife selten mehr 
aIs 200--250 g des unverdiinnten HyacinthenOles verarbeitet. (Techn. Bundsch. 1911, 237.) 

Zur Herstellung leicht und haltbar emulgierender wasserloslicher atherischer Ole, die 
schon in 5proz. wasserigen L<isungen bedeutend stii.rker riechen als die unverdiinnten Produkt.e, 
und sich auch nach vorherigem zehnstiindigen Erwii.rmen auf 40-50° monatelang an der Luft 
haIten, behandelt man sie in evtl. mit Natronlauge und Druckluft oder Ozon vorbehandeltem 
Zusta.nde oder Buch die RUS funen in reiner Form ausgeschiedenen wirksamen Bestandteile mit 
den nach D. R. P.122 461 hergestellten MineraIol-HarzOlmischungen bei 50-70°, mischt unter 
~wendung von Druckluft, setzt das Gemenge dann unter 1/,_1 Atm. Druck und kiihlt schlieJ3-
hch vorsichtig ab. Man erhaIt so leicht und haItbar emulgierende wassE'rlOsliche atherische Ole 
vorteilhafter als mittels Fettsauren oder FettsiLureseifen. (D. B. P. 146 976.) - Vgl. (414). 
. Um atherische Ole, wie sie zur Herstellung von Riechstoffen dienen, oder diese selbst in 
Jedem VerhaItnis wasserloslich zu machen, mischt man 10-20 g des Oles nach Techn. Bundsch. 
1912, 169 u. 329 mit 80--90 g hochstprozentigem, hellem, erwarmtem TiirkischrotOl, schiittelt 
stark durch und erhaIt so eine klare LOsung, die, in Wasser eingetragen, unverandert klar bleibt. 
Verwendet man dieses Verfahren dazu, um Kolnische's Wasser klar wasserl<islich zu machen, 
so ist as notwendig wegen der Anwesenheit groBerer Mengen von Kohlenwasserstoffen in den 
T~w~ndeten atherischen Olen die Emulsion weiter zu verdiinnen. Ein Vordringen des schwachen 
lIur~chrotolgeruches ist iibrigens bei dem stark riechenden KOlnisch-Wasser nicht zu befiirchten. 

e 11 0 tro pi n und ii.b.nliche Riechstoffe lassen sich durch Zusatz von etwas Alkohol zu ihrer 
w&sserigen Suspension oder Emulsion in LOsung haIten. 
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Zur Erhohung der Geruchstii.rke wohlriechender FlUssigkeiten setzt man ihnen nach D. R. P. 
82297 Stoffe zu, die sich bei Handwii.rme verfliichtigen, also unter 30° sieden, z. B. Butan, Iso
pentan, Aldehyde usw. Siittigt man beispielsweise eine wohlriechende FlUssigkeit mit einem 
bei Zimmertemperatur gasfOrmigem Korper (Methan), so werden beirn Offnen der Flasche die 
Geruchstoffe mit dem verdampfenden Kohlenwasserstoff mitgerissen, wodurch ihre Wirkung 
erhoht wird. 

Zur Verbesserung des Geruches iitherischer Ole, besonders zur Beseitigung des scharfen 
Geruches frischer Ole, setzt man sie nach Zusatz von 20-50 g Manganat pro Hektoliter Fliissig
keit wiihrend hoohstens 20 Minuten der Wirkung eines elektrischen Stromes von 3-10 Amp./qm 
Elektrodenfliiche aus. (D. B. P. 118 703.) 

Zur Fixierung des Geruches verschiedener Hilfsstoffe, besonders bei der Herstellung parfii
mierter Seifen verwendet man den selbst kaum riechenden Salicylsii.urebenzylester, der 
auch in geringen Mengen die Riechkraft der Riechstoffe verstii.rkt und ihre allzu rasche Verfliich
tigung verhindert. (D. B. P. 144 002.) - VgI. [413]. 

Das Verschneiden der Bliitenole ,mit geruchlosen Stoffen, die unter den verschieden
artigsten Namen in den Handel kommen (Adinol, Eufixin, Fermin, Soilltin, Benzylbenzoat, 
Terpineol), hat den Zweck die teueren, konzentrierten Ole zu strecken und zu verbilligen, wobei 
natiirlich gleichzeitig der Duft geschwiicht wird. Aus diesem Grunde ist es notig Fi xierungs
mi t te I zuzusetzeJl, unter denen sich nach H. Antony am besten Am bre t te - M osch us eignet, 
wiihrend das Anhaften des Duftes der BliitenOle auf der Haut am einfachsten durch Zusatz des 
hellen, wohlriechenden Styraxharzes erreicht wird. (Sellens.-Ztg. 41, 1192.) 

Atherische Ole werden nach Sellens.-Ztg. 1911, 119 haltbarer, wenn man sie mit 1% eines 
fetten Oles, z. B. OlivenOl, versetzt. Dieses!mnn beirn AuflOsen in Alkohol durch Filtration 
entfernt werden. 1m iibrigen gilt als wichtigster Grundsatz bei der Aufbewahrung der ii.therischen 
Ole, daf3 sie kiihl und yom Licht abgeschlossen gelagert werden mUssen. 

489. Synthetische, kiinstliche und ErsatzriechstoHe. 
Dentschl. KunstriechstoHe (Ather, Alkohole) II. 1914 E.: 226941; A.: 86 602 dz. 

Knoll, R., Synthetische und isolierte Riechstoffe und deren Herstellung. Halle a. S. 1908. 
Eine iibersichtliche Zusammenstellung der gesamten Patentliteratur iiber kiinstliche Riech-

stoffe findet sich in dem zitierten Buche von G. Cohn, Braunschweig 1904:, S. 8. - In den folgenden 
heiden Kapiteln konnen nur einige allgemeine Vorschriften gebracht werden, da die 
Chemie der synthetischen Riechstoffe wie jene der Teerfarben die W i e d erg abe e i n z e I n e r 
Vorschr ift en auss chli e f3t. 

Die ~abrikation der synthetischen Riechstoffe in der franz&ischen Industrie beschreibt 
I. Dupont in· Zeitschr. I. angew. Chem. 29, I, 26 u. 88. 

Uber kiinstliche Wohlgeriiche siehe Hegel, D. Parliim.-Ztg. 1, 271. 
Uber das Vorkommen von Benzylalkohol und seinen Estern in ii.therischen Olen, sowie seine 

technische Herstellung siehe K. Steiner, D. Parliim.-Ztg. 6, 160. 
Nach Chem.-Ztg. Rep. 1912, 860 ist das Diphenylmethan, besonders bei hohen Preisen 

des GeraniumOles, geeignet, dieses in der Seifenparfiimerie zu ersetzen. . 
Der in der Parfiimerie vielfach verwendete, nach Ananas oder Reinetten riechende COCOII~

athylii.ther wird nach D. R. P. 89939 hergestellt durch Erwii.rmen von 1 ~ CocosOl mit 500 ~iS 
600 g Natronlauge yom spez. Gewicht 1,38 auf 32° unter Zusatz von sulfolemsaurem Ammonlak 
und Athylalkohol. Wenn sich keine Cocoinii.therdii.mpfe mehr entwickeln, ist die Reaktion be
endet, man verdiinnt mit etwa 4:5° warmem Wasser und destilliert so lange, als ein geniigend 
stark riechendes Destillat iibergeht, schiittelt das Destillat mit Petrolii.ther aus, scheidet, und ver-
dampft den Petrolii.ther. . 

Der Anthranilsiiuremethylester liefert mit Lirnonen, Citral, Linalool, Rhodmol, 
Benzylalkohol oder anderen Riechstofffln synthetische Blumengeriiche und dient ebenso 
wie Moschus zur Fixierung der Duftstoffe, deren Geruch dadurch anhaftender und lii.nger an
dauernd wird. (D. R. P. 122290.) 

Auch unter Anwendung des nach D. R. P. 122068 erhaltbaren Methylanthranilsiiure
methylesters erhiilt man z. B. aus 4:0 g des Esters mit 800 g d-Lirnonen, 250 ~ Dipenten, 1 g 
Decylaldehyd, 2 g Nonylaldehyd, 4: g Linalool und 3 g Terpineol einen synthet18chen Blumen
geruch. (D. R. P. 121) 308.) 

Zur Gewinnung eines als Riechstoff verwendbaren Aldehydes aus Nadelholzteer 
hehandelt man dassen bei 150-200° iibergehende Destillate in der zur Isolierung von Aldehyden 
aus Gemischen mit anderen Stoffen iiblichen Weise. Das erhaltene, sehr intensiv riechende Pro
dukt f'oll fUr sich allein oder im Gemenge mit anderen Riechstoffen, z. B. Terpineol, Benzaldehyd 
oder Benzylacetat zur Herstellung von Parfiimerien dienen. (D. R. P. 234794.) 

Bei der Verwendung der hoheren Aldehyde in der Riechstoffindustrie als Verstiirkungs-
oder Fixiermittel muf3 man auf den geradezu betiiubenden Eigengeruch dieser Produkte, der 
empfindlichen Menschen Kopfschmerzen verursacht, insofern Riicksicht nehmen, als man den 
Riechstoffmischungen im allgemeinen nicht mehr als 0,1% des Aldehydes zusetzen darf, um 
den Eigengeruch des Aldehydes nicht vortreten zu lassen. FUr sich kommt sein Aroma aID 
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besten in 5 proz. alkoholischer Verdiinnung zur Geltung. Fiir J as mi ngrundlage setzt man 
mit den genannten Einschrankungen Octylaldehyd. fiir Rosen- und Gerani umgeruch Nonyl-. 
fiir KOlnisch- und Floridawasser sowie fiir Bergamottunterlage Decyl- und Undecyl-, fiir Mai
glOckchen und Veilchen Duodecylaldehyd zu. (H. Antony, Seifens.-Ztg. 39, 494.) 

tJber die Sch8.dlichkeit und Giftwirkung des N i tr 0 ben z 0 Is, das als kiinstliches Bittermandel-
01. MirbanOl, Kirschwasseressenz usw. zur Parfiimierung kosmetischer Prii.parate dient, siehe 
PhBrm. Zentrh. 1912, 881. 

Auch H. Heller weist im Zusammenhang mit zahlreichen Angaben in der Literatur auf die 
Giftigkeit des Nitrobenzols (MirbanOles) hin und empfiehlt die Vermeidung dieses Stoffes in den 
kiinstlichen Mandelessenzen. (D. PBrfiim.-Ztg. 1920, 6.) 

Jedenfalls sind nach Untersuchungen von Koelscli die nitrierten Benzole. vor allem das Nitro
benzol, weitaus die giftigsten Nitroprodukte, wahrend die nitrierten Toluole wenig und die nitrierten 
Xylole und Naphthaline nicht giftig sind. Die ebenfalls nicht giftigen Nitrophenole und -anisole 
konnen Hautkrankheiten erzeugen. (Zeltschr. f. d. ges. SchleR- u. Sprengstoffwes. 12, 109 H.) 

Nach D. R. P. 232002 werden wohlriechende Ole aus 100 Tl. Petroleum oder Schwer
benzin erhalten, wenn man diese bis zum spez. Gewicht 0,88 halogenisiert und nach Hinzufiigung 
von 10 Tl. Eisenfeilspanen mehrere Stunden auf 100--1400 erhitzt. Das dunkle 01 wird unter 
Kiihlung mit 10 Tl. rauchender Salpetersaure geschiittelt, dann mit Wasser gewaschen und schlie13-
lieh mit Wasserdampf destilliert. Es destillieren etwa 60 Tl. wohlriechender Ole iiber. - V gl. [240]. 

Als Ersatz fiir Pfefferminzessenz sollen sich ungesa.ttigte Ketone eignen, die man durch Be
handlung von Holzteerolen mit Mineralsaure gewinnt. (D. R. P. 99266.) 

490. Beispiele zur Herstellung kiinstlicher RiechstoUe. 

Nach D. R. P. 109176 erhii.lt man nach Jasmin riechende Stoffe durch Erhitzen von 50 g 
Phenylglykol, 500 g Wasser, 125 g Schwefelsii.ure von 66% und 100 g 40% Formaldehyd auf 
<lem Wasserbade; das auf der Oberfla.che schwimmende 01 wird mit Ather extrahiert und im 
Vakuum rektifiziert. 

Ein dem wertvollen natiirlichen JasminbliitenOl nahezu vollig gleiches Produkt erhalt man 
<lurch Mischen von 0,55 Tl. Benzylacetat, 0,15 Tl. Linalylacetat, 0,1 Tl. Linalool und 0,2 Tl. 
Benzylalkohol. (D. R. P. 182426.) 

Das Jasminbliitenol wird in neuerer Zeit in so gro13er Vollkommenheit kiinstlich dar
gestellt, da13 es nicht notig ist, den Jasminbliitenduft aus natiirlichen Bliiten durch Maceration zu 
gewinnen. Die kiinstlich gewonnene Jasmininfusion hat iiberdies den Vorteil, da13 sie, ohneda13 
man sie ausfrieren mu13, direkt verwendbar ist und auch in starker Kii.lte nicht aus der Riech
komposition ausscheidet. In SelfenfBbr. 42, 6 bringt H. Antony Vorschriften zur Herstellung von 
Jasmininfusion und einem Heliotropparfiim mit Hilfe dieser Infusion. 

Zur Herstellung von kiinstlichem Ylangol mischt man 200Tl. Linalool, 130Tl. Geraniol, 
{j~ Tl. Cadinan, 2 Tl. Eugenol, 10 Tl. p-Kresolmethylather und 60 Tl. Benzoesauremethylester 
mIt 150 Tl. Benzylalkohol, 100 Tl. Benzylacetat, 67 Tl. Benzoesii.urebenzylester, 20 Tl. Isoeugenol, 
40 Tl. Isoeugenolmethylester, 1 Tl. Kreosol, 100 Tl. Eugenolmethylather, 20 Tl. Salieylsii.ure
methylester und 0,5 Tl. Antranilsauremethylester. Durch Abanderung der Gewichtsverhii.ltnisse 
oder weitere Zusa.tze oder Weglassungen konnen Geruchvariationen erzielt werden. (D. R. P. 
142869.) 

Zur Verstarkung kiinstlicher Blumengeriiehe setzt man den Olen das nach D. R. P. 149103 
b?reitete Farnesol, das ist ein Alkohol der Zusammensetzung C).HuO zu. Man gewinnt z. B. auf 
dlese Art kiinstliches Cassiebliitenol (Akaziengeruch) von vollem, blumigem Charakter aus 
550 Tl. Salieylsauremethylester, 200 Tl. Benzylalkohol, 80 Tl. Linalool, 13 Tl. Geraniol, 28 Tl. 
Terpineol, 20 Tl. Jonon, 60 Tl. Iron, 20 Tl. Decylaldehyd, 30 Tl. Cwninaldehyd und 200 Tl. Far
nesol oder kiinstliches Maiglockchenol aus 50 Tl. Geraniol. 30 Tl. Zimtalkohol, 2 Tl. d-Jonon, 
1 Tl. Benzaldehyd trod 20 Tl. Farnesol. Auch natiirliche BliitenOle werden dureh den Zusatz 

-des Alkohols verbessert und verstii.rkt. (D. R. P. 189686 und 160501.) 
Dber Herstellung von Eucalyptol aus EuealyptusOl durch Zusatz von PhosphorsaurelOsung. 

Abpressen der erhaltenen krystalJinischen Verbindungen. deren Zerlegung durch hei13es Wasser 
und fraktionierte Destillation des reinen atherisehen Oles siehe D. R. P. 80118. 

Die einfache Herstellung von kiinstlichem Rosenwasser beschreibt Wagner in Dingl. Journ. 
147~ 896: Wird das atherische 01 der Gaultheria procumbens (WintergriinOl. GaultheriaOl) mit 
~al.llauge gekocht, so bildet sieh ein Krystallbrei von salicylsaurem Kali. Die von diesem Krystall
Del.abgegossene Mutterlauge besitzt einen durchdringenden Rosen~eruch trod liefert bei der 

estlliation mit Wasser ein kiinstliches Rosenwasser, das vollstandig das echte Rosenwasser 
'zu ersetzen vermag. An demselben Orte wird noch erwahnt, da13 eine Losung von fettsaurem 
Athyloxyd in Weingeist einen vortrefflichen Geruch nach Melonen besitzt und zu kiinstlichen 
Wohlgeriichen verwendbar ist. 

Rosen- oder Resedageraniol erhalt man durch Destillation von Rosen- oder Resedabliiten 
unter Zusatz von reinem Geraniol mit Wasserdampf. (D. R. P. 88 280.) .. . 
Q Dber das kiinstliche Rosenol (Rose von Schiras) und iiber Riechstoffe, dIe mIt Ihm als 

rundlage hergestellt werden. berichtet H. Antony in Selfens.-Ztg. 1912, 1392. 
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Zur Gewinnung von Va.nillin aus Eugenol, Isoeugenol, Coniferin oder Coniferyla.lkohol in 
95% der theoretischen Ausbeute, setzt man diese Stoffe bei 50-600 der gleichzeitigen Einwirkung 
von Luft und ultraviolettem Licht aus. (D. R. P. 2240'Zl.) - VgI. Bd. IV [611J. 

Zur Verwendung in der Parfiimerie liWt sich das Vanillin, wenn man die Brii.unung der 
Prii.parate vermeiden will, im allgemeinen nur in geringen Mengen benutzen Es ist iiberdies 
wooer licht- nochPaJkaJibestii.ndig. Mit Vanillin parfiimierte Pomaden fiillt man am besten in licht
undurchlii.ssige oder lichtbrechende Topfe, andere kosmetische Prii.parate in Blechschiebedosen. 
Von Seifen parfiimiert man nur die dunkelbraun gefirbten Sorten mit Vanillin und verpackt 
sie dann am besten in StBnniol oder leichtes Pergamentpapier. (H. Macon, SeUens.-Ztg. 89, 612.) 

Die beg:ehrtesten kiinstlichen Riechstoffe sind das Neroliol, das Bergamotteol und das 
Rosenol, die kiinstlich heute schon in so vbllkommener Weise hergestellt werden, dal3 die natiir
lichen Produkte (besonders gilt dies fiir die ersten beiden Olsorten) zum Teil aus ihrer Position 
verdri.ngt wurden. J:n SeUens.-Ztg. 1912, 1288 finden sich auch einige Vorschriften zur Gewin
nung fertiger Parfiims. So stellt man beispielsweise einKolnischesWasser unter Verwendung 
dieser kiinstlichen Ole her aus 6 g Petitgrainol, 30 g synthetischem NeroliOl, 50 g Rosmarin-, je 
120 g Portugal- und kiinstlichem CitronenOl unter Hinzufiigung einer LOsung von 150 g kUnst
lichem BergamotteOl und 109 GeraniumOl de Grasse in 25 I Weinsprit. 

491. Kolnisches Wasser. 
Na.ch H. Mann ist die erste Bedingung zur Erzielung eines wirklich guten KOlnischwasser

prii.parates, dal3 man von reinsten Materia.lien ausgeht und das fertige Produkt behandelt, "wie 
einen edlen Wein". Wesentlich ist vor allem bei der Herstellung vonKolnischem Wasser 
die Verwendung von reinstem Wei n spiritus, da die geringe Menge des in ibm vorhandenen Onanth
ii.thers dasoBouquet in entscheidender Weise beein£lul3t. Wichtig ist auch, dal3 man die ii.therischen 
Ole mit Ausna.hme des Rosmarin- und Nerolioles im Alkohol lOst, diesen destilliert und dem 
Destillat sodann die anderen Ole zusetzt. Schliel3lich ist auch langes Lagern erforderlich und das 
destillierte Wa.sser darf dementsprechend erst na.ch Tagen oder W ochen zugesetzt werden. 
(B. Zlenle, SeUens.-Ztg. 48, 191.) 

In DlngL .loom. 1860, m, 160 berichtet Varrentrapp iiber die Herstellung des e ch te n KOlni
schen Wa.ssers na.ch verschiOOenen Methoden. So solI Farina selbst die Vorschrift zur Herstellung 
seines Kolnischen Wassers m1tgeteilt haben, na.ch der man in folgender Weise verfii.hrt: 33 Tl. 
SaJbei, ebensoviel Thymia.n, je 24 Tl. Melisse und Krauseminze, 1 Tl. Kalmus, 1/. Tl. Angelika
wurzel, 0,25 Tl. Campher, 8 Tl. Rosenblii.tter, ebensoviel Veilchenblii.tter, 4 Tl. Lavendelblumen, 
2 Tl. Wermut, je 1 Tl. Orangenbliiten, Muska.tnul3, Gewiirznelken, Zimt und Muska.tbliite, ferner 
2 in Stiicke zerschnittene reife Orangen und 2 Citronen werden mit 600 Tl. Spiritus iibergossen, 
worauf man na.ch 24stiindigem Stehen 400 Tl. im Wasserba.de abdestilliert und dem Destillate 
je 3 Tl. Citronen-, Cedra-, Melissen- und LavendE'lol, je 1 Tl. Neroli-, Rosmarin- und Jasmin
bliitenOl und 24 Tl. BergamotteOl zusetzt. Das Kolnischwasser verliert bei Iangerem Stehen 
seinen Wohlgeruch; diesem trbelstande wird durch Zusatz eines weingeistigen Auszuges von 
Storchschnabelbliite abgeholfen. 

Na.ch Polyt. Zentr.-BI. 1862, 767 lautet die Vorschrift zur Bereitung der Eau de Cologne von 
.l. Marla Farina wie folgt: 4 Tl. Benzoeharz werden in Alkohol gelOst und mit der LOsung von 8 Tl. 
Lavendel- und 4 Tl. Rosmarinessenz in hochgrii.digem Weingeist vereinigt. Zu dieser LOsung werden 
na.ch und na.ch unter Umriihren 208/, Tl. Neroli-, 20'/& Tl. Petitgrain-, 20'/, Tl. Cedrat-, 41'/~ Tl. 
Portugal-, 41'1, Tl. Citronen-, 41'/, Tl. Bergamotteol und der alkoholische Auszug der Geraruum
bliite hinzugesetzt. Die Mischung wird nun im Fal3 stark ~eschiittelt. das Fall wiederholt ab-
gelassen und wieder gefiillt; na.ch 14 Tagen ruhigen Stehens 1St das Produkt marktfii.hig. . 

Zur Herstellung von echtem Kolnischem Wasser destilliert man ein Gemisch von 20 Tl. NerolI-, 
10 Tl. Rosmarin-, 30 Tl. Citronen-, 10 Tl. Bergamotte- und 30 Tl. PomeranzenschalenOl nach 
.lahr.-Ber. L ebem. Techn. 1878, 708 mit iiberhitztem Wasserdampf, na.chdem man eine kleine 
Menge Nat ri u m b i 8 U 1£ i t zugesetzt hat, lost 500 g der erhaJtenen EBBenz in 30 I Alkohol von 
83-90%, erwinnt auf dem Wasserba.de auf etwa 60% und lii.l3t erkaJten. Diese Vorschrift dar 
Grol3industrie liWt sich zur Gewinnung eines weniger intensiv riechenden Produktes auch insofern 
modifizieren, als man die Destillation mit Wasserdampf entfallen lii.Llt und das Gemenge des Alkohols 
mit den ii.therischen Olenentsprechend lii.ngere Zeit bei etwa 600 digeriert. .. 

Oder man lOst na.cheinander in 5 I reinstem Weingeist 54 g BergamotteOl, 18 g Cedernol, 
9 g LavendelOl, 24 Tropfen Neroliol, 24 Tropfen Rosmarinol, 24 Tropfen Nelkenol, 20 TroJ>fen 
Zimtol und 0,06 Moschus. Als die Mischung gleichsam belebender Zusatz wird noch empfohlen. 
dem Ganzen 20 Tropfen SaJmiakgeist zuzusetzen. (Polyt. No"zbl. 1864, Nr. 12.) 

Die Blumen - Kolnischwii.sser werden durch Zusatz verschiOOener ii.therischer Ole, 
Esaenzen oder Bliitengeriiche zu einer Grundlage von gewohnlichem KOlnischwasser hergestel~t. 
Man erhilt 80 z. B. Reseda - Eau de Cologne aus 10 I Grundparfiim mit. 100 g Resedageraruol 
von Schimmel und 20 g Resedaol kiinstlich. Auch Campher, KochsaJz, Menthol, EucaJyptol und 
andere deeinfizierend oder heilkrii.ftig wirkende Stoffe werden dem Kolnischwa.sser zugeeetzt. 

In Griechenla.nd erzeugt man das Kolnische Wasser, entsprechend dem 10kaJen Geschmac~, 
in etwas anderer Weise. :gine Grundvorschrift bringt H. Macon in Selfens.-Ztg. 1907, 978. ~it 
geringen Abii.nderungen vermischt man 7000 Tl. Weinsprit, 80 Tl. Petitgrainol, 100 Tl. Citroneno , 
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100 Tl. Bargamotteol, 20 Tl. Neroliol, 30 g RosmarinOl, 5 g Wa.chholderbeerOl, 20 g'ThymianOl 
(weiB), 30 g Melissenol und 15 g Bois de Rhode, ein atherisches 01, das diesem griechischen KOl
nischwasser einen spezifischen Geruch verleiht, mit 2000 Tl. Orangenbliitenwasser. 

Ein billiges KOlnischwasser fiir Friseure, dem man zur Erzielung einer kiihlenden Wirkung 
etwas Me n thol beigibt, erhii.It man nach Selfens.-Ztg. 1912, 984 durch LOsen von 10 g LavendelOl, 
100 g BergamotteOl, 8 ~ RosmarinOl, 15 g Nerolioi (kiinstlich), 100 g CitronenOl, 20 g Pomeranzen
schalenOl in 10 I SpirItus unter Zufiigung von 2 I Wasser. 

Eine andere erprobte gute und billige Vorschrift zur Herstellung von KOlnischwasser ver
offentHcht W. Hansen-Gerthe in Techn. Rnndsch. 1907, 68: Man lOst in 11 Spiritus 10 Tropfen 
ZimtOl, 12 Tropfen GeraniumOl, 15 Tropfen OrangenbliitenOl, 5 g CitronenOl, 15 g BergamotteOl 
und 3 g kiinstlichen Moschus. 

Ein sehr billiges Ersatzprodukt fiir KOinischwasser wird na.ch Selfens.-Ztg. 1911,397 erhalten 
aus 5000 Tl. Sp,it, 30 Tl. Ber~amotteOl, 50 Tl. CitronenOl, 10 Tl. Citral, 5 Tl. RosmarinOl, 12 Tl. 
Lavendelol und 5000 Tl. destilliertem Wasser. 

Dber die Gewinnung von festem Eau de Cologne fiir Raucherzwe-cke na.ch A. de Bizarel 
siehe das zitierte Buch von H. Mann, S. 102. 

4:92. Wohlgeruchmiscbungen auf verschiedenen RiecbOlgrundlagen. 

Die modeme Riechstoffabrikation beniitzt als Ausgangsmaterialien die alkoholischen LOsungen 
natiirlicher oder kiinstlicher Riechstoffe oder Riechstoffextrakte (Pomaden, atherische Ole) und 
mischt sie. Es ist ersichtlich, welche gewaltige Zahl von einzelnen Kombinationen moglich ist, wenn 
man die Menge der natiirlichen und kiinstlichen Wohlgeriiche und Extrakte in Riicksicht zieht. 

Eine P arfii m mi sch u ng wird um so abgerundeter, je mehr Einzelriechstoffe und Fixierungs
mittel fiir diese, also z. B. fiir Moschus, Zibet, Ambra oder auch, in sparsamer Dosis, PatschuliOi 
sie enthii.It, desto groJ.ler ist aber auch die Gefahr des MiBlingens wegen der durch die zahlreichen 
Gemengebeatandteile bedingte groCe Zahl moglicher Wechselumsetzungen. (H. Griff, Selfens.-Ztg. 
43, 122.) 

Der in dar Riechstoffindustrie verwendete Alkohol darf keinen Ei~engeruch besitzen 
und muf3 daber in reinster Form zur Anwendung gelangen. Am beaten beurteilt man seine Eignung 
durch den Geruch der Diimpfe, die sich entwickeln, wenn man geringe Mengen des Sprites in kochen
des Wasser gieCt. Zur Verhinderung des Auftretens evtl. Eigengeruches dienen LOsungen wohl
riechender Harze und Balsame oder Ausziige aus duftenden Krautern oder auch LOsungen kUnst
licher Riechstoffe, wie Vanillin oder Cumarin, die man den mit dem Sprit zu verarbeitenden Pra
paraten zusetzt. (SeUens.-Ztg. 32, 236.) 

Eine Anza.hl von Vorschriften und praktischen Winken zur Herstellung von Spezialparfii
merien auf Grundlage von Tuberose, Cassie, Maigl6ckchen, Orange, Full, Sandel, Rose usw. 
mit Ylang, Moschus oder Moosinfusionen, evtl. auch von Lavendel mit Rose, Vanille, Neroli 
und Moschus bringt H. Mann in Selfens.-Ztg. 1908, 123. Verfasser weist auch darauf hin, daC 
~iechstoffe wie Patschuli oder Aubepine wegen ihres vorherrschenden Charakters zu vermeiden 
smd, und nennt unter den Binde- und Fixiermitteln beaonders Ambra, Moschus, Zibet und ver
sch~edene Resinoide. 

In Selfens.-Ztg. 1911, 1367 findet sich ein Bericht von H. Mann iiber "E xtrastar ke 
Taschentuchparfiims". Man stellt zunachst starke Tinkturen aus den krystallinischen Riech
stoffen her und verwendet diese als Verschnittmittel. So lOst man z. B. Vanillin, Cumarin, Helio
tropin usw. in etwa der zehnfachen Menge Alkohol, verdiinnt diese extrastarken Ausziige dann 
fiir die Herstellung der einzelnen Riechmittel abermals mit etwa der zehnfachen Menge Spiritus 
und versetzt mit anderen Riechstoffen. Von den etwa 20 Vorschriften, die sich in der Original
arbeit finden, seien folgende zitiert: Parfiim Paq uerette ist ein Gemenge von 100 g Paquerette N, 
200 g Heliotropin extra, 40 g Tinktur Ambra M, extra, 25 g Tinktur Vanillin extra, 100 g Omega
Moschus. Zur Gewinnung eines Veilchenparfiims mischt man 10 g WaldveilchenbliitenOl, 
S und C, 20 g Solution IrisOl extra, 10 g Tinktur Heliotropin extra, 10 g Tinktur Omegamoschus Fl . 

. Das fast farblose, kriiftig balsamisch riechende und entfernt an IrisOl erinnernde Angelicaol 
~~ vielfa.ch zu Mundwiissem, Zinlmerparfiims und Tannenduftpraparaten verarbeitet oder als 
FIXlermittel in Seifenparfiims beniitzt. Feines Floridawasser wild hergestellt aus 1000 g 
Angelicawurzelinfusion, 1000 g Iriswurzelinfusion, 30 g BergamotteOl synth., 30 g LavendelOl ff., 
2,5 g GeraniumOl Bourb., 1 g Nelkenol, 1 g Vanillin, 15 g Infusion Moschus echt, 72 g Infusion 
Benzoe, 50 g Habanahonig, 1 g NeroliOl echt, 500 g Rosenwasser. Feines Canangawasser 
setzt sich zusammen aus: 1000 g Iriswurzelinfusion, 500 g Angelicawurzelinfusion. 0,5 g Bitter
lUI andelOl, echt, 50 g Infusion Moschus, echt, 25 g Bergamotteol, synthetisch, 20 g Citronenol, 40 g 
. nfusion Tolu, 14,5 g Canangaol, 1600 g Weinsprit, 1800 g Orangenbliitenwasser. AngelicaOi 
1St auch als Zusatz zu Zahnpasten und -pulvern zu verwenden. (Selfens.-Ztg. 87, 672.) . 

In Sellens.-Ztg. 1911, 926 werden einige Riechstoffvorschriften mit dem OlibanumOl (Weih
rIRuch) a.ls Grundlage gebracht.' Man erhii.It beispielsweiSe "Bouquet Pompeji" aus 1000 g 
nfusion Cassia 1,5 g RosenOl, 200 g Infusion Benzoe, 300 g Tinktur Ambrettemoschus. 2 g Vanillin, 

3.0 g BergamotteOl (synthetisch), 10 g OlibanumOi und 500 g Infusion Orange I. Auf3erdem findet 
VSlch eine Vorschrift iiber die Herstellung von "Savon prince" mit OlibanumOlzusatz. -

gl. [418]. 
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Das gelbliche, stark aromatisch riechende Salbeiol ist das atherische 01 aus den Bl8ttern 
des Salbeikrautes und wird hauptsachlich aus dalmatiner Pflanzen gewonnen. Wegen seiner Wohl
feilheit beniitzt man es bei Parfiimierung der Toilettenseifen an Stelle des teuren LavendelOles. 
So ist z. B. ein Parfiim fiir Lavendelseife folgendermaCen herzustellen: 1000 g SalbeiOl; 800 g 
Terpineol; 100 g GeraniumO!, synthetisch; 4 g Cumarin; 10 g Moschus, kiinstlich. (Selfenfabr. 
1912, 1207.) 

Vorschriften zur Herstellung von Verbenaseife, Verbenatoilettenwasser und Verbenaparfiim, 
ferner Angaben iiber Herstellung von Jasmininfusion und Heliotropparfiim von G. Antony finden 
sich in Selfens.-Ztg. 1916, 6 bzw. 27. 

Das Ve ti verol stellt das Stherische 01 aus den Wurzeln eines besonders in Indien, Brasilien 
und Neucaledonien vorkommenden Grases dar. Das goldgelbe, nach langerem Lagern dunkel
braune 01 ist wegen seines stark anhaftenden aromatischen Geruches ein gutes Parfiimfixiermittel. 
Die durch Dampfdestillation von ihrem Olgehalt befreite VE'tiverwurzel wird noeh in feingemah
lenem Zustande zuSaehetpulvernverwendet. Vetiver Tasehentuchparfiim: 3000g Infusion 
Rose; 80 g VetiverO!; 5 g JasminbliitenO!; 8 g RosenO!, kiinstlieh; 5 g Vanillin; 100 g Infusion 
Zibet; 80g Infusion Tolu; 5g CostuswurzelOl. Vetiver Seife: 50kg Grundseife; 200 g VetiverOl, 
100 g BergamotteO!, kiinstlieh; 100 g Styrax, fliissig; 100 g GeraniumO!, kiinstlieh; 40 g Petit
graino!, kiinstlieh; 80 g Infusion- Zibet; 20 g Canangaol. Saehetpulver Peau d' Espagne: 
2000 g Vetiver\Ylirzelpulver; 1000 g Iriswurzelpulver; 1000 g Sandelholzpulver; 30 g Vetiverol; 
15 g RosenO!, kiinstlieh; 25 g GeraniumO!, kiinstlieh; 100 g Mosehusreste; 5 g Jasminol. (Selfen
labr. 1913, 1.) 

Das Gua j a kh 0 I zo I, aus dem Holze eines argentinischen Baumes gewonnen, wird wegen seines 
teeartig aromatischen Geruches a1s Fi xi e r mi t te I fiir Rosenparfiims, ebenso als Verf8lschungs
zusatz des RosenO!es verwendet. Aueh als Fixiermittel fiir Veilehenseifenparfiims ist es zu emp
fehlen, z. B. in folgender Zusammenstellung: 200 g Irisine; 130 g GeraniumO! Flora, kiinstlich; 
50 g Neroliol, kiinstlieh; 80 g PortugalO!; 300 g Guajae-Holzol; 8 g Ambrettol; 50 g Benzylaeetat. 
Guajac-HolzO! wird haufig als Zusatz zu Zahn- und Mundwassern verwendet, z. B. im Eau de 
Botot. Vber dieses siehe aueh F. Neudeck, SeUens.-Ztg. 1916, 236. Zur Herstellung einer Guajac
Holzinfusion laCt man 1000 g geraspeltes Guajae-Holz und 5000 g Weinsprit unter oftmaligem 
Schiitteln an einem gut temperierten Ort stehen, filtriert und gieCt auf das Holz wieder 5000 g 
Weinsprit. Dieser zweite Austug dient zum Ansetzen einer neuen Infusion. Eine Infusion aus dem 
ebenfalls haufig im Handel vorkommenden gereinigten, anisartig rieehenden G uaj ae - Harz 
wird aus 400 g Guajae-Harz und 10000 g Weinsprit hergestellt. Diese Misehung laCt man an gut 
temperiertem Ort so lange stehen, bis alles Harz im Alkohol gelost ist. (SeUenfabr. 33, 337.) 

Vorsehriften zur Herstellung von Sehneegloekehenparfiim fiir Puder und Seife, ferner 
fiir ahnliehe Praparate mit Flieder-, MaiglOekehen-, Rosen-, Cassiebliiten- und Jasmingeruch, 
aueh fiir alkoholfreie Rieehstoffe, bringt B. Zienle in SeUens.-Ztg. 1917, 276 u. 416 bzw. H. Mann, 
ebd. 1914, 480; 1916, 373 u. 466 usw. 

In SeUens.-Ztg. 1913, 232 veroffentlieht H. Mann eine Anzahl von Vorsehriften zur Herstellung 
kosmetiseher Praparate, die mit Resedageruch parfiimiert sind. So erhalt man beispielsweise 
ein Reseda-Bliitendufttoilettenwasser aus 12 kg Weinsprit, 4 kg Rosenwasser oder destilliertem 
Wasser, 30 g kiinstliehem Geraniumol, 40 g synthetisehem BergamotteO!, 100 g Tinktur Am
brettol, 120 g Infusion Perubalsam, 100 g Solution lrisO!, je 8 g JasminOi und Mignonette, 20 g 
Terpineol, 5 g kiinstlichem RosenO! und 3 g Isoeugenol. 

In Seffens.-Ztg. 1913, 663 veroffentlieht H. Mann eine Anzahl Vorsehriften zur Herstellung 
von Riechstoffen, die das riechende Prinzip der trop.isehen Orchideen enthalten. 

In SeUens.-Ztg. 1913, 689 beriehtet H. M~on iiber die Verwendung des Veilehenblatter
oles zur Herstellung von Rieehstoffen. 

493. Wohlgernchmischnngen mit Spezialpraparaten. 
In Selfens.-Ztg. 1911, 1093 wird iiber einige neue kiinstliehe Riechstoffe beriehtet, die mit 

Grundessenzen einer Speeialfirma hergestellt sind. Von den 12 Vorsehriften auf S. 1094 u. 1117 
sei folgende zitiert: Extrait Violette de Parme: 4000 g Auszug I aus Huile a. la Violette 
Nr. 36, 1000 g Infusion Ja.'lmin I, 400 g Infusion Rose 1,500 g Solution VeiIehenOl-Alpha "Kap~". 
5 g YIang-YIangO!, 5 g Veilchengriingerueh, 10 g Margot Iiquide (Lautier fils), 50 g SolutlOn 
Ambramosehus, 10 g Myristinsauremethylester. AuCerdem werden Vorschriften fiir Rieehstoffe 
angegeben, die mit den neuen Grundlagen: Asperulin, Cetylalkohol, Parakresolmethy18ther. 
Bromstyrol, Phenylaeetaldehyd, Jasmo Kape usw. her~estellt sind. 

Mit Hilfe kiinstlieher Rieehstoffe konnen Parfiims In einigen Stunden fertiggestellt werd~n. 
wahrend die Anfertigung von Parfiims aus Bliitenpomaden 1-2 Monate dauerte. Man e~h~lt 
z. B. Heliotroparfiim aus 200 g Heliotropin extra, 250 g Solution Cumarin, 80 g S. VanIllin. 
50 g S. Bittermandelol, 250 g Zimtalkohol, 500 g Infusion Jasmin, 500 g I. Rose, 500 g J. Orange. 
500 g J. Tuberose, 100 g Infusion Zibet, 100 g Benzoe Siam, 5 g Ylang-YIangOl, 5 g Rote Rose, 
5 g Vanillin, 20 g Ambrettol Moschus. Parfiim Rose Mareehal Niel: 1500g Infusion Ros?,. 
300 g Tuberose, 75 g Tolubalsam, 50 g Mosehus eeht, 450 g Iris, 50 g NeroliO! synth., 2 g Nelke~ol 
Zanzibar, 15 g Rose alpine, 10 g kiinstliehes RosenO!, 50 g Solution Vanillin, 10 g S. Cum~rm, 
50 g S. Ambrettol, 500 g Spiritus. Fliederparfiim: 35 g Heiko Flieder, 5 g Heiko NarCIsse. 
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2 g Aub6pine, 3 g Arnylacetat, 10 g Ylang-YlangOl, 10 g Zibettinktur, 2 g Heiko Rose fliissig, 
2 g Hyacinthin, 350 g Spiritus, 40 g Wasser. Weitere Recepte bringt B. Zienle in Seifens.
ztg. 42, 804 u. 828. 

Ein "Fats Morgana" genanntes Hyacinthenbliitenparfiim besteht aus: 2000 g Infusion 
Moos, 3000 g Infusion Rose, 10 g Rose (konkrete Essenz) S. & A., 25 g RosenOl echt, 2 g NeroliOl, 
3 g Vanillin, 20 g Moschus Arnbrette Flora, 200 g HyacinthenbliitenOl N Flora, 3 g Ylang-YlangOl, 
15 g Sandelholzol, 1000 g Solution Irisol. (Seifens.-Ztg. 41, 1092.) 

Bouquet Farnesina (Cassieparfiim): 2500 g Infusion Rose I, 1800 g Infusion Cassie, 
70 g Cassie S., hell, D. F., 20 g Ylang-Ylangol Mayotte, 4 g Irisol, konkret, H. & R., 45 g Helio
tropin, 10 g Rosenol echt, 10 g JasminbliitenOl, 100 g Infusion Moschus echt, 50 g Infusion Benzoe. 
(H. Mann, Seifens.-Ztg. 42, 466.) 

In Selfens.-Ztg. 1911, 719 finden sich 7 Vorschriften zur Herstellung von Riechstoffen mit 
Hilfe der GeiBblattbliitenole. So mischt man z. B. zur Herstellung des Taschentuchparfiims 
"Bliiten des Kaukasus" ein Gemenge von 10000 g Infusion I Jasmin, 300 g Geillblatt
bliitenOl, 260 g Terpineol, 80 g Aub6pine, 100 g Novoviol, 600 g Infusion Benzoe, 20 g RosenOl, 
60 g Lavendelol (Montblanc) und 8 g Vanillin. 

tJber Flieder- und GeiBblattriechstoffe und iiber die aus den betreffenden Handelspro
dukten hergestellten Parfiims berichtet H. Mann in Seifens.-Ztg. 1912, 1039. Zugleich gibt er auch 
Vorschriften zur Herstellung von Parfiim "Lilas de Perse und d'Espagne" und ~ur Dar
stellung eines Toilettenwassers, das unter dem Namen "Deutscher Flieder" in den Handel 
kommt, aIle mit Verwendung dieser FliederbliitenOle. 

In Selfens.-Ztg. 1911, 4 wird eine Anzahl Riechstoffrezepte angegeben, die mit dem fetten 
Senfol (Sinapol) als Grundlage hergestellt werden. Man erhiilt z. B. ein Veilchenhaarol aus 
1000 g Sinapol, 5 g Iridolin, 2 g ChampaccaOl, 5 g BergamotteOl und 2 g Geraniumol. (Weitere 
Vorschriften siehe Original.) 

In Selfens.-Ztg. 1912, 196 bringt H. Antony eine Anzahl von Vorschriften zur Herstellung 
von Wohlgeriichen mit Lupinol als Grundlage, das den natiirlichen Lupinengeruch sehr gut 
wiedergibt. Den Geruch der weiBen Lupine ahmt z. B. eine Komposition nach, die aus 
1000 g Infusion Jasmin, 100 g Infusion Tuberose, 8 g Lupinol, 1 g YlangOl, 0,3 g Omega
moschus, 1 g Vanillin, 40 g Infusion Iriswurzel, 1,5 g CitronenOl und 50 g Infusion Benzoe be
steht. Weitere Vorschriften zur Nachahmung des Geruches blauer und sizilianischer Lupine, 
ebenso jene zur Herstellung der entsprechenden Toilettenwiisser finden sich im Original. 

Siehe ferner Seilens.-Ztg. 1911, 164, 480, 629: Herstellung von Riechstoffen mit N e phrin, 
Radiolette und anderen Specialprodukten verschiedener Firmen als Grundlage. 

tJber Rosenparfiims ond Vorschriften zur Herstellung der verschiedenen Riechstoffe und 
Toilettenwasser aus bestimmten Handelsprodukten siehe Seifens.-Ztg. 1912, 293. 

Die folgenden Vorschriften zur Bereitung verschiedener Wohlgeruchkompositionen mit den 
Praparaten einer Firma (Heikoriechstoffe) sollen nur ein Bild iiber die zahlreichen Kombina
tionsmoglichkeiten bieten. 

Parfiim "Rote Rose": 3000 g Tinktur Rose (lproz. Losung von PomadenextraktOl), 
20 g ExtraOl aus frischen Rosenbliiten, 100 g Reuniol, 20 g Heiko-Viodoron E, 10 g Reuniolacetat, 
50 g Phenylii.thylalkohol, 250 g Rote Rose Heiko, 400 g Moschus-Tinktur echt, 6150 g Weinsprit. 
- Oder: 50 g Rote Rose Heiko, 750g Sprit, 20 Tropfen bulgarisches RosenOl, 30g Moschustinktur 
echt, 85 g Wasser. 

Teerose parfii m: 50 g Teerose Heiko Nr. 1124, 20 g Moschustinktur echt, 750 g Sprit, 
10 Tropfen PatschuliOl, 20 Tropfen JasminOl, 20 Tropfen bulgarisches Rosenol. 

Parfiim "Flieder": 70 g Heiko-Flieder Nr. 830, 900 g Sprit, 30 g Benzoetinktur, 100 g 
Wasser, 10 g Zibettinktur. 

Parfiim "Flieder": 350 g Heiko-Flieder Nr. 830, 30 g Heiko-Jasmin, 20 g Aub6pine, 20 g 
Benzylacetat, 5 g Ylang-YlangOl, 10 g kiinstlicher Moschus, 65 g Benzylbenzoat, 8500 g Sprit, 
1000 g Wasser. 

Maiglockchen parfiim: 360 g Jasmintinktur (I proz. Losung von PomadenextraktOl), 
~80 g Rosetinktur (I proz. LOsung von PomadenextraktOl), 60 g Cassietinktur (1 proz. Losung von 
T?madenextraktOl), 60 g Veilchentinktur (1 proz. Losung von Pomadenextraktol), 160 g Iris 1-
Yllllktur, 30 g Vanillintinktur, 20 g Zibettinktur, 16 g MaiglOckchenbliitenOl, Pia g Ylang

angol Ia. 

1 Parmaveilchenparfiim: 1000 g Jasmintinktur (Iproz. Losung von PomadenextraktOl), 
~.oO g Veilchentinktur (1 proz. Losung von Pomadenextraktol). 1000 g Rosentinktur (1 proz. 
Losu~ von PomadenextraktOl), 60 g Heiko-Viodoron E, 30 g Heiko-Rose Nr. 100, 5 g ExtraktOl 
aus frl&chen Veilchenbliiten, 10 g Heiko-Fixateur, 6895 g Weinsprit. 
50 Waldmaiglockchenparfiim: 50 g WaldmaiglOckchen HC1iko Nr. 1196, 1000 g Weinsprit, 

g ~enzoetinktur, 1 g bulgarisches RosenOl, 100 g Wasser. (Selfens.-Ztg. 1916, 682.) 
Dlesfl Reihe lieBe sich unter Zuziehung der Erzeugnisse anderer Firmen belie big verlii.ngern. 

494. Alkoholersatz, spritfreie und spritarme Riechstoffmischungen. - Fermenturen. 
In dem kleinen Buche von R. M. Gattllfosse, Formulaire de Cosmetique, Parfmnerie sans 

AIcool, Lyon 1913, sind zahlreiche Vorschriften fiir die in neuerer Zeit viel gewiinschten 
a k 0 h 0 If rei e n Parf iimerien enthal ten. 
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In Amer. pari. 16, 170 beschreibt M. de Groote die Herstellung alkohoIfreier Geruchsemul
sionen. 

Es lOeen sich im Kilogramm Wasser bei 15°: 20 g Phenylsthylalkohol, 10 g Benzylalkohol, 
je 8 g Vanillin QIld Bourbonol, 5 g 10proz. Jonon, 2 g kiinstliches RosenOl, je 1 g Heliotropin, 
AuMpine, Jasminbliitenol, kiinstlich, 1,8 g Benzoessure, 2 g Cumarin, je 0,5 g Hyacinthin 
und Muguet und 0,2 g Trefol. Diese Riechstoffe eignen sich da.her zur Herstellung alkoholfreier 
Parfiimerien, doch ist es gut nicht bis zur ii.uJ3ersten Grenze der angegebenen LOsungsfii.higkeit 
zu gehen, da man sonst nicht klare Liisungen erzielt. (H. Antony. Selfens.-Ztg. 1906, 786.) 

Ale Denaturierungsmittel fiir Alkohol (siehe auch Bd. IV (607)) in der kosmetischen Indu
strie eignet sich nach einer Notiz in Chem.-Ztg. Rep. 1922, 291 PhthalsAurediAthylester, 
den man in der Menge von 2,5%, auf das Spiritusgewicht bezogen, zusetzt. Bei Gegenwart von 
AlkaJi ist der Ester jedoch nicht verwendbar. 

Ale Ersatz fiir Athylalkohol kann in Riechmitteln, sobald sie nicht mit den Schleimhii.uten 
in Beriihrung kommen, ohne Bedenken Propylalkohol verwendet werden, der jedoch, was 
Giftwirkung betrifft, den gewohnlichen Sprit um da.s Doppelte iibertrifft, so daJ3 er fiir innerlich 
zu nehmende Heilmittel nicht verwendet werden darf. - Vgl. [661]. 

In Selfens.-Zig. 1921, 402 warnt Straszewsld vor der Anwendung des Isopropylalkohols 
auch in kosmetischen Praparaten, de. er Hautreizungen hervorruft und auch in Da.mpfform ein
gee.tmet schii.d!!ch wirkt. 

Vber alkoholschwache und alkoholfreie Parfiimerien (Jasmin-, Rosenbliiten-, Veilchen
bliitenwasser usw.) und ihre Herstellung, ebenso iiber die Miiglichkeit, den Spiritusverbrauch 
bei der Fabrikation von Parfiims dadurch einzuschrsnken, daJ3 man die stberischen Ole von den 
Terpenen und Seequiterpenen befreit, die in den niedriggrii.digen Mischungen mit Alkohol die 
Triibungen bewirken, siehe H. Mann, S. 116 If. 

In Selfenfabrlkant 82, 1079 ist darauf hingewiesen, daJ3 n ur destilliertes Wasser zur 
Streckung za.hlreicher, aus Alkohol und ii.therischen Olen bestehender Taschentuchparfiims 
dienen kann, da die Triibungen, die der Wasserzusatz sonst verursacht, in der Hauptsache 
durch die MineraJsaJze des Leitungswa.ssers hervorgerufen werden, wii.hrend besonders in Mi
schungen, die terpenfreie Ole enthalten, da.s im verdiinnten Alkohol enthaltene destillierte 
Wasser keine Spur einer Triibung verursacht. 

Vorschriften zur Herstellung von Wasserparfiims und deren Fii.rbung aus den sog. ,,hundert
fachen Helfenberger aronyttischen Wii.ssern" und aus Fruchtii.thern bekannter Riechstoffirmen 
von G. Blunk finden sich in D. Parfiim.-Ztg. 4, 1M. 

Zur Herstellung alkoholschwacher Riechstoffkompositionen, die also nur 10--40% 
Alkohol enthalten, liist man die terpenfreienEssenzen in Sprit, gieJ3t die LOsung in heiJ3es Wasser, 
lsJ3t einmaJ aufkochen, bewirkt die Abkiihlung bei geschlossenem Behii.lter und filtriert gewohn
lich nach mehrwi:ichigem Stehen. Auf kaltem Wage arbeitet man in der Weise, daJ3 man die 
Ole im Alkohol lOst, etwa.s Magnesiumcarbonat zufiigt, die Mischung einige Wochen sich selbst 
iiberlii.J3t und dann iiber Magnesia filtriert. Diese alkoholschwachen sowie die alkoholfreien Par
fiimerien, die entweder nur Wa.sser enthalten (Rosenwasser) oder konzentrierte Blumendiifte 
mit einem geruchfreien Korper als LOsungsmittel darstellen, diirfen zur Erhaltung der Klarheit 
keine Harze enthalten und miissen mit einem Fixierungsmittel (M08Chus, Kunstmoschus, Am
brettol) versetzt sein. (B. Zlenle, Selfens.-Ztg. 44, 4, 88 u. 67.) 

Die einfachen alkoholfreien Parfiims sind durch Destillation iiber Bliitenblattern gewonnene 
We.sser oder durch Inkorporieren von atherischen Olen oder syntbetischen Riechstoffen herge
stellte Produkte. Aus Vagetabilien stellt man die alkoholfreien Parfiims her, indem man Blatter 
und Wurzehi zerkleinert und sie in gut verschlossenen Gefii.J3en mit Wasser kocht. Als Fixierungs
mittel diirfen bei der Zusammensetzung dieser Parfiims keine Harze gebraucht werden, sondern 
man kocht 1 Tl. pulverisierten Abelmoschussamen mit 10 Tl. Wasser aus, laJ3t die Mischung stehen, 
filtriert nach einigen Tagen und setzt diesen Extrakt als Fixativ zu. Einige Ansatze fiir alkohol-
8chwache Parfiims sind: R 0 s e: 5 g Heiko - Rose, 1 g kiinstliches NeroliOl, 1 g kiinstlicher 
M08Chus, 1/. g Benzylacetat, 1/2 g Hyacinthin, 1 g Ber~amotteOl, 400 g Sprit, 3600 g Wasser. 
Kleebliite: 2 g Heiko-Jasmin, 1/2 g kiinstliches NerohOl, 1 g kiinstlicher Moschus, 1/. g Cu
marin, 3 g TrMolia, 1/. g Vanillin, 1/. g NelkenbliitenOl, 3 g kiinstliches Ylang-Ylangol, 400 g 
Spiritus, 3600 f5 Wasser. Bei Herstellung der konzentrierten alkoholfreien BIiitendiifte dient als 
Verdiinnungsnnttel ein synthetischer Korper von schwa.chem Geruch, wie Adinol, Eufixin, '!!'er
min usw. Ale Grundlage fiir die Bliitendiifte werden die von verschiedenen Riechstoffabrlken 
angefertigten BliitenOle verwendet, als Fixierungsmittel beniitzt man Moschus-Ambrettol. Einige 
Ansatze fiir konzentrierte Bliitendiifte sind: Maiglockchen: 200 g MaiglOckchenbliitenOl, 6~ g 
Terpineol, 6 g Essence liq. Rose, 8 g Moschus-Ambrettolliisung, 200 g Benzylbenzoat. Heho
trop: 5 g Heiko-Cosmo-Ja.smin, 100 g Heiko-Cosmo-Heliotrop, 15 g Ambrettolliisung, 5 g Rose 
alpine, 3 g Bourbonsl, 150 g Adinol. Veilchen: 100 g VeilchenbliitenOl, 150 g Fermin, 5 g Nyo
Cassie, 3 g Rose alpine, 5 g Heiko-Cosmo-Orangenbliite. 1 g . Ylang-YlangOl I, 50 g Heiko-Cosmo
Cyclamen, 15 g AmbrettollOsung. (B. ZlenJe, Sellens.-Ztg. ~917, 4, 88, 67.) 

Den alkoholfreien Wohlgeruchpraparaten entsprechen die Fermen turen der Heilkunde, 
die ebenso wie die alkoholischen Tinktdren, jedoch mit Wasser als LOsungsmittel, erzeugt werden. 
Zur Herstellung alkoholfreier Baldriantropfen extra.hiert man z. B. 2 kg zerkleinerte Droge 
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wibrend dreier Tage mit einer heiB bereiteten laUten LOsung von 10 g Benzoesi.ure (oder 20 g 
Natriumbenzoat Unci 5 g verdiinnter Salrsi.ure) in 10 kg Wasser, koliert, maceriert dim Riickstand 
3 Tage mit 10 kg; reinem, kochendem Wasser, gieJ3t ab, dampft diese Fliissigkeit soweit ein, daJ3 
sie dem ersten lNltrat zugesetzt mit ibm 10 kg ergibt, setzt eine LOsung von 1 g i.therischem 
Baldrianol in einigen Kubikzentimetern Sprit zu, li.J3t absetzen und filtriert. (Fr. G. Sauer, Pbarm. 
Ztg. 84, 897.) 

4:96. Raucher- und Zerstiiuberpriiparate. 
Ober Ri.ucherkerzchen-, Ri.ucherpapier- und Ri.ucherpulverdarstellung findet sich eine 

Mitteilung mit Angaben von Vorschriften in Polyt. Zentrh. 1867, 76. 
Die Verwendung der Ri.ucherpulver und Ri.ucherkerzen beruht auf einem Destillations

oder Sublimationsvorgang, dem KOrper ausgesetzt werden, die in Dampfform wohlriechend sind 
oder die bei der Erhitzung sich unter Bildung wohIriechender Stoffe zersetzen. Diese Stoffe sind 
meistens pflanzlicher, selten tierischer Abstammung (Moschus), und zwar vor a.llem Harze oder 
Balsa.me, die man in verschied.enen Gemengen fiir sich oder in geeigneter Papierpa.ckung auf heiJ3en 
Platten erhitzt. Die Ri.ucherkerzen sind aus Sandelholz- oder Kohlenpulver mittels Tragant
schleimes geformte kleine Kegel, die einen Zusatz von Harzen oder Balsamen der genannten Art 
enthalten und zur leichteren Verbrennung mit Salpeter oder i.hnlichen Stoffen impriigniert sind. 
(Techn. Rundscb. 1908, 687.) 

Ri.ucherwi.ssern wird das Olibanum ,in Olform zugesetzt, R8.ucherpul vern dagegen 
das gepulverte Harz. (A. Antony, Selfens.-Ztg. 1911, 924.) 

Gemahlener Kaffee diente friiher auch, auf gliihenden Kohlen verbrannt, a.ls Ri.ucherungs
mittel und ferner zur Konservierung von Wildbret, das man mit dem Kaffeepulver hestreute. 
(D. DI. Gewerbeztg. 1878, Nr. 62.) 

Zur Herstellung .von Ri.ucher b r ike t;. t s preJ3t man geeignete vegetabilische Stoffe unter Zusatz 
von bei der Verbrennung Sauerstoff abgebenden Bindemitteln in Formen. Besser noch verarbeitet 
man die Stoffe zur Vermeidung der Entstehung brenzlicher Geriiche und der Kohlenoxyd- und 
-dioxydbildung in frischem Zustande und brikettiert ohne besonderes Bindemittel nur durch 
Pressen der Pflanzenstoffe, deren Bestandteile geniigend Bindekraft hesitzen. (D. R. P. 216 141.) 
Nach dem Zusatzpatent li.J3t man die porOsen Briketts von unten nach oben verglimmen, 
wii.hrend gleichzeitig von oben her die zu verdampfenden Stoffe (Eucalyptusol) tropfenweise 
zugegeben werden. Nach einer weiteren Abi.nderung tri.nkt man die Briketts mit einer LOsung 
von 70 TI. Oxalsi.ure und 7 TI. Glycerin in 90 TI. Wasser und bewirkt so die Bildung von Ameisen
sii.ure wibrend des Verbrennens. Man erhi.lt so denselben Effekt wie beim Verbrennen von aus 
Kieferns.d.eln hergestellten Ri.ucherbriketts, deren Rauch ebenfalls Ameisensi.ure (0,3-0,4%) 
enthi.lt. (D. R. P. 227048 und 228288.) 

Zur :Herste11ung von Ri.ucherbi.ndern tri.nkt man Hache Lampendochte nach Pharm. 
Post 1912, 640 zuerst mit einer SalJ>6terlOsung und da.nn z. B. mit einer LOsung von je 50 g Benzoe
harz und Veilchenwurzeltinktur, 1e 10 g Myrrhe und Tolubalsam, 2 g Moschus und 0,1 g Rosenol 
in 1 I Alkohol. 

l1nter dem Namen "Ozoni.ther" kam ein Luftreinigungsmittel in den Handel, das aus in 
Ather gelOstem Wasserstoffsuperoxyd hestand. Man erhi.lt das Pri.parat, wenn man Bariumsuper
o~ydhydrat in einem GlaskOlbchen mit Ather iiberschiittet, nach und nach in kleinen Portionen 
reIne, sehr verdiinnte Salrsi.ure zusetzt, von Zeit zu Zeit den Inhalt des GlaskOlbchens abkiihlt 
und durcheinanderschiittelt, und schlieJ3lich durch ruhiges Hinstellen den Ather auf der gebildeten 
konzentrierten LOsung von Chlorbarium sich absondern li.J3t. Durch behutsames Dekantieren 

'odA er mittels einer Pipette li.J3t sich der auf diese Weise bereitete wasserstoffsuperoxydha.ltige 
ther von der ChlorbariumlOsung mit Leichtigkeit trennen. Das Pri.parat ist haltbar, denn nach 

Australien versandt erlitt es keine Veri.nderung. (Polyt. NotlzbL 1889, Nr.20.) 
, Zur ErhohlJ!lg der Geruchsstirke wohIriechender Fliissigkeiten setzt man ihnen Stoffe zu, 

dl? wie gewisse Atherarten unter 300 sieden, bzw. leitet bei gewohnlicher Temperatur gasfOrmige 
~?rper, wie z. B. Methan, bis zur Sittigung in die wohIriechende Fliissigkeit und erzeugt in beiden 

allen mit Riechstoff beladene Gase oder Diimpfe, die, ohne den Riechstoff in tropfbar-fliissiger 
Form abzuscheiden, doch die augenblickliche und ergiebige Verbreitung des Parfiims z. B. im ge
schlossenen Raum bewirken. (D. R. P. 82297.) 

Ein Ri.ucherspiritus wird nach ElchhoU, Kosmetik fiir Arzte, Leipzig und Wien 1902, S. 79, 
hergesteUt aus je 60 TI. Lavendel- und RosmarinOl, je 3 TI. Nelken- und ZimtOl, 5 Tl. BergamotteOl., 
50 TI. Benzoetinktur und 2 TI. Essigsi.ure. Vgl. auch [676] (Desinfektion durch Ri.uchern). 
C tJber Gewinnung von Riechstoffen fiir Spri tzbehi.lter mit dem leicht verdampfenden 
~lori.thyl als Dufttrii.ger siehe H. Mann, Selfens.-Ztg. 1912, 1887. Der Verfasser teilt eine 

grol3ere Zahl von Vorschriften zur Herstellung solcher Mischungen mit, die meistens aus etwa 
1000 g Chlori.thyl und 8 g Riechstoffgemenge hestehen. 

Nach einer in Tecbn. Rundsch. 1911, 709 angegebenen Vorschrift stellt man eine billige 
~ersti.Uberfliissigkeit von hoher Desinfektionskraft und angenehmem Geruch her 

urch Lasen von 4 g Formaldehyd und 1 g sibirischem FichtennadelOl in 90 g 96 proz. Alkohol 
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und 900 g Wasser. Ersetzt man das Fichtennadelol durch Terpentinol, das fliederartigen Duft 
erzeugt, so geniigt die Halfte der angegebenen Alkoholmenge. 

Zur Erzeugung natiirlicher Waldluft setzt man Latschen (Kiefernzweige) unter gleichzeitiger 
Uberleitung eines Luftstromes dem Lichte elektrischer Gliihlampen' aus. (D. R. P. 189786.) 
Nach dem Zusatzpatent schaltet man in den Gang der Strahlen der Lichtquelle zur Absorption 
der Wirmestrahlen eine blaue Schicht ein (MethylenblaulOsung), bringt so nur die chemisch wirk
samen Strahlen zur Einwirkung auf die Latschen und verhindert die BiIdung eines dem sich ent
wickelnden Waldluft beimengenden brenzlichen Geruches. (D. R. P. 148468.) 

Coniferengeist erhalt man nach Sellens.-Ztg.1911, 1120 aus 1400g Sprit, 430g sibirischem 
FichtennadelOl und 700 g Wasser. 

Na.ch Silens.-Ztg. 1911, 1098 wird ein dem Perolin ihnliches Priparat wie folgt erhalten: 
100 TI. Olein werden mit 60 TI. KaliIauge von 36° Be unter Zusatz von 50 TI. Alkohol auf dem 
Wasserbade verseift. Mit dieser Seife vermischt man eine Mischung von je 2,5 g NeroliOl und 
Terpineol, je 5 g Citronen-, Lavendel-, Rosrnarinol und Moschustinktur, je 25 g Wacholderbeer-, 
Edeltannen- und Citronenol, schlief3lich versetzt man mit 2-5% des Gesamtgewichtes an Formalin. 

Um Rieohstofftrager sichtbar und wirksamer zumachen, vermischtmandie Riechstoffe 
oder Essenzen nach F. P. 440 679 mit einer geruchl08en FHissigkeit von groJ3erer Konsistenz 
(z. B. Glycerin) und erhii.lt so beim Verstiuben eine weit vordringende, mit der Luft besser misch
bare Riechsto!!wolke, die wenig Stoff verbraucht und die Kleider nicht fieckig macht. 

496. Feste Riechstoffgemische (Sachets). Riechsalz. Toiletteessig. 
Zur Herstellung von sog. Rosenperlen werden frische Rosenblitter (Centifolien) in einem 

eisemen Morser mit eisernem PistiIl zu einem Brei zerstof3en, aus dem man na.ch Zusatz von etwas 
VeiIchenwurzelpulver und einigen Tropfen wohlriechender itherischer Ole PiIlen formt, die 
getrocknet und auf Seidenfiden aufgezogen, friiher als Halsschmuck getragen wurden. Diese 
Perlen haben eine schwarzbraune Farbe (vom Gerbstoffgehalt der Rosenblitter und dem Eisen 
des Morsers durch Tintenbildung'herriihrend) und behalten ihren angenehmen und zarten Wohl
geruch jahrelang. Eine weitere Vorschrift findet sich in Dlngl • .loum. 128, 476. 

Riechstifte sind na.ch Sellens.-Ztg. 1911, 228 entweder parfiimierte Ceresin- oder Wachs
stifte, Z. B. ein verschmo!.zenes und in Formen gegossenes Gemenge von 1000 TI. Ceresin, 60 TI. 
Terpineol, 100 TI. Heliotropin, 20 TI. Vanillin, 20 TI. kiinstlichem Moschus und 5 TI. Canangaol 
oder direkt Riechstoffe in krystallinischer Form. Heliotropin, kiinstIicher M08Chus, Vanillin, 
Cumarin, Nerolin oder die vollig neutrale, fast geruchlose Zimtsiure werden allein oder im wechsel
seitigen Gemenge verschmolzen (z. B. 15 Tl. Zimtsiure, 9 TI. kiinstlicher Moschus und 1 TI. Helio
tropin), evtl. mit den notigen Zusitzen versehen und in Formen gegossen. Oder man gief3t zur Her
stellung wohlriechender Kugeln oder Stifte ein versohmolzenes Gemenge von 1 Iq,; reinstem Talg, 
0,25 kg weif3em Wachs und 0,25 kg Campher mit 30 g Lavendel- oder Rosmarinol oder allein nUl 
mit 10 g Bittermandelol und 2 g NelkenOl in Formen. 

Zur Herstellung von Riechstofftabletten mischt man ein Geme~e von je 50 TI. Milch
zucker und St&ubglasurzucker und 7 TI. eines Riechstoffixierungsmittels mIt 15 TI. der Riechstoff
essenz und-t&blettiert den verkneteten Tal~ na.ch einigen Tagen der Rube. (Schwelz. P. 71 748.) 

Ober die Herstell~ von Trockenrlechstoffen aus Infuso.rienerde, Holzmehl, getrockneten 
Bliiten usw., die man mIt den Riechmitteln verreibt, siehe Selfens.-Zig. 1921. 42. 

Zur Herstellung fester Riechstoffe lOst man nach F. P. 488 989 etwas reine Seife in kochendem 
Alkohol und verriihrt diese LOsung vor dem Erstarren mit den betreffenden Riechstoffen oder 
iLtherischen Olen. 

tJber extra starke Riechpulver berichtet H. Mann in Selfens.-Zig. 1912, 1140 und bringt eine 
Anzahl von Vorschriften zur Herstellung solcher, in kIeinen Gazebeuteln in den Handel kommend~n 
Riechprii.parate. Auf die etwa 21 Vorschriften, die als Grundlage meistens Sandelholz- oder Ir~
wurzelpulver, auch Cedernholz-, Vetiverwurzel-, Orangenschalenpulver usw. enthalten, kann hler 
nur verwiesen werden. 

Sweet Pea - Sachetpuder: 3000 g Irispulver. 3000 g Or~halenpulver, 100 g B~nzoe 
pulv., 501$ Moschusreste, 1000 g Rosenknoapenpulver, 10 g kiinsthches Rosanol, 200 g Terpmeol, 
40 g Hya.cmthin, 140 g Heliotropin, 30 g Vanillin, 5 g BitterInandelol, 10 g Ylang-Ylango!. (Seifens.
Zig. 1906, 19.) 

OlibanumOi wird zur Herstellung von Saohets z. B. mit Iriswurzelpulver zusammengerieben. 
(A. Antony, Sellens.-Ztg. 1911, 924.) 

Zur Herstellung des sog. englischen Riechsalzes behandelt man nuf3grof3e StUcke von 
Ammoniumcarbonat in geschlossenem Gefii.f3 mehrere Wochen, bis zur Bildu~ eines troc~ened 
basischeren SaIzes, mit Ammoniak und parfiimiert das Produkt beliebig, Z. B. mIt Lavendelbl u~ 
M08chusextrakt, von jedem 4 Teile, 2 TI BergamotteOl, 1 TI NelkenOl, 10 Tropfen Rosedl, 
5 Tropfen ZimtOl und 1/. Tropfen stirkstem SaImiakgeist (Polyt. Zentr.-BI. 1888, 1884.) 0 er 
man iibergieBt Ammoniumcarbonatstiicke, die eine weithalsige Flasche von etwa 200 ccm ~U;
fUllen, mit einer Essenz, die in 85 g Alkohol, 10 g Lavendelol und_5 g alkoholische Ammon18 -
fiiissigkeit enthalt. 
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Andere Trinkfliissigkeiten fiir Riechschwimme oder Salzgemische bestehen z. B. aus: 
1/.1 Salmiakgeist, 4 g RosmarinOl, 4 g englisch LavendelOl, 2 g Bergamottool und 2 g Nelkenol. 
Oder: 16 g englisches LavendelOl, 8 g Moschusextrakt, 8 g BergamotteOl, 4 g NelkenOl, 1G Tropfen 
RosenOl, 5 Tropfen ZimtOl, 8/, 1 stirkster Salmia.kgeist. 

Eau de Luce: 30 g Benzoetinktur oder Perubalsamtinktur, 10 Tropfen LavendelOl, 30 g 
Ambraessenz, 60 g Salmiakgeist. Oder: 2 g rektifiziertes BernsteinOl, 1 g weil3e Seife, 1 g Mekka.
balsam, 96 g 90proz. Weingeist. Man liLlt die Mischungen 8 Tage unter ofterem Schiitteln 
aufeinander einwirken, filtriert und mischt je 1 Tl. davon mit 16 Tl. Salmiakgeist. 

Aromatisch riechende Essigpriparate erhilt man z. B. nach folgenden Vorschriften: 
Aromatischer Essig: 30 g Campher zerkleinern, in 250 g Eisessig IOBen, 8 g englisches 

LavendelOl, 4 g englisches RosmarinOl, 4 g Nelkenol hinzufiigen, einige Tage unter ofterem Um
riihren stehen lassen, filtrieren, abfiillen. 

Gewiirzessig: Je 15 g getrocknete Blitter von Rosmarin, Raute, Wermut, Salbei, Minze 
und Lavendelbliiten, ferner je 71/. g zerstoLlene MuscatnuLl, Gewiirznelken, Angelicawurzel und 
Campher 1 Tag lang in 120 g rektifizierten Weingeist aufweichen, 500 g konzentrierte Essigsiure 
zusetzen, 8-14 Tage unter ofterem Umriihren stehen lassen, abpressen und filtrieren. 

Gesundheitsessig: 1/.1 Branntwein, 4 g NelkenOl, 4 g LavendelOl, 2 g MajoranOl, 25 g 
Benzoeharz einige Stunden mitemander gelinde erwirmen, mit 1 I starkem Essig versetzen, ab
seihen, filtrieren und auf Flaschen fiillen. 

Toilettenessig: a) Mit Veilchengeruch: 1/,1 Akazienextrakt, 1/8 I Veilchenwurzelextrakt, 
1/81 Esprit de roses triple, 11 Weinessig von weiLlem Wein. b) Mit Rosengeruch: 120 g getrocknete 
Rosenblitter, 1/,1 Esprit de roses triple, 11 Weinessig von weiLlem Wein. Man maceriert 14 Tage 
in einem geschlossenen GefiLle, filtrlert und fiillt ab. 

Schonhei tsessig: 1 1 Weingeist, 80 g Benzoeharz, 30 g aromatischer Essig, 30 g Peru
balsam, 4 g Neroliol, 2 g MuscatnuLlol. 

Vinaigre des quatre-voleurs: Je 20 g frische Zweige von gemeinem und romischem 
Wermut, Rosmarin, Salbei, Minze und Raute, 30 g Lavendelbliiten, je 4 g Knoblauch, Kalmus
wurzel, Zimt, Nelken und MuscatnuLl werden in einem gut verschlossenen GefiLl etwa 14 Tage 
bei niedriger Temperatur mit 21 starkem Essig digeriert, abgepreLlt, filtriert und 15 g Campher, 
gel&t in 30 g Weingeist, zugegeben. 

Ein mit Rathaniatinktur rotlich gefirbter Toilettenessig aus 3 I Essigsiure von 6°, 101 
Alkohol, 80°, 200 g Tolutinktur, 200 g Benzoetinktur, 40 g CitronenOl, 40 g 01 von Portugal, 40 g 
BergamotteOl, 40 g Cedernol, 20 g LimonOl, 10 g Neroliol, 10 g Kleinorangenol, 5 g feines Lavendel-
01, 4 g feines RosmarinOl und 0,06 g M08Chus war friiher ein sehr gesuchter k08metischer Artikel. 
(Dlngl. ~ourn. 177, 498.) 

Zur Herstellung von Toilettenessig werden 30 g PetitgrainOl, 5 g NeroliOl, 3 g R08marinOl, 
1 g LavendelOl, 2 g Citronen01, 2 g CitronellOl (terpenfreie Ole), 110 g 96proz. Essigsiure und 150 g 
Sprit ~emischt. 100 g der nach Belieben rot oder gelb zu firbenden Mischqng werden mit 5000 g 
destilhertem Wasser verdiinnt. (Buttner, Selfens.·Ztg. 1918, 217.) 

S. a. die Desinfektionszwecken dienenden Riucherpriparate in (676). 

Kosmetik (Hausheilmittel). 
Hautpflege. 

497. Literatur und Aligemeines iiber Schiinheitspnege. Rohstoffe. 

A Deutscbl. Kosmetiscbe Waren (Puder, Scbminken, Zabnpulver usw.) 1/1 -1914 E.: 678; 
.: 8914 dz. - S. a. (483). 

Saudek, I., Kosmetik. Leipzig und Berlin 1915. - Saalfeld, F., K08metik. Berlin 1922.
~aschkis, K08metikfiir Arzte. Wien 1893. - Klencke, Diitetische Kosmetik. Leipzig 1888.-

<!seph, M., Handbuch der Kosmetik. - Eichhoff, P. J ,K08metik. Leipzig und Wien 1902 
J1h1e Zitate in vorliegendem Absclmitt beziehen sich nicht auf die Neuauflage 1913). - Koller, 

., D~e Technik der Kosmetik. Wien und Leipzig 1901. - Winter, F., Die Technik der 
Kosroetlk und die Herstellung kosmetischer Mittel. Wien und Leipzig 1921. - Truttwin, H., 
Handbuch der kosmetischen Chemie. Leipzig 1921. - Hervorzuheben sind auch die zahlreiche 
B'pr?bte Vorschriften enthaltenden bekannten 'Yerke von Hager, Pharmazeutische Praxis. 

erlm 1908; Konig; K. Dieterich, Neues Pharm. Manual von E. Dieterich, Berlin 1913 
U. a. - Ferner die Werke liber itherische Ole und Riechstoffe, die ZUln Teil zahlreiche Rezepte 
zur Herstellung kosmetischer Priparate bringen: Mann, H., Die moderne Parfiimerie. Augs
~'ig 1912. -Hirzel, Toilettenchemie (siehe auch die Einleitungskapitel iiber Riechstoffe, Fette, 
n.e us~.) -Askinson, G. W., Die Parfiimeriefabrikation. Wien Ulld Leipzi~ 1912. - Cohn, G., 

16 Rlechstoffe. Braunschweig 1904. - Si mo n, 0., Laboratoriumsbuch fUr die Industric der 
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Riechstoffe. Hallea. S. 1908. - Bochussen, F., Atherische Ole und Biechstoffe. Leipzig 
(Giischen) 1909. - Lei~bach, B., Die atherischen Ole. - SchlieBlich sei auch auf die zahl
reichen BOg. Rezeptbiicher, z. B. von J. Bersoh (Wien 1908); Herrburger (Leipzig 1888), C. J. 
Glahn (Leipzig), Koller (Spezialitiiten, Wien 1905), Beyse (Wien 1907), C. F. Capaun - Kar
lowas (Wien 19(4), A. VomaClka (Wien 19(4) und auf die "GroBen Schatzkammern", "Raus
spezialitiitenbiicher" usw. verwiesen, in denen sich recht viele alte und neuere Vorschriften in 
zwangloaer Folge aneinanderreihen. 

Uber kosmetische Praparate siehe die Abhandlung von E. Saalfeld, Apoth.-Ztg. 
1918, 988. 

Die Arbeit von Ben' ValUer: Der gegenwirtige Stand der koametischen Kunst, Bev. chlm. 
por et appL 18, 88, 88, 108, 246-267, bringt eine groBe Auswahl von Rezepten iiber Gelees, Lippen
pomaden, Haarole, Brillantinen, Enthaarungsmittel usw. 

Eine geschichtliche Abhandlung iiber Kosmetik im Altertum bringt H. Scbelen. in Selfen
fabr. 40, au1 U. 

Vorschriften zur Herstellung vo~ in Waschwissern, Pomaden und Essenzen na.ch altfranzo
sischen Rezepten zitiert Badermann in D. Parfiim.-Ztg. 8, 126 u. 178. 

Die Koametik hat die Aufgabe, die Schonheit des -menschlichen KOrpers zu erhalten, zu 
verbessern unll ihre Mingel zu verdecken. Auf keinem. Gebiete der chemischen Technologie hat 
die Herstellung schwindelhaft;er Erze~e einen derartigen Umfang angenommen wie auf 
diesem und selten ist zugleich mit chermschen Erzeugnissen so viel Schaden angerichtet worden 
wie mit den Priparaten zur Erhaltung der SchOnheit. Die l1rsache liegt in erster Linie am Publi
kum selbst, dessen Glaube an die l1nfehlbarkeit der Chemie besonders aann stark ist, wenn es sich 
um Gesundheit und Schonheit des K<srpers handelt. 1m folgenden findet sich na.ch der Patent
literatur und nach den hauptsichlichsten Werken dieses Gebietes eine Zusammenstellung der
jenigen Praparate zur Pflege der Haut, des Mundes usw., die unschidlich sind und ohne irztliche 
Vorschrift angewendet werden konnen. Geheimmittel irgendwelcher Art wurden ebensowenig 
aufgenommen wie Priparate, die Blei- oder Quecksilbersalze in schidlicher Form enthalten oder 
wie 8ubstanzen, deren Gebrauch durch den Arzt iiberwa.cht werden muB. 

Das erste Prinzip der Schonheits-, insbesondere der Hautpfl~e, ist Beinliohkeit, dll8 
vornehmste Mittel zur Durchfiihrung einer rationellen Hautpflege dIe Seife, die um so milder 
sein muB, je dUnner und tettirmer die Hornhautsohicht ist und die um so reicher an chemisch wirk
&amen Stoffen sein bon, je fettreicher und derber die Oberhaut ist. Die spezielle Hautpflege 
hat die Aufgabe, sprOder Haut Fett zuzufiihren, iibermiBige Fettbildung einzusohr~n (fett
haltige und fettfreie Hautcreme), Hautfehler (Sommersp!08Ben, Mittesser, aber auoh Warzen, 
Male usw.) zu entfernen, zu bleichen oder zu iiberdecken (Boraxwa.schwiisser bzw. Puder) und fiir 
besondere Zwecke in den Schminken- und Puderpriparaten Mittel anzuwenden, die eine besondere 
Teintfarbe vortiiuschen sollen. In den Priparaten, die ale Froatmittel, zur Einschriinkung starker 
SchweiBbildung, ale Heilmittel gegen Verbrennungendienen, beriihrensich Kosmetik und Medizin; 
Priparate dieser Art, die stark wirksame Stoffe enthalten, werden demnach bier nur in wenigen 
allgemeinen Beispielen aufgefiihrt. 

Die kosmetischen Pri~ate, ebenso wie die Heilmittel fiir den Hausgebrauch, sind LOsungen, 
8uspensionen oder Emulslonen natiirlicher oder kiinstlicher chemischer Produkte in bzw. mit 
Wasser, Alkehol, Olen, Fetten, Wachs u. dgl., die man ale die Triger des betraffenden Mittels 
bezeichnen kann, das die gewiinschten Eigenschaften, verschOnernder oder heilender Art hat 
oder haben soli. 

Zu den Trigern der wirksamen Stoffe Bind aber auch die pulverfOrmigen Stoffe von Art der 
verschiedenen Stli.rken (besonders Beisstirke) zu zihlen, saugende und adsorbierende Korper, 
wie vor allem die Kieselsiure, die 140-250% 01, z. B. Cit,fonenol, zu binden vermag Nach 
D. B. P. 828808 mischt man z. B. zur Uberfiibrung von Olen, Harzen, Wachsarten, Balsa.men 
und Extrakten in Pulverform Kieselsiure in gallerta.rtigem Zustande mit jenen Stoffen und 
trocknet die M1sohung bei miOiger Temperatur. . 

Zur Herstellung von Trookenpriparaten aus tierischen und pflanzlichen Siiften fUr 
kosmetische Heil-, Na.hruDas- und Nihrzwecke mischt man diese SMte na.ch D. B. P. 164782 
mit yom Krystallwasser betteitea Salzen in einem VerhiiJtnis, daB der Wassergehalt des be· 
treffenden Saftes annihernd der Wa.ssermenge entsprioht, die daB Salz ale KrystaIlwa.sser auf· 
zunehmen verJJJag. Man erhiiJt so Trookenpriparate, die man duroh kaltes Lagem' iiber wasser
entziehenden Substanzen wieder yom Krystallwa.sser befreit, um sie dann mit neuen :Mengen 
organischer Fliissigkeiten zu vermisohen. - Vgl. Bd. IV (804). 

Ein wichtiger Rohstoff der kosmetischen Industrien JBt auch das Glycerin mit seinen Er
satzprodukten .l862). 

Das neuerdings in der Hautpflege, als Zusatz zu' Haarwissern, Zahnpasten, Sohiittelmixturen 
und Massiermitteln, seiner Beizlosigkeit wegen viel verwendete Glycinal, da.s EiweiB nicht f~t, 
Gelatine in bestimmten VerhiiJtnissen lOst und ohoe Zersetzung im Dampfapparat sterilislert 
werden bnn, enthiIt nach A. Abelmann <D. Parliim.-Ztg. 1919, 8) als Grundsubstanzen ein. Ge
misch von kemelex gebundenem Dip,YI"ldinbeta.triumchlorid mit Dipyridinbetaincalclum
chlorid. Vorschriften zur Herstellung elner Beihe vo'n technischen und kosmetischen Praparaten 
mit Glycinal als Grundlage finden sich in Drogenbiindler 19, 884. 
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Die in dar Koemetik verwendeten Si.uren unci Alkalien dienen entweder ala atzmittel 
oder zur Desinfektion oder ala Neutralisierungs- unci Toilettenmittel, wii.brend die m.etallischen 
Stoffe, ebenso wie die Metalloide (Schwefel und Jod), in ihrer Verwendbarkeit schon das Gebiet 
der medizinischen'Koemetik streifen unci daher, mit wenigen Ausnahmen, hier nicht in Betracht 
kommen. 

'Ober die Verwendungdes Harns tof f es in der Pariiimerie, zur Herstell~ von Zahnpulvern 
fiir American Drinks, Eisbonbons u. dgl. siehe die Angaben. von B. Carlsen in emem Vortrag iiber 
Kalkstickstoff ala Rohstoff der chemischen Industrie iiber den in Zeitscbr. L angew. Chem. un4, 
m, 724 referiert ist. 

In Koemetik fiir Arzte von ElchboU, = und Wien 1902, S. 55, stellt der Verfasser eine 
gro~ Zahl der itherischen Ole, Harze und e zusammen, die den Geruch der verschied.enen 
kosmetischen Pri.parate verbessern und zur Herstellung von WaschwiiBsern, Riechessigen, Riech
salzen, Riucherkerzen usf. dienen sollen. In einem Referat in SeUens.-Ztg. 1912, 442 wird speziell 
auf die grof3en Gefahren hingewiesen, die die Verwendung von Mirbanol (Nitrobenzol) zur 
Pa.rfiimierung kosmetischer Pri.parate nach sich ziehen kann, da dieses Produkt, was seine Giftig
keit betrifft, stark unterschi.tzt wird. Man hat iibrigens im Ci tronellaol einen ungiftigen, ebenso 
ausgiebigen und nicht viel teuereren Ersatz. 

Zum Fi.rben von Olen unci Fetten, speziell fiir kosmetische Zwecke, bedient man sich der 
Teerfarbstoffe, die fiir olige Stoffe iiberhaupt verwendet werden [878], [412J. Von natiirlichen 
Farbstoffen wird auf3er Caramel, Safran u. dgl. hi.ufigder Farbstoff aus Birkenrinde beniitzt, 
den man nach D. R. P. 106 724 aus der Rinde moglichst junger Bi.ume durch Extraktion mit 
natriumbicarbonathaltigem Wasser gewinnt. Nach dem Abkochen wird filtriert und das Filtrat 
wird mit soviel Salzsi.ure versetzt, bis die klare Fliissigkeit einen rotbraunen Niederschlag ab
scheidet, den man sammelt, wi.scht und bei gelinder Wi.rme trocknet. Das rotbraune Pulver 
gibt hell- bis dunkelrotbraune alkoholische FarbstofflOsungen. 

Die gewonnenen, hi.ufig recht einfach zusammengesetzten Prii.parate werden vor der ent
sprechenden Verpackung, deren Aussehen von groJ3er Wichtigkeit fiir die Beurteilung des Pro
duktes von Seite des Publikums ist, parfiimiert unci gefii.rbt, wobei eingewurzelten Gewohnheiten 
insofern Rechnung getragen werden mu/3, ala man z. B. ein Mundwasser nicht giftgriin und ein 
Haarwasser nicht rot fii.rben solI. 

498. Badew8sserzusstze (Moorbiider), Badesalz; FuBbiider. 

Die Wirkung der friiher viel angewendeten sog. medizinischen Bii.der, bei deren Be
niitzung der Raut gelOste Stoffe, Salze u. dgl. zugefiihrt werden soIl ten, wurde sehr stark iiber
~chii.tzt, da di.e Raut fiir solche Salze nur in geringem Maf3e durchlii.ssig ist. Weit aufnahmefiUUger 
1St sie jedoch fiir gas for mig e Korper und es existiert eine ganze An.za.hl zum Teil patentierter 
Verfahren zur Rerstellung von Kohlensii.ure-, Sauerstoff- oder Schwefelbii.dern; bei letzteren ist 
der frei werdende Schwefelwasserstoff das wirksame Prinzip. 

"Ober Wasch- und Badewasserzusii.tze siehe Chem.-techn.lnd.1916, Nr. 4, 1, Nr. 6, 9 u. Nr. 6, 8. 
Zur Rerstellung sterilen Wassers von rosenroter Fii.rbung fiir Bii.der, Waschungen, Um

schliige oder andere hygienische Zwecke leitet man das geniigend kohlensii.urehaltige, sonst schwach 
angesii.uerte Wasser durch eine Schicht von Bari ummanganat. (D. R. P. 170841.) 

Zur Erhohung der Benetzungsfii.higkeit des Badewassers setzt man ihm pro Liter 1 g 
Schweinsgalle zu. (D. R. P. 811221.) 
. ,Um. Wasch- und Badewasser weich zu machen unci die gelOsten Calcium- und Magne

SIlUnsalze zu entfernen setzt man dem Wasser nach D. R. P. 266612 ein entsprechend gefii.rbtes 
und parfiimiertes, zweckmii.J3ig in Tablettenform gebrachtes Gemenge von 70 Tl. Natriumphosphat, 
20 Tl. Borax und 10 Tl. Natriumbicarbonat zu. Nach Zusat. D. R. P. 267 868 kann man au/3er 
oder statt der im Rauptpatent genannten Stoffe zur Enthii.rtung des Wasch- und Badewassers 
auch Carbonate oder Phosphate der alkalischen Erden zusetzen, die die Abscheidung der gebildeten 
Calcium- und Magnesiumphosphate unci damit die Klii.rung des Wassers beschleunigen. -
Vgl. r602]. 

Zur Erhohung d~ Reinig~kraft des Badewassers setzt man ibm fiir je 100 I 0,5-1 g 
Pankreatin oder eines anderen tryptischen Fermentes zu und ebenso vermag man die Reini
~kraft von Wasch- und Toilettepmitteln durch Zusatz dieses Prii.parates der Bauchspeichel
druse zu erhOhen. (D. R. P. 288928.) 

. Zur Rerstellung der Moorbii.der, deren Wirksamkeit auf ihrem Gehalt an schwefelsaurem 
E~enoxydul beruht, verwendet man nach Follenius, Teehn. Rundsch. 1906, 868, etwa einen 
lDJ.ttelgroJ3en Waschkorb voll Moorerde fiir eine Wanne voll Wasser. Die Moorerde kommt in 
der Form zur Verwendung, wie man sie nach Entfernung der Rasendecke in der Hohe von 15 bis 
30 cm. aushebt und in flachen Schichten ausgebreitet an der Luft trocknen lii.J3t. 
..... Ala Badetorf eignet sich Maschinentorf, den man unter Zusatz stark saugfii.higer Stoffe wie 
.... oos oder weicher Grii.ser an der Luft trocknet. Das wenig schrumpfende Material eignet sich 
Such als Torfstreuersatz. (D. R. P. 816081.) 

Zur Gewinnung von medizinisch brauchbarem. Moor aus minderwertiger Moorerde impft 
~n. diese mit einer Reinzucht spezifischer Moorbakterien, die die Ursache zur Bildung von 
"Ul.\e18en-, Essig-, Humin- und Humussa.uren sind. (D. R. P. 178642.) 

Lange, Chem.-techn. Vorachrlften. 3. Aufl. ill. Bd. 37 
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Bei Bereitung von Badewii.ssern setzt I?8.n dem Bade (300 I Wasser von 36°) 100 g ZelI
pech zu, das die Benetzharkeit der Baut. erhoht, wodurch der Austausch der in den Korper
geweben und der im Badewa.sser befindlichen Stoffe erleichtert wird. (D. R. P. 297268.) 

In SeUeos.-Zf.g. 1912, 846 u 871 veroffentlicht H. Antooy einige Vorschriften zur Herstellung 
aromatischer Bii.der (Silvanabader), und zwar vor alJem Rezepte zur Mischung der Sa.lze und 
ii.therischen Ole, die dann einfach in der Menge von etwa einem EBloffel in dem Badewasser ge
lOst werden So mischt man beispielsweise 1000 g Borax mit 10 g KiefernaclelOl oder 1000 g Koch
salz, 400 g Borax und 20 g sibirisches FichtennadelOl usw. Es finden sich Vorschriften fiir Flieder-, 
Waldduft-, Maiglookchen-, Veilchen-, Rosen-Badeessenz u. dgl. 

Eine Komposition fiir aromatische Bader erhii.lt man femer nach A. P. 876 764 aus 120 Tl. 
weicher oder fliissiger Seife, 30 Tl. ZwergkieferOl, 60 Tl. Ameisenii.ther mit evtI. Zusatz anderer 
fliichtiger Ole. 

Nach Selleos.-Zig. 1911, 446 erhiiJt man einen Fichtennadelextrakt, wenn man die 
jungen Sprossen der Kiefer mit 5 TI. kochenden W888erB iibergieBt, 12 Stunden stehen lii.Bt, ab
preBt und bei gelinder Wii.rme zu einem diinnen Extrakt eindampft. Nach dem Erkalten setzt 
man einige Gramm FichtennadelOl zu. Auf ein Bad rechnet man 250 g dieses Extraktes. Zur 
Vberfiihrung von Fichtennadelextrakt in ein leicht w888erlOsliches Pulver, das zur Bereitung 
von Badern"dienen soll, verreibt man 500 TI. des Extraktes mit 75-100 Tl. Natriumbisulfat 
und 50 TI. Natriumcarbonat oder -perborat. (D. R. P. 884 841.) 

Nach SeHens.-Ztg. 1906, 679 besteht ein Coniferennadelprii.parat fiir Fichtennadel
bii.der aus 5 g Fluorescin Merck, 10 g Salmiakgeist, 25 g LatschenkiefemOl, 25 g Edeltannenol 
und 935 g Spiritus (95%). 

Waldduft-Badeessenz: 1500Tl. Weinsprit, 400Tl. Glycerin, 15Tl. Cumarin, 50TI. 
sibirisches FichtennadelOl, 60 Tl. Infusion Benzoe. (SelfeD8.-Ztg. 1912,871.) Derartige Prii.parate 
(vgI. auch Pharm. Zentrh. 7, 116 fl.) sind z. B. als Abietin - Pinosalbii.der im Handel. 

In Selfens.-Ztg. 1912, 1868 werden nach einer Arbeit von E. Dieterich verschiedene Vor
schriften zur Herstellung von Badesalzen mitgeteilt, und zwar verwendet man zu diesem Zwecke 
entweder krystallisierte oder krysta.llwasserfreie rohe Salze. Man mischt a.lso z. B. zur Herstellung 
eines Moorsalzes: 900g Ferrosulfat, 20 g gefii.lltes Calciumsulfat, 20 g Magnesium-, 40g Natrium
und 20 g Ammoniumsulfat; zur Herstell~ eines kiinstlichen Seebades: 800 g Kochsslz, 
110 g Magnesiumchlori<t, 20 g Calciumchlond, 3 g Kaliumbromid, 2 g Kaliumjodid und 65 g 
Magnesiumsulfat. K ie f er n,ad e 1 bad es al z (Selfens.-Ztg.1912, 846): 1000g Borax, 10 g Kiefer
nadeloI. Eucalyptusbadesalz: 1500 g Borax, 15g EucaJyptusol globulus, 5g LavendelOiff. 

Gut 100liche aromatische Badetabletten erhii.lt man aus einer Mischung von Natrium
bicarbonat und Natriumbenzoat, die man beide zu gleichen Teilen fein gepulvert mit irgendeinem 
Riechstoff in Tablettenform preLlt. Das Natriumbenzoat bewirkt nach Techn. Rundsch. 1911, 417 
die bessere Fixierung des Riechmittels, so daLl dieses nicht so leicht verdunsten kann. 

Nach Pharm. Ztg.1918 wurde beim Militii.r mit bestem Erfolg zu 1-2 mal tiiglichen lauwarmen 
F uf3wasch unge n eine LOsung von 5 g Formaldehyd des Handels und 25 g 70proz. Spiritus 
verwendet. Diese LOsung wird zur Verhiitung iibermii.f3iger SchweiLlabsonderung m das Wasch
wasser eingetragen oder auf die gewwlChenen Korperteile aufgepinselt. 

Eine antiseptische LOsung wird nach Thlersch, Ref. in Pharm. Zentrh. 1910, 1014 herge
stellt durch Lasen von 1 g Salicylsii.ure und 6 g Borsii.ure in 1/. I destilliertcm Wasser. 

Nach H. Mann, S.848, behandelt man zur Herstellung einer antiseptischcn Wasc~
fJiissigkeit 160 TI. Leinsamen wii.hrend 4-5 Tagen mit einer LOsung von 8 TI. Borsii.ure m 
1000 Tl. W888er, koliert, vermischt das Filtrat mit 128 TI. Glycerin, 192 Tl. 90proz. Alko~lOl, 
12 Tl. Carbolsii.ure und 16 Tl. KOlniRch WasHer, filtriert das Ganze nach 12 Stunden durch fomes 
Leinen und filllt auf 1500 Tl. auf. 

Fui3bader konnen ferner als Zusatz oine ~ung von 100 Tl. Tannin, 600 Tl. Weinsprit, 5501'1. 
chemisch reines Glycerin, 50 Tl. GeraniumOl Flora in 5000 Tl. destilliertem WaHser orhalten. 
(SelJeos.-Ztg. 1913, 818.) 

Kosmetisches Ba.dewasser: 1000 Tl. destilliertes Wasser, 1000 Tl. Glycerin, 200 TI. 
Borax, 0,3 TL kiinstliches NeroIiOl, 5 Tl. GeraniumOl de GrSise, 1000 'fl. Rosenwasser. (SeUens.
Ztg. 1912, 847.) 

499. Wasch- (Schonheits-) wasser. Hautmilchpraparate. 
Zur HerstoJlung von Was ch was sorn werden Kompositionen dcr verschiedenartigl'lten alkn

holischen Ausziige von Riochstoffen und Balsamen verwendet. Vorschriften zu diesen Praparatpn 
linden sich in jedem einschliigigen Werke und es hat wenig Wert, hier mehr als Beispiele soichel' 
Rezepte zu bringen, do. man dem personlichen Geschmack nach aus 20 Tl. Benzoetinktur und 
120 Tl. Rosenolspiritus wie auch aus 500 TI. Lavendolspiritus, 5 Tl. BergamotteOl llnd ~,5 TJ. 
Moschustinktur U8W. ebenso oinen Zusatz zum WII.SChW888er hersteIJen kann, wie man siCh Zll 

demselben Zweck am einfachsten des KOlnischen Wassers bedient. 
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Vber fliissige Hautcreme und Schonheitswiisser siehe die von F.A. Marsek in Amer. Perfumer 
15, ~127 gebrachten Vorschriften. Led a - H aut was s e r besteht aus einem schwach alkoholi
schen Pflanzenauszug mit Perubalsam, Benzoetinktur und 16,7 Tl. suspendiertem Schwefel. Das 
Produkt Oja ist ein parfiimierter wiisseriger mit 1,5% Soda zersetzter Auszug einer inulinhaltigen 
Droge, vermutlich Rad. Bardanae. Livola de composee enthiilt in 100 ccm Fliis.'ligkeit 16,8 g 
Alkohol, 0,4 g Salicylsii.ure, 6,5 g Glycerin, braune Extraktivstoffe. Glycerinwaschwasser: 
4 I Orangenbliitenwasser, 250 g Glycerin, 15 g Borax usw. 

Das im Handel befindliche Priiparat Si mi besteht aus einer 4 proz. LOsung von Borsiiure 
in 'parfiimiertem Sprit. (L. Schwedes, Apoth.-Ztg. 28, 296.) 

"A urora" - Schonhei tswasser: Geschii.lte, rohe Gurken werden ausgepreLlt, in 400 g des 
gewonnenen Saftes 35 g Kochsalz und 15 g krystallisierter Borax gelOst, 100 g Alkohol (96%) 
zugegeben und auf je 500 g dieser Fliissigkeit 10 g Eau de Cologne beigefiigt. Vor dem Gebrauche 
umschiitteln. (Drog.-Ztg. 1907, 186.) 

Gurkenwasser zur Verschonerung der Haut: Gleiche Teile Gurkenwasser und Sprit 
werden gemischt, geklii.rt und filtriert und 25 g hiervon mit 1 g Eigelb, 40 g Glycerin, 7 g QuiIlaja
tinktur, 28 g MandelOi und etwas Rosenwasser vermengt. (Siidd. Apoth.-Ztg.) 

Ein Mi tesserwasser besteht aus 100 g Kalicremeseife, 2000 g Rosenwasser und 10 g Borax 
bzw. aus 500 g Eau de Cologne, 350 g Schwefelii.ther und 100 g Rosenwasser. (Selfens.-Ztg., 
Augsburg.) 

Vorschriften zur Herstellung von Schonheitswiissern finden sich in groLler Zahl in den eingangs 
zitierten Wer ken und von Zeit zu Zeit in den Fachzeitschriften. B e i s pie Ie: 

Zur Herstellung der sog. Rosenmilch schmilzt man im Wasserbade 15 g Olseife mit 60 bis 
100 g Rosenwasser und fiigt je 15 g Walrat und weiLIes Wachs hinzu. Andererseits bereitet man 
eine Mandelmilch durch inniges Verreiben von 250g gebriihten und geschiilten Mandeln mit 900 g 
Rosenwasser, gieLlt die Milch durch feine Gaze und lii.LIt sie langsam in die Seifenmischung ein
flieLlen. Man lii.Llt dann noch eine Losung von 5 g Rosenol in 125 ccm 85% Weingeist eintropfeln, 
seiht das Ganze ab und fiiIlt die Fliissigkeit in Flaschen, die zwecks besserer Absetzung suspen
dierter Bestandteile der Milch einen Bodenzapfen tragen. Nach 24 Stunden wird dann von 
dem Satz direkt in die Aufbewahrungs- bzw. VersandgefiiLle abgefiillt. Ahnliche Priiparate sind: 

PistaziennuLlmilch: 100 g Pistazienniisse, 1'/8 I Orangenbliitenwasser, 3/8 I Neroli
essenz, je 30 g Palmseife, griines 01, Wachs, Walrat. 

J ungfe rn milch: Zu 15 g Tolubalsamtinktur wird ganz allmahlich 1 I Rosenwasser zuge
setzt, wodurch man eine milchige, opalisierende Fliissigkeit erhiilt, die jahrelang haltbar ist. 

Bittermandelmilch: 300 g geschiilte bittere Mandeln, 11 destiIliertes oder Rosenwasser, 
3/81 Weingeist (85%), 2 g BittermandelOl, 8 g BergamotteOl, je 15 g Wachs, Walrat, fettes 
MandelOl, Kerntalgseife. 

Fliedermi lch: 120 g geschalte siiLle Mandeln, l/S I Fliederbliitenwasser, 250 g Weingeist 
(85%), 15 g Huile antique oder Fliederbliiten (durch Maceration bereitet), je 15 g Wachs, Walrat, 
Seife. 

Lowenzahnmilch: 120 g geschiilte siiJ3e Mandeln, l/S I Rosenwasser, 30 g frisch ausge
preLlter Saft der LOwenzahnwurzel, 250 g Tuberosenextrakt, je 15 g griines 01, Wachs, Kerntalg
seife. 

Gurkenmilch: 120 g siiLle Mandeln, 1/2 I Saft von ausgepreLlten Gurken, 250 g Weingellit 
(85%), 1/8 1 Gurkenessenz, je 8 g griines 01, Wachs, Kerntalgseife. 

Nach Eiehofl (I. c.), S. 127, ist das sog. Pri nzessi nne n wasser als HautverbesserllIlg>i
lUittel besonders bei Erkrankungen der Talgdriisen (Mi tesser) sehr geeignet, es besteht aus je 
5 Tl. Zinkoxyd und Talkum, 6 TI. basisch salpetersaurem Wismut, 10 TI. Seifenspiritus und 
100 TI. Weinsprit und wird vor dem Gebrauch, d.h. vor den tii.glich mittels eines rauhem Schwam
lUes erfolgenden Waschungen, durchgeschiittelt. 

Ein Iilienmilchartiges Prii.parat von Art des FIe urs d' 0 xzoi n erhii.lt man nach Seifens.
Ztg. 1912,299 durch Fii.rben eines Gemisches von 13 g Zinkoxyd, 8 g 28griidigem Glycerin und 30 g 
Rosenwasser mit einer Spur ammoniakalischer Carminlosung. 

000. Kohlensiiure-, Eisen- (Stahl-) Kohlensiiurebiider. 
Ober Kohlensii.urebader schreibt L. Sehuller in Osterr. Chem.-Ztg. 1921, 180. 

. Als wirksame Bestandteile enthalten diese Badkompositionen Natriumbicarbonfit. und irgend
elUe Saure in1 ii.quivalenten Mengenverhiiltnis derart verpackt oder vorbereitet, daf3 beim Ein
legen des Prii.parates in das Badewasser eine langsame, gleichmaJ3ige Kohlensiiurecntwicklung 
erfolgt. Die GroLle dc~ Zusatzes an parfiimiertem Natriumbicarbonat richtet sich nach dem Hii.rte
grad des betreffenden Wassers; man braucht dann, wenn dieser Z. B. 5-6 betragt-, zu einelll 
Vollbade (etwa 200-300 I Wasser) ungefii.hr 300-500 g doppeltkohlensaures Nutron oder die 
1~/2fache Menge krystallisierter Soda. Borsaure oder andere Sauren darf das Gemenge natiirlich 
nl~ht enthalten, da ROnst ein Teil des Alkalis verbraucht wiirde oder man muO die:-<en Zusatz 
b~l Bemessung de'! Bicarbonats entsprechend in Riicksicht ziehen. Die Riechstoffe wt'rden dem 
BICarb.onat in fliissigem Zustande evtl. mit etwas Zucker verrieben beigesetzt.. 

Emes der urspriinglichen Verfahren zur Herstellung kiinstlicher kohlen."aurel' Biider be
ruhte auf der Anwendung fliissiger Kohlensii.ure, die man durch zahlreichc fpinstl' Offnungen in 
das Badewasser t'in.'ltromen lieLl. (D. R. P. 169 788.) 

3.* 
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Nach A. P. 887 U8 werden zur Herstellung kohleD8&UI'eI' BIder Bioarbouat ODd dar Ameisen
s&ureester eiDes mebrwertigen Alkoholes (Mannit) verwendet. Die freiwerdepde AmeisensiLure 
reagiert mit dem Bicarbouat unter lebhafter Kohleasiureentwicldung; fUr ein Badegenijgen 
800 g Bicarbouat ODd die iquivalente Menge des Esters. 

Nach Sidd. Apotb.-Ztr. {BeRea-Ztg. 1811, 6SO) arhilt man ein KohleusiLurebad aus 85 Tl. 
doppeltkohleD8&ureDl Natron, 71 Tl. Weinsi.ure. unter evtl. Zusatz von 113 Tl. Weizeustirke, 
0.9 Tl. CitronenOl ODd 0.8 Tl. CanangaOI. Die Misch~ k:ann nioht lange aufbewahrt werden. 

Nach PhanL Ztr. Berlin (Belleu.-ZtJ. 1911, ~I werden KohleusiLurebidar hergestellt 
durch LOsen von 150 (bzw. 200) g Natriumbicarbouat m dar iiblichen MeDge des Badewassers 
(evtl. unter Zusatz von 50 g Eisensulfat) und Hmzuftigen von 250 hzw. 160 g SaJzs&ure direkt 
vor dem Gebrauob. Statt dar SaJzs&ure kann man aooh Ameisensiure verweriden. 

Odar man iiberzieht die zur Umsetzung notigen Bauaren SaJze. z. B. NatriumbiBulfat. in 
Tablettenform. mit einer durchlOoherten Par&ffinschicht. die verhindart. daB die SaJze die Bade
wanne beschiidigen; die Perforationen gelltatten den Zutritt des Badewassera zur wirksamen 
Subetanz. (D.:a. P. 188866.) Nach dem Zusatzpatent bringt man die wirksamen Bestandteile 
in Form gepreBter odar gegoE'sener Tafeln. die untereinandar mitteIs eines wasserlOelichen Kleb
stoffes odar durob Paraffin odar wasserdichtes Papiar getrennt sind. abweChselnd in Form von 
Platten angeordnet. die an den 8eitenflichen ODd am Boden mit einer Isoliarsohicht versehen wer
den, in den Handel. (D. B. P. _188.) 

Zur Veriangsamung dar KohlensiLureentwicklung aus den den BiLdern sugesetzten 
Ingredienzien (Bicarbonate ODd'SiLuren) setzt man nach D. B. P. _ 608 wasserli:isliobe. indiffe
rente Verdickungsmittel wie z. B. Leim, EiweiBstoffe. Gummi, Dextrin usw. zu. 

Zur Herstelfung von KohleusiLure- odar Gaabidern setzt man die SiLuren ODd kohleD8&uren 
Salze dem Bade erst dann zo. wenn man im Badewasser Saponin ~~IOst hat. und erzielt so 
einen gesteigerten Gehalt des Wassers an gebODdener KohlenslLure, ich wie mit dar teueren 
Gelatine. (D. B. P. 1141'74 und 218878.) Nach einer AbiLnderung des Verfahrens ersetzt man 
das giftige Saponin durch das ungiftige, jedoch ebenso wirksa.me, und die Gase im Badewasser 
festh8JtelJ.cie Glycyrrhizin. (D. B. P. 22i 844.) 

Bei Herstell1mg von KohlensiLurebidern varleiht man den festen Komponenten eine, leichtes 
Hin- und Herrollen er::1:!ende Form wie die von KUf8ln, Walzen odar Eiern, wodurch ver
mieden wird. daB an e' Stellen des Badea konzentrierte LOsungen entstehen, die eine stiir
mische und unokonom.isWle. lokale, die Wannen a.ngreifende KohlensiLureentwicklung hervorrufen. 
(D. B. P. 111184.) 

Zur LokaliBierung dar Kohlensiureentwicklung k:ann man das kohleD8&ure SaJz auob in einer 
por6sen schmieasamen Umhilllung im Badewasser mit dar SiLure in Beriihrung bringen, dadurch, 
daB man die 'Omhilllung auf beBtimmten zu massierenden KOrperteilen knetet. (D. R. P. 
187 MS.) Nach einer Abind~ des Veriahrens setzt man das kohleD8&ure ~z dem Bailewasser 
unmittefbar, die SiLure da.gegen m fester Form odar. falls sie fifiBl;lig iBt, uach vorhar erfolgter 
Aufsaugung in einer por6sen, schmieaaamen Umhilllung dem Badewasser zo. Dadurch, daB die 
an der Trennschicht BOfort erfolgende Neutralisation dar SiLure erfolgt. werden empfindliche Metall
wannen geschont und die Badenden durch das Bauere Badewasser nicht beliiBtigt. (D. R. P. 
_048.) 

Bei Herstellung von Kohlensiurebidern setzt man dem Wasser sur Steigerung seines 
AbeorptionsvermOgens fUr KohlensiLure Chlorophyll zo. (D. B. P. 176918.) 

Bei Bereitung kohlensaurer Bider verwendet man ein PriLparat, das man arhilt, wenn 
man iiber festes, sekundkes N a tr i u mph 0 s ph a t bei miBiger Temperatur KohlensiLure leitet. 
358 Tl. des Phosphates nehmen so 44 Tl. KohlensiLure auf und bilden ein Badesalz, daB 21 % 
KohlensiLure locker gebunden entbilt und diese nicht wie daB Natriumbioarbonat erst bei 70°, 
BOndern, namentlich bei Gegenwart von viel Wasser, schon bei wesentlich niedrigar Tem~ratur 
abgibt. Gewmiiber den BOnst verwendeten Gemengen von WeinsiLure und Natriumbicarbonat 
hat das Badesalz den Vorteil bei wesentlich billigerem Freise nicht hygroskopiBch zu seine wenn 
die Temperatur niedrig gehalten wird. (D. B. P.188 6IL) . 

Zur Herstellung von KohlensiLurebidern verwendet man ein GemiBch von ~ g Natriumbl
carbonat und 2~2li g C a I c i u ms u I fat (fUr ein Bad gen~end). verteilt das Salz aUf dem Boden 
der Wanne und fiigt liurz nach dem Einste~en in daB Bad die entsprechende Menge AmeiBensiLure 
hinzu. Das Calciumsulfat bewirkt, daB sich die KohlensiLure wiLhrend dar ganzen Badedauer 
feinblaBigar und weniger stiirmiBch entwickelt ale im gewohnlichen KohlensiLurebad. 

Billiger aIs die BOg. Kissenbider sind die KohlensiLurebider. die man aus tablettiartem M a~ ne . 
si umcarbonat und SiLuren oder sauren Salzen arhilt. 1m BadeW88Ber entwickeln sich in dleser 
Kombination auBerordentlich kleine KohlensiurebliBchen, die auch im ungelOsten Zustande 
eine Heilwirkung auf die Raut ausiiben. (D. B. P. 806 610.) 

Nach A. P. 807 848 lOst man zur Herstelhmg emes J{ohlensiure - Eiaenbades 5 TJ. 
Eisenalbuminnt, 350 Tl. AmeiBensiure und 600 Tl. Natriumbicarbonat in Wasser und setzt diese 
LOsung dem Badewasser zu. 

Odar man fonnt nach einem anderen Verfahren (8elleu.-Zig. 1811,850) aus krystalliBiertexn 
EiBenvitriol und KaliumbiBulfat Tabletten, die man in das Badewasser einlegt. in dem vorber 
Natriumbicarbonat aufgelOst wurde. 

FUr Stahlbidar gibt man einem Vollbade nach Teen. BaDdIeL 1808, 702 ein Gemenge 
von 30 g reinem EiBenvitriol, 60 g Kochsalz und 90 g Natriumbioarbonat zu. 
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Zur Herstellung eines Zusatzmittels fiir Bider verriihrt man 15 Tl. luftfreies Eisensulfat, 
6-9 Tl. Kaliumcaroonat, Glycerin oder Sirup bei Zimmertemperatur zu einer neutralen, konzen
trierten Eisencarbonatpaste. (D. R. P. 172 t71.) 

601. 8auentoHbider allgemeine Organisehe Xatalysatoren. 
Urspriinglich stellte man Sauerstoffbider in der Weise her, daB man komprimierten 

Sauerstoff durch feine Diisen in das Bad leitete. Der Erfolg war allerdings, wie sehr bald erkannt 
worde, recht gering, da die Raut gegeniiber fertiggebildeten Gasen sahr geringe Resorptions
fiihigkeit zeigt. Es war daher ein Fortschritt, als Sarason Sauerstoffbiider mit nascierendem 
Sauerstoff herstellte; er verwendete schon die Perverbindungen, von denen allerdings das Natrium
superoXY.d trotz seines billigen Preises sehr bald ausschied, da es nur wenig haltbar ist, unange
nehme Atzwirkungen hervorruft und in reinem Zustande angewendet zu expl08ionsartigen Zer
setzungen neigt. 

Verfahren und Vorrichtung zur Entwicklung von Sauerstoff fiir Bader durch Zusatz von 
sauerstoffentwickelnden Substanzen, die, wie z. B. Superoxyde, in einem wasserdicht schlieJ3en
den, mit feinen Offnungen zum bloJ3en Sauerstoffaustritt versehenen GeftiJ3 eingefiihrt werden, 
sind in D. R. P. 178 188 beschrieOOn. 

In O. P. 2828/1807 wurde empfohlen die nach D. R. P. 194037 zu verwendenden Superoxyde 
des Wasserstoffes oder Natriums, um sie ·gegen den EinfluB. der Atm08phiizoilien zu schiitzen und 
eine zu stiirmische Gasentwicklung zu verhindern, mit indifferenten, wasserlOslichen Substanzen, 
z. B. mit Bicarbonaten oder Chloriden, zu umhiillen. 

Heute verwendet man fast ausschlieBlich das Natri umperborat NaBO •• 4 HIO, nicht 
zu verwechseln mit dem fiir vorliegenden Zweck ungeeigneten Analogon des Borax (NaaB,O,), 
dem Perborax Na,B,O., der 4% aktiven Sauerstoff enthii.lt. Das Perborat, das sich in Wasser 
nur zu 2,5% unter Wasserstoffsuperoxydbildung lOst, ~bt nun mit einer Anzahl katalytisch 
wirkender Stoffe, deren Art aus den folgenden Vorschriften zu ersehen ist, eine wirksame mehr 
oder weniger lang andauernde Sauerstoffentwicklung, die bei einer Temperatur von 35° yom 
Korper angenehm empfunden wird, die Atmung freier gestaltet und beruhigend, schlafbediirfnis
erzeugend wirkt. (A. Zueker, Zeltschr. r. angew. Chem. 1909, 1981.) 

Die Bestandteile eines chemischen Sauerstoffbades sind demnach: sauerstotiabgeOOnde Sub
stanz (Persalze) und Katalysator, das ist der Zusatz, der notig ist, um den Sauerstoff aus den 
Persalzen frei zu machen. Die sauerstoffabgebenden Stoffe, also z. B. das Natriumperborat, 
Wasserstoff- oder Natriumsuperoxyd werden stets beibehalten, nur die Katalysatoren wech
se In in den einzelnen Verfahren. 

So dienen z. B. zur Freimachung des Sauerstoffes nach D. R. P. 179 181 Metallsaccharate, 
nach D. R. P. 228 "9 kolloidale EiseneiweiBverbindungen usw. Der letztere Zusatz hat gegeniiber 
den genannten Saccharaten den Vorteil, daB das Bad eine groJ3ere Viscositat erhii.lt, auJ3erdem wird 
Schaum erzeugt, wodurch eine Gasersparnis erzielt wirrl. . 

Oder man verwendet Moorbrei als Katalysator und vermag so eine vollstindige gleichmiBige 
Abspaltung des Sauerstoffes herbeizufiihren bzw. das Sauerstoffgas ortlich anzuwenden. (D. R. P. 
224800.) Nach einer Ausbildung des Verfahrens ersetzt man den Moorbrei durch Moorwasser
extrakt oder -pulver, femer Schlamm oder auch Schlick. (D. R. P. 226200.) 

In einfacher Weise kann man nach A. Stephan Sauerstoffbider aus Wasserstoffsuperoxyd 
und trockenem Him a tog e n als Katalysator bereiten. Die Entwicklung des Sauerstoffs braucht 
nach diesem Verfahren 9 Minuten. (Apoth.-Ztg. 27, MO.) 
. Nach D. R. P. 216811 werden Kissen fUr Sauerstoffbiider hergestellt durch EinschlieBen 

emes trockenen Oemenges von 300 g Natriumperborat und 100 g getrocknetem B I u t in ein dichtes 
Gewebe, das wohl den Durchgang des Sauerstoffgases. nicht aOOr den Austritt der unlOslichen 
~auerstoffbildenden Komponenten oder der bei der Reaktion entstehenden schlammigen Produkte 
m das Badewasser gestattet . 

.. Oder man bedient sich des Handelshimoglobins als katalytisch wirkende Substanz und 
b~~ii.lt so im Gegensatz zu Blut, Hefe oder Fibrin reine, nur schwach gelblich gefiizobte Sauerstoff

iider. (D. R. P. 287 814.) 
AlB katalysator bei Herstellung von Sauerstoffbiidern verwendet man Teile tierischer oder 

p~anzlicher Organismen, veriihrt also in der Weise, daB man 200 Tl. Bauchspeicheldriise, 
femst zerrieben mit 800 Tl. saurem, schwefelsaurem Natrium innig mischt und diese Masse nach 
dem Trocknen zerkleinert. Das Pril.parat ist Behr bestindig, im Gegensatz zu den isolierten Fer
m2~enten, die nach 6 Monaten sohon bis zu 40% an katalytischer Kraft verloren hatten. (D. R. P. 
u8880.) 

d Zur Herstellung von Sauerstoffbiidern setzt man nach Miinch. med. Wochenschr. 1911, ~20 
em. Badewasser bei 3S-31S0 1 I 3 proz. WasserstoffsuperoxydlOsung zu und 4 ccm He ~l n, 

~as 1St ein aus tierischen Eingeweiden gewonnener Katalysator. Es entwickelt sich wiihrend emer 
tunde reichlich Sauerstoff, doch erscheint es zweckmiBig, erst 10-15 Minuten nach Zufiigung 

des Hepins in das Bad EU steigen. Statt des Hepins konnen auch andere tierische Stoffe, Enzyme 
oder Fermente verwendet werden. 

Schwer benetzbare Katalysatoren, besonders die als Kontaktstoffe verwendeten Enzyme, 
Werden in porOsen ·Umhiillungen in das Badewasser gebracht. (D. R. P. 280 462.) 
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Als Katalysator bei Herstellung von Sauerstoffbii.dern verwendet man die Prellriick
stii.nde der siif3en, aber auch teilweise der bitteren Mandeln (Placenta.-, Farina.- oder Furfur amyg
dalarum), die ebenso wie die Kerne einiger Prunusarten besonders starke sauerstoffabspaltende 
Wirkung entfalten. Die im Handel befindliche trockene Placenta amygdalarum kann mit 
trockenen Sauerstofftrii.gem gemischt aufbewahrt werden, so daC sich doppelte Packungen er
iibrigen, und sie hat ferner die Eigenschaft beim Zusammenbringen des gemischten Prii.parates 
mit Wasser starke, feste Schaumbildung zu bewirken, so daC sich diese Masse, die gleich einer Salbe 
auf genau umgrenzte Korperstellen aufgetragen werden kann, auch zur lokalen Behandlung des 
Korpers mit Sauerstoff verwenden lii.Ct. (D. R. P. 277 339.) 

Zur Erzielung eines moglichst hohen tJbersii.ttigungsgrades des Wassers an Sauerstoff setzt 
man den katalytischen Sauerstoffbidern Tannin zu. (D. R. P. 236619.) 

502. Anorganische Katalysatoren und Zusiitze zu SauerstoHbiider.n. 

Nach D. R. P. 185 331 eignen sich zur Entbindung des Sauerstoffes aus Perboraten vor allem 
die Manganosalze, die bei Gegenwart organischer Sii.uren (Essig-, Wein-, Ameisen- und Salicyl
sii.ure mit den Peroxyden und Persalzen oder Persii.uren klar bleibende Sauerstoffbider liefern. 
da sich das Map.gan in dieser Form nicht in einer das Bad verschmutzenden Oxydform abscheiden 
kann. Nach dCm Zusatzpatent verwendet man an Stelle des Manganborates andere schwerlOsliche 
oder unlOsliche Mangansalze (Carbonat oderTartrat) in Pulverform als Katalysatoren. Das sich 
bei Verwendung dieser Stoffe bildende Mangandioxyd scheidet sich so fein aus, daC die Sauerstoff
entwicklung langsam und gleichmii.Cig vor sich gebt, um so mehr als derartigen schwerloslichen 
Pulvem gro13e Mengen sog. Gaskeime anhaften. Die Katalysatoren wirken demnach gleichzeitig 
als mechanische Mittel zur Aufhebung des Vbersii.ttigungszustandes und zur Erzeugung krii.ftigen 
Moussierens. (D. R. P. 274836.) 

Andere Katalysatoren sind nach D. R. P. 246 702 (Zusatz zu 186831): Kolloidales Mangan
dioxyd (0,4 g), Kobaltcarbonat (2 g), Gips (12 g), Magnesiumfluorid (8 g), Calciumborat (8 g) 
oder Lithiumfluorid (12 g), die man in den eingeklammerten Mengen einem Bade zusetzt, das 
300 g Perborat gelOst enthalt. Die Pulver bewirken innerhalb 20--30 Minuten eine vollig gleich
mii.Cige Entgasung der Bider. Diese "Ozetbii.der" werden in der Weise bereitet, dall man das 
Perborat in dem warmell Badewasser lOst und den Katalysator auf der Wasseroberflache verteilt. 
Die Sauerstoffentwicklung beginnt nach 1-3 Minuten und dauert etwa 1/, Stunde. 

Auch organische Manganosalze wie salicyl- oder weinsaures, ameisen- und essigsaures 
Mangan wirken bei Gegenwart der freien Saure, die das Salz bildet, katalytisch. (D. R. P. 
244 788.) 

GleichmiiCig wirkende Sauerstoffbii.der erhii.lt man durch Zusatz eines IOslichen Mangan· 
salzes und einer wasserlOslicl1en organischen Saure oder eines Alkali- oder Ammonsalzes dieser 
Sii.ure zu einer neutral oder alkalisch reagierenden wasserstoffsuperoxydhaltigen Badefliissigkeit; 
es wird bei Aufrechterhaltung der Reaktion Mangandioxydhydrosol gebildet, das nur in Aus
nahmefallen geringfiigig ausflockt. (D. R. P. 801 446.) 

Zur Darstellung von Praparaten, die mit Wasser Sauerstoff entwickeln, briketti6l't man 
Natriumperborat mit bis zu 25% Alkali persuifat und sehr geringen Mengen von Mangansalzen, 
deren katalytische Wirkung gegeniiber dem Perborat durch Persulfat eine bedeutende Zunahme 
erfahrt, so daC man mit sehr geringen Mengen des Mangansalzes auskommt und darum die Bildung 
des in den Sauerstoffbii.dern liistigen Manganschlammes auf ein MindestmaC herunterdriickt. 
(D. R. P. 296 312.) 

Zur Entwicklung von Sauerstoff in Bii.dem mischt man Schwermetallsalze mit Glycerin und 
mit Gummi arabicum und laCt diese Mischung auf wiisserige LOsungen von Peroxyden und Per
sal zen einwirken. Man vermeidet so die Ausscheidung von Niederschlii.gen und mildert dennoch, 
ebenso wie es durch Zusatz von Manganborat das Mangansuperoxyd als Schlamm liefert, geschie~~, 
die allzu stiirmische Gasentwicklung. (D. R. P. ADm. C. 18469, KI. 30 h.) Ein derartiges Pra
parat, bestehend aus kolloidalem Mangansuperoxyd, kommt als Badzusatz unter dem Namen 
Mangalut in den Handel. 

Sauerstoffbii.der, die quantitativ, aber langsam und ruhig und ohne Triibung des Badew~ssers 
arbeiten, erhalt man nach D. R. P. 248893 wie iiblich aus Persalzen oder Peroxyden mit Kall u m
per man g a nat unter Zusatz von Alkalibisulfat oder Borsiiure oder Mischungen beider Stof~e, 
die die notige Saure liefem, ohne daf3 das Badewasser sauer reagiert. Die einzelnen BestandteIie 
werden vorteilhaft zusammen in Tablettenform verwendet. Man lost Z. B. 100 Tl. Natriumper
borat von einem Reinheitsgrad, dessen Feststellung bei der Titration 26 Tl. Permanganat erforderte. 
in der notigen Menge Wasser, neutralisiert die LOsung mit 120 Tl. 25proz. Ameisensaure und be
wirkt die glatt,e und erschopfende Sauerstoffentwicklung aus diesem dem Badewasscr zuzllsetzenden 
Praparat durch ein tablettiertes Gemenge von 25 Tl. Kaliumpermangant und 80 Tl. trockenem 
Natriumbisulfat. 

Oder man schichtet 1,54 Tl. (1 MoL) Natriumperborat und 1,5 Tl. (0,6 Mol.) feinpulverisiert~s 
Kaliumpermanganat (als Packchen beigegeben) nebeneinander und gibt nun unter Riihren 1011. 
Wasser hinzu. Unter Bildung von Metaborat und Braunstein wird der Sauerstoff in lebhafte Re
aktion vollig abgegeben. (D. R. P. 267636.) Diese Kombinationen kommen als Katal-Saue r -
Mtoffbiider in den Handel. (Aufrecht. Ph arm. Ztg. 1911, 826.) 
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Zur Herstellung von Sauerstoffbiidem bewirkt man die Katalyse in Gegenwart von J od 
oder Jodalkali, setzt also z. B. einem Vollbade von 250 I Wasser auf 300 g Natriumperborat 
12 g Jodkaliinn in Mischung mit 0,62 g Mangansulfat zu und zersetzt so das Perborat bis auf einen 
Rest von 3,8 % schon in 20 Minuten, wahrend sonst ohne Jodkaliumzusatz bei derselben Zersetzungs
geschwindigkeit die dreifache Menge Mangansulfat notig ware. Durch Schiitteln kann man bei 
Mitverwendung von Jodkalium aus II Badfliissigkeit iiberdies noch 65 ccm Sauerstoff entbinden. 
{D. R. P. 280176.) 

Sauerstoffbader werden femer aus Peroxyden und Persalzen durch katalytische 
Zersetzung mittels Verbindungen von Molybdan, Wolfram, Uran, Chrom und Vanadin in Kom
bination mit J od verbindungen erzeugt. Es wurde gefunden, daJ3 die!'e Kombination die schwach
katalytische Wirkung der Metallverbindungen allein um ein vielfaches iibersteigt, so daJ3 das 
Verfahren auJ3erdem auch noah in technischen Betrieben, z. B. in der Bleicherei, zur Zero 
storung von Peroxydresten dienen kann. Man verwendet z. B. ein Gemenge von 2 Tl. wolf
ramsaurem Natrium und 1 Tl. Jodkalium und erreicht so, daJ3 der Sauerstoff aus den Perboraten 
in 30--40 mal stii.rkerer Wirkung entbunden wird, als bei Anwendung der einzelnen Bestandteile 
des Katalysatorengemenges. Molybdan-, Uran-, Vanadinverbindungen wirken ebenfalls in Kom
bination mit Jodiden je nach der angewendeten Menge drei- bis zehnmal so stark katalytiseh 
wie jede Verbindung fiir sieh. (D. R. P. 269862.) 

Zur Herstellung von Perboratmisehungen von erhohter Brauehbarkeit, die sieh zur Her
stellung von Sauerstoffbiidern oder auch fiir medizinische Zwecke insofern eignen, als die rasche 
Zersetzung des Perborates dureh die Gewebesafte verhindert wird, setzt man dem Perborat Borax 
zu, der iiberdies die Loslichkeit des Perborats in Wasser steigert. (D. R. P. 260262.) 

Zur Herstellung von Sauerstoffbadern zersetzt man LOsungen von Persulfaten bei Gegen
wart anderer Persalze oder von Wasserstoffsuperoxyd mit minimalen Mengen von Cer, Kupfer, 
Eisen, Mangan oder Platin (Salze oder Metalle) als Katalysatoren, deren Wirkung man durch 
weiteren Zusatz von Anunoniumsalzen stark erhohen kann. Die GasentwiekIung beginnt schon 
bei 40°. Da bei der Zersetzung des Persulfates Saure frei wird, kann bei gleichzeitiger Zugabe 
von Carbonaten oder unmittelbar durch Verwendung von Percarbonaten auch z ugleieh Kohlen
saure entwickelt werden. (D. R. P. 284003.) 

003. Schwefelbiider. - Irrigal- (Holzessig-)prliparate. 

Ein zur Herstellung von Schwefelbadern geeignetes Praparat wird naeh D. R. P. 149826 
hergestellt durch LOsen von Schwefelleber in Weingeist oder in Nadelholzdestillaten. Nach dem 
Zusatzpatent lOst man 35 Tl. Sehwefelleber in der Wii.rme in 155 Tl. starkem Sprit, setzt der LOsung 
20 Tl. Spife zu, dekantiert die obere fJiissige Schicht und erhalt in ihr das, gegeniiber dem Produkt 
des Hauptpatentes therapeutisch noch wirksamere, zur HerstE'llung von Sehwefelbii.dern geeignete 
Schwefelpraparat. (D. R. P. 249707.) 

Zur Gewinnung eines fiir die Herstelltmg geruchloser Schwefelbader geeigneten Pra
parates lost man 400 g Schwefelleber in lOOO ecm 95 proz. "Veingeist, den man vorher mit 180 cern 
Terpentin und 7% der dureh Destillation von Nadelholznadeln gewonnenen ii.therisehen Ole ver
mengt hat. 200 cern der alkoholisehen Sununenlosung geniigen fiir ein Vollbad. Die atherisehen 
Ole werden auJ3er zum Zweeke der Aromatisierung des Bades aueh zugesetzt, tun die Zersetzung 
der Sehwefelleber dureh das Wasser zu verhindern. (D. R. P. 149826.) 

. Zur Herstellung von Sehwefelbadcrn oder eines fiir Salben und Pflaster verwendbaren, 
mcht atzenden Praparates, das unter Abseheidung von feinverteiltem Sehwefel allmahlieh Schwefel
wasserstoff entwiekelt, erhitzt man 100 Tl. Rohrzueker und 5-10 Tl. Sehwefelblumen zum 
Schmelzen und laJ3t dieses Praparat nach 10 Minuten erstarren oder lOst den Sehwefelzucker in 
Soda und dampft die LOsung zur Troekne. (D. R. P. 164322.) 

Zur Bereitung von Schwefelkalium fiir Badezwecke erhitzt man ein inniges Gemenge von 
2 Tl. Pottasche und 1 Tl. Sehwefel in einem gedeekelten eisernen GefaJ3 etwas iiber den Schmelz
P';Ulkt.der Masse bis sie, wie man sich dureh Proben iiberzeugt, in Wasser kIar loslieh ist, gieJ3t den 
T~~gehnhalt auf kalte Platten und bewahrt die Bruchstiieke des erstarrten Kuchens in vorge
war~ten getroekneten GefaJ3en auf. Das tl'berhitzen der Masse ist zu vermeiden, da sieh sonst 
Kah~sulfat bildet. (Chem.-Ztg. 1921, 174.) 

DIe zur Herstellung von Schwefelbii.dern, Sehwefelsalben und als Katalysatoren fiir Sauer
stoffbii.der verwendbaren kolloidalen Losungen stellt man naeh einem anderen Verfahren bei Gegen
~art der N orgi ne her, die, aus Seealgen gewonnen und in der Appreturteelmik verwendet werden, 
In Was~er aufquellen und eine als Sehutzkolloid besonders geeignete Losung bilden (Bd. ~I [610]). 
Man leltet z. B. in eine mit Sehwefelwasserstoff gesii.ttigte 3 proz. Norginlosung SehwefeldlOxyd el~ 
und erhalt so eine wf'gen ihrer guten Haltbarkeit direkt vf'rwendbare milehige Losung von koliOl' 
d~lem Sehwefel, den man dureh mehrtii.~ige Dialyse gegen Wasser, Eindampfen im Vakuum oder 
Fallen mit Sprit in festf'r Form absehelden kann. Ebenso kann Illan den kolloidalen Sehwefel 
dur~h dialytisehe Entfernung der Elektrolyte aus der Losung von Thiosulfat oder Polysulf~den 
gewmnen. S. a. Bd. IV [67]. In Losung gelbbraunes Ml\ngl\noxydhydrathydro~ol gewlnDt 
man dureh Dialysierung einer mit 15 Tl. Mangansulfat in wenig Wasser und 7,5 Tl. frel~m Natron 
(lnthaltenden 5proz. NorginlOsung. Ahnlich steUt man die kolloidalen LOsungen des SIlbers odt'r 
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Quecksilbers her, zweckmliDig unter Verwendung von Brenzca.techin oder Hydrazinsulfat als 
Reduktionsmittel. (D. R. P. 2ts 626.) 

Ein derartiges SchwefelprAparat zur Bereitung vonBl'Ldem ist das "Sulfobadin", iiber dessen 
Wirkungsweise und Anwendung G; Stftmpke in D. med. Woehen8chr. 1922, 804 berichtet. 

Die Irrigaltabletten, "Holzessig in fester Form", bestehen aus einem parfiimierten Ge
misch von teilweise entwiiesertem Natriumacetat mit geringen Mengt'n Holzteer und Kreosot, 
das anscheinend mittels Magnesia in feste Form gebracht ist. Nach F. Zemlk ist es fraglich, ob 
die alkaJisch reagierendf' LOsung von 1-2 dieser Tablf'tten in 1 1 W8S8E'r geeignet ist, den fiir 
Spillungen 80 wertvollen Holzessig zu f'[setzen. (Apoth.-Ztg. 1009, 61.) . 

Der holzes·sigsaure Kalk des Randels, das an Kalk gebundene Erstprodukt der 
trockenen Destillation des Holzes (BII. II [111]), besteht aus einer w¥serigen LOsung 
von essigsaurem Kalk, dem kleine Me~en proprionsauren, buttersauren Kalkes usw. beigemischt 
sind, aus Verbindungen empyreumat18cher Stofft' mit Kalk und aus beim Behandeln mit 
Wasser ungel<ist zuriickbleibenden empyreumatischen Substanzen, denen meist "twas kohlen
saurer Kalk, etwas Ton usw. beigemiBcht iat, 1 I Holzessig enthilt ca. 34,55 g Holzgeist 
und ca. 50,0 g Essigs&ure. Roher Holzgeist bt'steht aus einem Gemisch von Methyl- und 
Allylalkohol, ....Acetaldehyd, Formaldehyd, Furfurol, Methylfurfurol, Methylithylk.eton und 
hoheren Ketonen, Aceton, Mesityloxyd, Dimethylacetal, Methylacetat, Brenzca.techin, Ammoniak, 
Methylamin, Dimethylamin, Trimethylamin, Cumol, Cimol und ~deren Kohlenwasserstoffen und 
Pyridinbasen. Vgl. (Dlngl. "oum. 218, 689). 

Zur Herstellung von holzessigsaurem Eisen, das friiher ala Rausschwammvertilgungsmittel 
und zur Holzim'prignierung starke Verwendung fand, behandelt man Alteisenstiicke mit soviel 
Holzessig, bis die braune LOsung den gewiinschten Konzentrationsgrad von etwa 10° Be erreicht 
hat. ·(poly&. Zentr.-BL 1809, 882.) 

Die Reinigung des zu Spillungen verwendeten rohen Holzessigs durch 1-2atiindiges Er
hitzen unter einem Druck von 5 Atm. zwecks Ausscheidung der oligen und kohligen Fremdkorper 
nach evtl. Vorbehandlung des Rohmateriales durch eine Art VmseifungsprozeB ist in D. R. P. 
167094 und 107227 beschrieben. , 

Zur Reinigung und Konzentration von rohem Holzessig versetzt man ibn mit sauren Sulfaten 
der AlkaJ.ien (Bisulfst) und scheidet 80 den Teer aus, der sich als oberflichliche Olschicht 
abtrellnt; Durt'h Destillation der unteren, filtrierten, weingelben Fliissigkeiten gewinnt man 
Essigsiure, die bei der weiteren Verarbeitung 87-90% essigsauren Kalk liefert. Fraktioniert 
man jedoch, 80 kann man die ersten stirksten Anteile fiir sich gewinnen und so die schwiicheren 
und das Wasst'r abscheiden. (D. R. P. 180439.) Nach dem Zusatzpatt'nt destilliert man die LOaung 
saurer AlkaJisulfate in. Girungsessig fraktioniert, und vermeidet 80 den 80nst bei der Konzentration 
des Essigs auftretenden Obelstend, ibn an eine Base binden zu mUssen, die man nachtriglich 
mittels konzentrierter Miaeralsiure wieder entfernen muB. Dif'Ber mit Bi s u1£ a t gewonnt'ne 
Essig besitzt auch in>, konzentrierton Zustande den a!igenehmen Geschmack und Geruch des Aus
gangsproduktes. (D. R. P. 140220.) - Vgl. Bd. IV [6041. 

Ein Verfahren zur Destillation von teerhaltigem 1l01zessig und zur Verdampfung teer
haltiger Aeetatl<isungen in besonders angeordneten Vakuumverdampfkorpern ist in D. R. P. 
198 882 beschrieben. 

604. Salben und Linimente allgemeine Salbengrundlagen. 
Salben sind Gemenge cheInisch wirksamer Stoffe mit tierischen oder pflanzlichen Fetten 

und Olen oder mit Mineralolen (Vaselin, Paraffin) mit oder ohne Zusatz Glyce.Jin. Sie wirken 
wirmeisolierend und schiitzend (Frostsalben), desinfizierend, heilkriftig oder bloB als schmlert'nde 
Mittel zum Geschmeidighalten der Raut je ne.ch den ZUI'itZE'n, die man mit der Salbengrundlage 
verrt'ibt. Diese Salben~u.rullage muB ffir zahlreiche VerwendungszweckP hf'fihigt sein Wasse,r 
aufzunehmen, da slch wasserhaltigt' Fette leichter india Raut einreiben lassen und inniger mIt 
ihr verbunden werd"n. Andererseite beruht die Verwendung des Glycerins in der Kosmetik auf 
der Haupteigenschaft dieses Spaltungsproduktes der natiirlichf'n Fette, begierig Wasser anz~
ziehen und sich mit ibm zu vermengen. Es ist daher nicht, wie noch hiufig geglaubt wird, ~lD 
Hauteinfettungsmittel,80ndt'm dient in verdiinntem Zustande als Einreibe- und Waschfliiss1g
keit z. B. ala Glycerinsalbe fUr zarte Raut im Gemenge mit 30% Rosenwasser und 20% Stirke
mehl oder auch als Zusatz zu Mund- und Zahnwii.ssern. 

Vber die keimtotende Wirkung der Salben, und 'lwar besonders jener, die wasser
haltiges Lanolin enthalten, gf'geniiber den Vaselin- und Fettsalben, siehe B. KiihI, Pbarm. Zentrh. 
1912, 272. Besonders hervorhebenswert ist, daB Carbolsiurt' in wasserfreien Salbt'ngrundlagen 
80 gut wie gar keine Wirkung ausiibt, weil das in dem 01 gel<iste Phenol nicht in das Plasma 
iiberzugehen ven:nag. Ebenso ist Silbemitrat vollig unwirksam, wenn man es direkt. ohne as 
vorher in Lasung oder kolloide Form zu bringen, mit der wasserfreien Salbe verr~ibt. 

Die wichtigsten Ausgangsmaterialien fiir diese Priparate sind fette Substanzpn verschiedener 
Konsisten&, vom Mandel-, Oliven- und Senfol bis zu Lanolin, Cacaobutter und Walrat. Wachs 
und Vaeelin sind ebenfalls, ebenso wie Glycerin, wichtige Grundkorper. 
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Die Linimente, das sind salbenartige Mischungen ffir kosmetische und Heilzwecke, gewinnt 
man durch kalte Verseifung von Olen bzw. durch Mischung von Seifen mit Sprit und Ammoniak. 
In letzterem Faile erhiiJt man so das Seifenlinimf'nt, andere derartige Produkte erhalten ihren 
NameD durch den beigemengten wirksamen Bestandteil. So gewinnt man z. B. fliissiges Kresol
Ii ni me n t durch Emulgierung von 300 g LeinOl mit einer warmen LOsung von 40 g reiner Natron
lauge in 150 ccm Wasser, Zufiigung von 500 g Kresol nach 12stiindigem Stehen der Emulsion 
und schlieLllicbe Verdiinnung des Ganzen mit Wasser auf II. Diese LOsung ist mit Wasser ebenso 
in jedem VerhiiJtnis mischbar, wie das Seifenliniment aus 53 g Olivenol, 7 g Atznatron, gelOst 
in 25 cem W888er, 25 cem Sprit, 45 g Campher, 10 g Rosmarinol, beide gelOst in 675 ccm Sprit 
und W888er, bis der Rauminhalt der Fliissigkeit 1 I betr~. Zur Herstellung des Linimentum 
saponis mollis vf'rriihrt Dian die heiJ3& LOsung von 5lj,9 g Atzkali in 180 ccm Wasser 10 Minuten, 
bis zur Bildung einer kla.ren fliissigen Seife mit 279,5 g CottonOl und 180 oem Alkohol, lii.Llt 1 Stunde 
steben, ftigt soviel Sprit ~u, daLl die Masse fliissig wird, mischt dann aberma1s 200 ccm Sprit. 
112,5 cem W888er und 20 oem LavendelOl bei und fiillt mit Alkoholauf 1000 Raumteile auf. Ebenso 
entsteht das fl iich tige Liniment aus 23 Tl. OlivenOl, 1 Tl. Mohnol und 1 Tl. Ammoniak und in 
abnlicher Weise erhiiJt man den sog. Opodeldok, das ist Campherseifenspiritus, und das Lini
mentum ph08phoratum, eine LOsung von Phosphor in fettem 01. (F. Me .Jordan, Zentr.-BL 1919, 
IV, 100.) - Vgl. [886], (008]. 

Liwmentum ammoruatum bnn man auch mit 170 g Fetron [606] als Grundlage und 350 g 
gelbem Vaselinol" derselben W888ermenge und je 300 g Kalkwasser und IOproz. Ammoniak 
herstellen. (pharm. Ztg. M, 64.) 

Zur Herstellung eines Ersatzprii.parates ffir Linimentum ammoniatum schmilzt man 
in einar Schale 60 g Stearin und gieLlt die Schmelze in diinnem Strahle in ein kochendes Gemisch 
aus 700 E$ W888er und 40 g Salmiakgeist. Auf gelindem Feuer riihrt man die Mischung so 
lange, blS die Schaumbildung aufbort, ersetzt d88 verdunstete Wasser und lii.Llt unter ofterem 
Riihren erkalten. 4 Teile der erhaltenen Seife geben mit 1 Tl. Salmiakgeist gemischt einen voU
kommenen Ersatz ffir d88 Liniment. (Prant, Apoth.-Ztg. 1917, 116). 

. Uber die Herstellung besonders prii.parierter fester Fettstoffe ffir k08metische, medi
zinische oder Schmierzwecke durch Behandlung von Stearin, Butter, Wachs, Walrat usw. mit 
Kalkhydrat und 13-15% CbIorschwefel in der Wii.rme wii.hrend 1-2 Stunden siehe D. R. P. 
00 043 und 60 644. . 

Eine weiche gleichmiiLlige Salbe~undlage erbii.1t man durch Verriihren der heiJ3en AuflOsung 
von Oleinnatronseife in GlycerIn bis zum Erkalten. (D. R. P. 172679.) 

. Nach D. R. P. !16 140 vermengt man zur Herstellung von Salbengrundlagen 40 Tl. 
Olsa.ure, 20 Tl. Alkohol und 8 Tl. :K8lilauge 1 : 1, fiigt 100-200 Tl. MineralOl hinzu und sodann 
so viel Ceresin, Wachs oder Paraffin mit oder ohne Wasser, daLl man ein salbenartiges Produkt 
erhii.1t. Auch Seifen lassen sich mit dieser Misch~ von alkoholischer Olseife und Mineralol 
,:~reinigen. Man erhii.1t so Emulsionen, die dadurch m konsistente salbenartige Korper iiberge
f~t werden konnen, daLl man Wasser zusetzt bzw. mit Ceresin vermischt; die sonst iiblichen 
MlSchungen gaben mit W888er nur dickfliissige, wenig haltbare Emulsionen. 

Zur Herstellung von Salbenersatzprii.paraten, die Arzneistoffe unmittelbar zu iiber
tragen vermogen und mit Spiritus oder Fetten leicht abW88chbar sind, Wasser ~egeniiber jedoch 
Bestii.ndigkeit zeigen und fest haften, behandelt man Harzsii.uren mit balogenislerenden Mitteln, 
z. ~. Laricinolsaure, C.oHaoO., in Tetrachlorkohlenstoff mit Jod und Dreifachchlorjod in Eis
b~SIg! entfernt letzteren und d88 iiberscbiissige Jod, destilliert soviel Tetracblorkohlenstoff ab, 

IS erne zii.he dunkelrotbraune Masse verbleibt, mischt sie mit 1/10 ihres Gewicbtes Nitrocellulose 
And lOst das Ganze, enthaltend 25% Dijodlaricinolsaure und 2,5% Dinitrocellul08e in 72,5% 

theralkohoI. (D. R. P. Anm. St. 14 661, KI. 120.) 
l" Nach D. R.P. 242801, Zusatz zu 236264[380] erbii.1t man Emulsionen a.uswii.sserigen Seifen
Fosu~en ffir pharmazeutische Zwecke, wenn man Seifen oder W88BerlOsliche BaIze der reinen 
~ttsa.uren, z. B. 1 Tl. olsaures Ammoniak in 100 Tl. destilliertem Wasser lOst und die LOsung 

mIt SaJz- oder Borsaure lackmusneutral stellt. 
Uber Salbengrundlagen berichtet femer Dahse in Sellens.-Ztg. 1919, 494. 

600. Mineralfett· (vaselin-)haltige Salbengrundlagen. Vasogen. 
~ur ~winnung einer zarten, von der Haut leicht resorbierbaren Salbe vermischt man fliissiges 

Vaselm mIt der wiisserigen LOsung des betreffenden Heilstoffes und setzt Cholesterin oder einen 
~~c~kohol zu. (AreUendorf und Kopp, Sellens.-Ztg. 1904, 300.) Siehe auch d88 folgende 
"'~pItel r606]. 
1905Zur :Er~ohung der Wasseraufna.hmafii.h~keit von V88elin setzt man ibm nach Pharm. Zentrh. 

, 087 dIe Alkohole des Walrats, chineslSchen Wachses oder Bienenwachses zu. 
1 Zur Gewinnung von Kerzen-, Salben-, Schmiermaterial u. dgI. erhitzt man nach D. R. P_ 
d 86.917 Abkommlinge aromatiscber B88en (und zwar sind ebensowohl saure- als auch Alkyl
d erlVa.te verwendbar) ffir sich allf'in oder im Gemenge mit Fetten und fettartigen Korpern, wo-

urch der Schmelzpunkt der letzteren wesentlich erhoht wird. Erhitzt man z. B. V88elin vom 
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Schmelzpunkt 29° mit 10%Stearinsiureanilid,so erhii.lt maneine unterdemNamen"Fetron" 
im Handel befindliche Salbengrundlage yom Schmelzpunkt 70°. 

Nach D. R. P. 198 699 erhilt Vaselin nach 20-24stiindigem Erhitzen auf 180° die Eigen
Bchaft, in erheblicher Menge Wasser zu binden, wodurch es gut verstraichbar wird (wie Naphthalan) 
unci fiir kosmetische und medizinische Zwecke basser verwendet werden kann als das unbehandelte 
Vaselin. 

Zur Herstellung einer Salbengrundlage, die mehr alB 100% Wasser aufzunehmen ver
mag, vermischt man nach D. K. P. 243 661 6 Tl. Paraffin yom Schmelzpunkt 64°, 3 Tl. fliissiges 
Paraffin und 2 Tl. Olsiure durch Schlagen bis zur Homogenitit und erhii.lt so eine Masse, der 
man fiir 25 Tl. eine LOsung von beispielsweise 80 g Jodkaliwn in 100 g Wasser zusetzen kann, 
ohne daJ3 Trennung eintritt. Die Salben sollen auch dann geruchlos bleiben, wenn das ange
wandte Arzneimittel selbst stark riecht und sollen die Haut nicht reizen. Eine solche aus 92% 
MineraIfett und 8% Wasser bestehende, parfiimierte, mit Alkanin rosa gefiiorbte Salbe war unter 
dem Namen "Graciola" im Handel. 

Zur Herstellung von Salben setzt man 600 Tl. angewiiormtes Milchserum, in dem das 
wirksame Arzneimittel gelOst sein kann, allmiihlich einer Anreibung von 40 Tl. Vaselin und 20 TI. 
Tragantpulver in 30 Tl. Spiritus zu und erhii.lt so eine Serumsalbe, die wesentlich fester und ziiher 
ist alB Wassersalben gleichen Fliissigkeitsgehaltes, so dal3 man diesen Serumsalben bei gleicher 
Konsistenz mehr Fliissigkeit einzuverleiben vermag. tlberdies ist das Milchserwn seiner Zusam
mensetzung iiach verwandt mit dem Serwn der zu behandelnden Hautpartien, so da13 beim Ein
tritt der Salbe kein osmotischer Gegendruck entsteht und die Haut die Salbe rasch absorbiert, 
ohne da13 Fettigkeit oder Klebrigkeit zuriickbleiben. Die Serumsalbe lOst schliel3lich aus den 
tierischen Zellen nicht wie die Wassersalbe Salze und Nii.hrstoffe heraus, so da/l die Korperzellen 
im Wachstum befOrdert werden. (D. R. P. 281 676.) 

Die beiden Kunstvaselinprodukte Merzalin, weil3 und gelb, enthalten neben 10-12~~ 
Wasser und Mineralfett (MaschinenOl) rund 40 bzw. 44% mineralischer Bestandteile und sind au~ 
diesem Grunde als SalbengrundIagen zu verwerfen. (Apoth.-Ztg. 80, 806.) 

Um das WaBserbindungsvermogen des Vaselins zu steigern behandelt man es (und zwar 
100 Tl.) nach D. R. P. 197662 bei etwa 100° mit 50 Tl. Chloratlosung, deren Salzgehalt 5% 
yom Vaselingewicht betrigt, unter Zusatz der berechneten Menge Schwefelsiure bis das Wassel' 
verdampft ist und die Dimpfe nach Chloroxyden riechen. Man f~ dann 25 TI. Wasser hinzu. 
kocht und setzt das..v erfahrpn fort bis das Vaselin imstande ist, dIe dreifache Menge seines Ge
wichtes an Wasser zu binden. Dann zieht man die Lauge ab und wiischt das ei- bis goldgelhp 
Produkt mit Wasser aus. Die ChloratlOsung kann nach einer Abinderung des Verfahrens durch 
andere oxydierende Stoffe, z. B. organische oder anorganische Superoxyde ersetzt werden. (D. K. P. 
200428.) 

AlB Salbengrundlage eignen sich nach D. R. P. 801666 die Bynthetischen oligen Kohlen
wasserstoffe, die man durch Kondensation von Naphthalin und seinen Derivaten mit Aralkyl
halogeniden in Gegenwart von Eisenkatalysatoren in der Wirme erhii,lt. 

Das unter dem Namen Vasogen (Abkfirzung von Vaselinwn oxygenatwn) im Handel be
findliche wertvolle Salbenpriparat wird durch teilweise Oxydation von Vaselinol mittels kom
primierten Sauerstoffes unter Btarkem Druck in der Wii.rme erhalten. Die gewonnenen Produkte 
reagieren, da man dem 01 von vornherein zur Erhaltung der Emulgierbarkeit etwas Ammoniak 
zusetzt, schwach alkalisch und behalten hei Aufbewahrung in luftdicht BchlieLlenden Gefii,Llen 
Jahrelang die Fii,higkoit sich mit Wasser zu emulgieren und auch Korper aufzunehmen, die selhst 
m Wasser unlOslich Bind. (Lohr, Zeltschr. r. angew. Chem. 1894, 444.) 

AlB Vasogenersatz, besonderB zur Nachahmung des Vasogenwn Bpisswn, erwii,rmt ~n 
100 Tl. fliissiges Paraffin oder VaselinOl und 50 Tl. Olein mit je 25 Tl. Ammoniak und SpirItus 
unci erhii.lt ein kIares, hellgelbes 01, das sich-mit W8&<Jer haltbar emulgiert, klar mit Chloroform, 
TerpentinOl oder KreoBOt mischt, Jod lOst und im Gemenge mit Chloroform auch Campher z~ 
100en vermag. Aus Vaselin erhii,lt man ebenso eine Balbenartige, mit Wasser in jedem Verhii,ltru;; 
mischbare Masse, die diesel ben Eigenschaften bef!itzt wie das fliissige Priparat. (G. Koch, Pharro. 
Zentrh. 1900, 681.) 

Zur Herstellung eines VaBolimenteB, das Salicylsii,ure u. dgl. klar lOst, mischt man na.ch 
Pharm. Ztg. 1908, 840 unter krii,ftigem Schiitteln 7 Tl. 30proz. Ammoniak, 7 Tl. 91proz. WelD-
geist, 41,5 Tl. gelbes VaselinOl und 41,5 Tl. Olein. .. 

Es sei darauf hingewiesen, dal3 die iu/lere Anwendung von Vase Ii nol als ErBatz ffir Olivenol 
bei Einreibungen nicht unbedenklich ist, da Salben dieser Art in einzelnen beobachteten Fii,llen 
bedrohliche Vergiftungserscheinungen nach sich zogen. (0. Salomon, Munch. med. Wocht'nschr. 
1917, 611.) 

606. W ollfettsalben. Laneps. Kolloidales Wollfett. 
Ober die Verwendung des Lanolins und der Kakaobutter zur HerBtellung kOBmetischer 

Priparate siehe die Angaben von F. A. Marsek in Amer. Perfum. 14, 162 u. 196. 
Von verBchiedenen Seiten wird alB bef!te und einzige Salbengrundlage eine Miscbung VO!! 

60 Tl. weil3em Vaselin und 40 Tl. Wollfett empfohlen, wihrend die unter dem Namen "Funda.l 
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im Handel befindliche Salbengrundlage -aus Wollfett mit 30% Vaselin und 6% Wasser besteht. 
(C. ManDich und L. Schwedes, Apoth.-Ztg. 27, 790.) 

Auch die Salbengrundlage "Novitan" des Handels besteht nach Angaben von Ch. Stoeber aus 
einem Gemisch von Lanolin mit Vaselin. (D. med. Wochenschr. 1922, 324.) 

Das Unguentum neutrale des B. A. V. besteht aus 15 Tl. Wollfett, 27,5 Tl. Ceresin und 
57,7 Tl. VaselinOl, denen man zur Herstellung einer wasserhaltigen Sal be 20% Wasser zusetzt. 
(Apoth.-Ztg. 31, 143.) 

Nach Pharm. Zentrh. 1911, 743 wird eine fiir kosmetische Zwecke geeignete Lanolinmischung 
erhalten aus 65 Tl. Wollfett, 20 Tl. Wasser und 13 Tl. fliissigem Paraffin. 

Eine gute Hautcreme erhii.lt man nach Seifens.-Ztg. 1911, 1234 durch Verriihren eines ge
schmolzenen Gemenges von 1200 g Lanolin, 900 g ErdnullOl, 300 g gebleichtem Bienenwachs, 
300 g Walrat und 800 g Vaselin mit 1700 g warmem, destilliertem Wasser; man parfiimiert z. B. 
mit 30 g GeraniumOl, 10 g BergamotteOl, 20 g PalmarosaOl und lO g Moschustinktur. 

Die Herstellung des fiir kosmetische Zwecke vielfach verwendeten "Lanesins" aus rohem 
Wollfett durch Oxydation mit iibermangansaurem Kali oder Chlorkalk, Extraktion des Gemisches 
mit Alkohol zur Gewinnung eines weichen Fettes, mit Benzin oder &chwefelkohlenstoff zur Ab
scheidung der festeren und schlielllich mit Ather zur Gewinnung einer wachsiilinlichen Masse 
ist in D. R. P. 42172 beschrieben [320). 

Durch Behandlung von Wollfett mit Formaldehyd erhiilt man nach D. R. P. 116310 
das "Lanoform", eine in heillem Zustande nach Formaldehyd riechende, zur Herstellung von 
Salben oder Seifen dienende Substanz, die einen wohltatigen Einflu13 auf die Haut ausiibt. 

Zur Herstellung stark wasseraufnahmefiihiger Salbengrundlagen verschmilzt man Vaselin 
mit etwa 1% des alkoholartigen Stoffes, den man erhalt, wenn man die 'Vollfettalkohole mit 
Methyl- oder Athylalkohol extrahiert. Das Vaselin vermag so 150-200% Wasser aufzunehmen, 
und liefert dementsprechend mit wii.sserigen Losungen von Medikamenten oder kosmetischen 
Mitteln jahrelang haltbare Praparate. (D. R. P. 167 849.) 

Eine derartige Wollfettsalbengrundlage, deren \Vasserbindekraft durch Zusatz von Vaselin 
oder Fettstoffen bis iiber lOOO% gesteigert werden kann, kommt in reiner Form oder mit Wasser 
oder mit Talkum gemischt als Valan in den Handel. (Apoth.-Ztg. 1917, 228.) 

Eine Hautcreme, die, ohne unangenehm zu riechen, die desinfizierenden und antiseptischen 
Eigenschaften des Petroleums besitzt, stellt man nach D. R. P. 241 060 her durch Erwarmen 
v.on Lanolin, das man langere Zeit auf 55-60° erhitzt hat, mit etwa 30% einer 10grii.digen wii.sse
ngen PottaschelOsung, worauf man nach dem Erkalten 10% Petroleum zusetzt. Man erhalt so 
eine vollkommen geruchlose, stets weich bleibende, in der Farbe unveranderliche Masse, die das 
Petroleum nicht abscheidet und von der Haut vollstandig resorbiert wird. 

Ein dEm Wollfett chemisch nahestehendes steriles und wie Vaselin geschmeidiges Produkt 
erhiilt man durch Behandlnng von BienenwRchs und VaselinOl mit Acetal, wobei einf) chemische 
Umsetzung der Wachsester, ('ine Umlagerung der Wachsalkohole in 01 und zugleich eine Reini
gung der geschmolzenf'n Massen erzielt wird. Das als Ade ps cerae bezeichnete Praparat nimmt 
unter Erwarmen und Kaltriihren bis zn 35% Wasser und beirn weiteren Einreiben noch mehr 
'Yasser auf, das die Masse dann harter macht. Setzt man nun abermals 5% Vaselinol zu, so wird 
sle wieder geschmeidig nnd vermag wieder Wasser aufzunehmen. (Apoth.-Ztg. 34, 220.) 

. Durch Mischen oder Verschmelzen von Metacholesterin mit Fetten oder Olen (z. B. 
mit 2% Vaselin) kann man deren Aufnahmefiihigkeit fiir Wasser ganz bedeutend steigern trod 
so Salben herstellen, die iiber 500% ilires Fettgehaltes an Wasser eimlchliellen. (D. R. P. 32-1012.) 
Nac~ dem Zusatzpatent brancht man das Cholesterinderivat nicht Zll isolieren, sondern kann 
u~mlttelbar das BI ut· oder Gehirnfett oder diejenigen tierischen Organbestandteile verwenden, 
die das Metacholesterin enthalten. (D. R. P. 329605.) Man erhalt das Metacholesterin yom 
S?hmelzpunkt 1400 aus Cholesterin durch Einwirkllng gelinde wirkender Oxydationsmittel bzw. 
d~ekt aus Ochsenhirn oder Blutfett, die sehr cholesterinreich sind, durch Extraktion mit 
Lo~ungsmitteln und fraktionierte Aufarbeitung des Extraktes der zuerst Cholesterin nnd beirn 
welteren Einengen Metacholesterin ergibt. Die Eigenschaften des Praparates sind in D. R. P. 
318 900 und 318 901 beschrieben. 

Nach D. R. P. 330 60S erhalt man ein Cholesterinderivat in wiisserig kolloidaler Losung 
aus de~ nach D. R. P. 318900 erhaltbaren Metacholesterin durch langere Behandlung mit 'Vasser, 
evtl. bel Gegenwart eines fliichtigen organischen Losungsmittels, das man dann verdunstet oder 
wegkocht. 

Dber die Wirkungsweise einer nellartigen, HUS hochmolekularen Kohlenwasserstoffen zu· 
sanu:nengesetzten Salbengrundlage, die nnter dem Namen Lane ps inl Handel ist, wie Lanolin 
aussleht, bis zu 50% Wasser aufzunehmen vermag und keine Reizwirkung ausiibt. siehe Apoth.
ftg. 31, 568, ferner Pharm. Ztg. 61, 744, woselbst Rapp Vorschriften flir die Herstellung gebrau?h
lcher Salben mit dieser neuen Grundlage mitteilt. Laneps wird aus dem durch KondensatlOn 
~ochmolekularer aromatischer Kohlenwasserstoffe gewonnenen Lan e p sol bereitet. (Glombltza, 

• med. Wochenschr. 1917, 1427.) .. .. 
p Zur Herstellung haltbarer kolloidaler Losungen von 'Vollfett, Harz, ~Icrous~l ~der 
.hosphor behandelt man die Stoffe mit einem Losungsmittel, das sie in krystallOldaler HInsICht 

~.?ht nennenswert losen kann, bei so hoher Temperatur, unter entspreche!ldem Dberdruc~ und 
ahrend so langer Dauer, daJ3 eine kolloidale LOsung zustande kommt. dIe man dann bel nor

malem Druck durch eine Abkiihlvorrichtung zur schnellen Abkiihlung bringt. lim sie im Normal-
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zustande haltbal' zu machen. Zur Erzielung einer geringeren KorngroBe und besonders guter 
Haltba.rkeit setzt man dem zu 100enden Stoff vor oder nach 'Oberfiibrung in den kolloidalen Zu
stand einen Schutzelektrolyten EU. Man erhitzt z. B. 1 Tl. ~ben Phosphor und 1000 Tl. Wa.sser 
im Autoklaven unter Riibren auf 200° (15 Atm.) und zapft die kolloidale LOsung durch eine Kiihl
schlange abo Ebenso arbeitet man, jedoch unter Zusatz von 0,018 Tl. Na,CO. als Schutzkolloid, 
wenn man eine Losung von 10Tl. Wollfett in 9OTl. W8.88er herstellen will. (D. R.P.29IH84.) 

'Ober Herstellung und Eigenschaft des kolloidalen Harzes siebe W. Pollmann, Chem.-Ztg. 
1920, 978. 

007. Fettfreie Salbengrundlagen. Glycerin. und Fettersatzsalben. 

Die ersten Glycerinsalben oder -cremes verfertigte Simon aus Weizenstirke mit reinem 
Glycerin im Wa.sser- oder Dampfbade. 1 Tl. Stirke mit 7 TJ. Glycerin geben eine sehr weiche, 
mit 5 Tl. Glycerin eine dem Schweineschma.lz ihnliche, mit 3-4 TI. Glycerin eine steifE"l'e salben
anige Masse. (Polyt. Notlsbl. 1869, Nr. 14.) 

Zur mOglichst feinen Verteilung der wirksamen Salbt>nbestandteile verreibt man diese mit 
Stirke, schlii.mmt das Gemenge mit Wa.sser an und bringt die Stirke zum Quellen, wodurch 
die Ingrt>diertzien in ihre feinsten Teilchen gespalten und in der Masse verteilt werden. (D. R. P. 
266 041.) 

Zur Herstellung des "Glyconins", eines kosmetischen, die Luft abhaltenden. heilend wirken
den Pripa.ra.tes, emulgiert man 5 g Glycerin mit 4 g Eigelb. Das Mittel basitzt Honigkonsistenz, 
ist fettsalbenartig und unverinderlich an der Luft. (Polyt. Zentr.-BI. 1869, SO.) 

'Ober Herstellung von Glycerintoilettencreme mit Tragant- statt Carragheenschleim 
siehe M. Rehwald, Apoth.-Ztg. 28, 1078. 

Eine wasserfreie, 100liche Salbengrundlage wird nach A. Stephan, Dermat. Zentr.-Bl., 
14.lahrg., Nr. 6, hergestellt durch Verreiben von 3g Tragant mit 5 g Spiritus und 50 g Glycerin; 
setzt man 60 Tl. dieser Mischung 30 Tl. einer Kaliseife und 10 Tl. Formaldehyd zu, so erhilt man 
eine Salbe gegen FuJ3schweiJ3 aus 90 Tl. der Salbengrundla.ge mit 10 Tl. weiBem amerikanischem 
Vaselin und etwas Himbeerrot wird eine Lippenpomade erhalten, aus 15 Tl. Naphthol, 15 Tl. 
Kaliseife, 15Tl. Spiritus und 100 Tl. der Salbengrundlage stellt man eine Kritzesalbe her. 
Aus 45 Tl' der Salbeiigrundlage, 48 Tl. 3proz. BorsiurelOsung, 2 Tl. Menthol gelOst in 5 Tl. Spiritus 
unter Zusatz von etwas Adrenalin wird eine Schnupfensalbe erhalten. Diadermin ist eine 
Hautcreme, die aus 85 Tl. Stea.rinsiure, 25 Tl. Salmiakgeist, 40 Tl. W8.88er und 350 Tl. Glycerin 
besteht . 

. Nach E. Richter lassen sich in pha.rma.zeutischen Prip~aten groBe Mengen Glycerin ersparen, 
wenn man es durch die iiblichen, aus Fettsiuren bereiteten Seifenpriparate, wie Sapokalinus, 
Liqu. Cresoli Saponat, ersetzt. (Apoth.-Ztg. 80, 0401.) 

'Ober Glycerinersatzmittel fUr therapeutische und k08metische Zwecke berichten ferner 
A. Cantzler und A. Spltzgerber in D. Parliim.-Ztg. 1917, 68. Vgl. [808]. 

trber verschiedene wihrend des Krieges notwendig gewordene Ersatzfette fUr Salben, z. B. 
Schweinefett aus Wollfett und festem'oder fliissigem Paraffin oder Kunstlanolin aus 3 Tl. gelbem 
Wachs, 7 Tl. Paraffin und 90 Tl. Vaselin; ihre Herstellung und weitere Verarbeitung wird in 
Pharm. Ztg. 61, 91, 92, 100 und in Apoth.-Ztg. 81, 84 berichtet. 

'OberHerstellung einer Salbengrundlage fUr fettfreie Salben siehe F. P. 4M 742, [208]. 
Zur Herstellung salbenartiger, gelatinOser Massen zu medizinischen, kosmetischen oder 

GenuJ3zwecken, setzt man alkoholischen CelluloseacetatlOsungen nach D. R. P. 268489 als Er
weichungsmittel je nach dem Verwendungszweck verschiedene itherisc~ Ole, Z. B. Gaultheriao! 
oder Heliotropin (als Riechstoff), zu, die LOsungsvermogen fUr Acetylcellulose besitzen. 

_ Lotional ist eine fettlose Salbe aus Zinkoxyd und voluminOsem Aluminiumhydroxyd. 
(Pharm. Ztg. 61, 668.) 

Nach F. P. 892478 hat die in Wasser 100liche Lactose die Eigenschaft, bei Oegenwart von 
Boraten, Salicylaten, Oleaten usw. mit Korpem, die sonst unlOslich sind, W8.88erlOsliche Mischungen 
zu geben. So erhilt man ein sonst unlOsliches Toilettenmittel, das sich im Wasser klar lOst, sUS 
20 g Veilchenw~, 80 g sulforicinsaurem Ammoniak und 500 g Lactose. Eine antiseptische 
Seife wird ebenso hergestellt aus 20 g Phenol, 40 g Natriumsulforicinat in konzentriert wisseriger 
LOsung und 300 g Lactose. 

Als Schmiermittel und Salbenersatz eignet sich ein evtl. sterilisiertes Gemisch neutrsler 
milchsaurer Alkalisalze mit Talkum. An Stelle der Milchsiure konnen auch Glycerinsii.ure 
oder Glykolsiure Verwendung finden, deren Salze ebenfalls vollig neutral reagieren und hohe 
Aufnahmefihigkeit fUr Wa.sser besitzen. (D. R. P. 298827.) 

Eine zu Pasten, Salben, Waschmitteln, Putzmitteln und Kunstma.ssen verarbeitbare Mischung 
erhilt man aus Modellierton und der konzentrierten LOsung von milchsaurem Alkali oder 
Ammoniumlactat. (D. R. P. 825 868.) 

Ala Salbengrund)age eignet sich auch Kieselsiuregallerte, die man durch Erstarrenlassen 
des aus W8.88erglas mit iiberschiissiger Siure hergestellten Sols gewinnt. Man entfernt die laslichen 
Salze durch Auswaschen und verreibt die Brocken mit dem halben Gewicht Glycerin od~r 
GlycinaJ, um ibm schlieJ3lich kosmetische oder Hl'ilpriparate einzuvE"l'leiben. Die Salben sind m 
Tuben haltbar. (LIese gang und Abelmann, Pharm. Zentrh. 80, liU.) 
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Zur Bereitung ~ioDSfihiger Salben. Fasten. Gelees oder Cremes mischt man 100 g 
Kieselsi.uregallerte. die 12% Kieselsiure enthilt. mit 5 g Glycerin oder 10% Paraffin, Vaselin 
oder PerubalsBm. (D. B. P. aiD 672.) 

608. Heilmittelsalben: Queeksilber, Edelmetallkolloide. 
Zur Herstellung von tierische EiweiBstoffe und Quecksilbersalze enthaltenden Saloon ver

reibt man die Salze zuerst mit den Fetten, und dann erst mit dem EiweiLl, 80 daO dieses die 
QuecksilbersaJze nicht an sich zu binden vermag. (D. B. P. 207 276.) 

Nach einer Beobachtung von G. Fontes vermag Schmalz, mit 5% Cholesterin und soviel 
Wa.sser als die Mischung aufnehmen kann, gemischt, die 30fache Menge QuecksitOOr aufzunehmen 
und in eine bestif.ndige pue SalOO iiberzufiihren, die in dieser konzentrierten Form mit jenem Fett 
oder sogar mit Vaselin verdiinnt werden kann. (Zentr.-BL 1920, II, 787.) 

Cle mi ni t besteht. und zwar in halbstarker Handelsform. aus einer wasserreichen, mit 
LavencMol parffunierten Salbengrundla.ge. die 10% Zinkoxyd, 5% weiJ3es QuecksilOOrprii.zipitat 
und 2% Stirke enthilt. (Co Mannlch und S. Kroll, Apoth.-Ztg. 29, 81.) 

Zur Bereitung einer Schut2'S8lbe gegen s~hilitische Ansteckung vermischt man 10 g aus 
Sublimat gefilltes Calomel, 10 g krystaJIislertes Ma.gnesiumchlorid, 7 g Bicarbonat, 0,15 g 
Thymol, 9,35 g Campher, 15 g Glycerolat von Stirke, 15'g ArachisOl, 20 g wasserfreies Lanolin 
und 25 g destilliertes W888er. Das gefillte Calomel gibt dem Mittel vollige Zuverlissigkeit; die 
Pomade greift die Schleimhiute nicht 8.n.. (Zentr.-BI. 1919, IV, 29.) - Vgl. [476]. 

Zur Herstellung von Salben, die anorganische Kolloide enthalten, vermischt man 
MetallsaJzlOsungen (oder Sulfide) mit Wollfett oder den aus ibm mit AlkaJien erhaltbaren unvero: 
seifbaren Produkten und fiihrt die Metallsalze durch Zusatz geeigneter LOsungen in Oxyde, Carbo
nate, besische SaJze, Metane oder auch freien Schwefel iiber. Die erhaltenen SalOOnpriparate werden 
dann durch Wesch- oder LOsungsmittel von den entstandenen NeOOnprodukten OOfreit. Sie ent
halten die wirksamen Bestandteile in sehr feiner Verteilung. Man lOst z. B. 1,5Tl. Goldchlorid 
in 5 Tl. Wasser und 1,2 Tl. Natriumhydroxyd in 5 Tl. W888er, fiigt 8,5 Tl. erwirmtes Lanolin 
hinzu und reduziert des Goldchlorid z. B. mit Formaldehyd zu kolloidalem Gold. Man entfernt mit 
heiCem W888er a.lle NeOO~F.odukte und trocknet die blauviolette bis violettrote SalOO im Vakuum. 
Zur Gewinnung eines 10% Palladi um als kolloidales Pa.lladiumhydroxydul enthaltenden Woll
fettes lOst man 1,7 Tl. Pa.lladochlorid (l Tl. Palladium) in einer heil3en Mischung von 2 Tl. Wa.sser 
und 1 Tl. rauchender Salzsiure und verreibt die kiihle LOsung mit 9 n. schwach erwirmtem, weichem 
Wollfett in kleinen Portionen. Man fiigt der rotbraunen Masse nun weiter ebenfaJIs in kleinen 
Anteilen unter st&ndigem Riihren eine LOsung von 2 Tl. calcinierter Soda in 4 Tl. W 888er bei und 
fiihrt so das Chlorid in PaJIadiumhydroxydul iiber. wobei die freiwerdende Kohlensii.w-e die dunkler
werdende SalOOnma.sse blasig auftreibt. Nach einigem Stehen und wiederholtem VerreiOOn der 
Masse entfernt man den Sodaiiberschu13 und das entstandene Kochsa.lz mit 50--600 warmem 
Wa.sser oder durch UmlOsen aus dem 5-6fachen Volumen niedrig siedenden Petrolii.thers und 
erhilt nach dem Trocknen im Vakuum OOi 40-500 (nach der Wa.sserOOhandlung) eine Saloo, die 
13,2% kolloidales Pa.lladiumhydroxydul enthilt. (D. IL P. 288 811.) 

Nach dem Zusatzpatent liCt sich das Verfa.hren auch auf die iibrigen Meta.lle der Platingruppe: 
Rhodium, Iridium, Osmium und Ruthenium ausdehnen. Man arOOitet dann zur Herstellung eines 
l~% Rhodium ale kolloidales Hydroxyd enthaltenden SalOOnkorpers in der Weise, daO man 
dIe einem Teil Rhodiummetall entsprechende Menge des kiuflichen Chlorides (2,71 Tl.) unter 
Zusatz von wenig konzentrierter Salzsiure (um die Loslichkeit zu erhohen) in moglichst kon
zentriert wisseriger LOsung innig mit 9 n. schwach erwirmtem Wollfett verreibt, zur Er
zeug~ des kolfoidalen Hydroxydes die notige Menge konzentrierter SodalOsung in kleinen 
Anteilen zuknetet und die SalOOnmasse nach einigem Stehen und Auswaschen mit Wasser 
vorsichtig trocknet, oder nach der im Hauptpatent beschrieOOnen Art durch LOBen in Petrolither 
UOf .. d Fillen mit Alkohol in Produkte mit hoherem Gehalt an kolloidalem Metallhydroxyd iiber-
iihrt. Der erhaltene ora.ngegelOO SalbenkOrper wird nach entsprechender Reinigung von allen 

Wollfett 1000nden Fliissigkeiten als Organosol aufgenommen. Wihrend das Rutheniumorga
n.?sol dunke1braun, jenes des Osmi ums schwarzbraun ist, zeigt der iridi umhaltige SalOOn
korper je nach der OxydatioDSBtufe des Iridiums braune bzw. schmutzigblaue Firbung, woOOi 
!r(OH). bei li\.ngerem Stehen an der Luft a.llmihlich in blaues Ir(OH), iibergeht. (D. R. P. 289 820.) 

Zur Herstellung haltbarer, bei gewohnlicher Temperatur fester Priparate aus Organo
~olen und Fettkorpern lOst man z. B. 1 n. des nach D. B. P. 288 811 gewonnenen Organosols 

es Palladiumhydroxyduls mit 20% Palladium unter gelindem Erwirmen in einem Gemisch 
Von 9Tl. Palmin- und 1 n. Caprinither, letzteren zur Erniedrigung des Schmelzpunktes und stellt 
t~ qanze mit dem gleichen Gemisch auf den gewiinschten Metallgehalt ein, also z. B. auf 10 Teile 
~ eme LOsung mit 2% Palladiumgehalt. Das OOi Zimmertemperatur fest werdende LOsungs

Ill~ttel verhindert dann, wenn man ein Wollfettorgan0801 in einem derartigen Fett oder Fettge
Illte~Sch, des sich OOi gelinder Wirme verfiiissigt, lOst, ein Zusammenflocken der kolloidalen Metall-
(..!lchen, die so in dem festen LOsungsmittel fixiert und dadurch unbegrenzt haltbar werden. 
v. R. P. 284819.) 
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609. Heilmittelsalben mit vorwiegend anorganischen wirksamen Bestandteilen. 

Nach E. P. 19868/1909 wird ein antiseptisch wirkendes kosmetisches Prii.parat hergestelJt, 
HUS einem Gemisch von 6 Tl. Borsaure, 2 Tl. Acetanilid, je 1 Tl. Chininsulfat und Chininhydro
chlorid mit 10 Tl. Kakaobutter. 

Zur Herstellung von Borglycerinsalbe mischt man nach Hager, S. 21, 20 g Lanolin, 5 g 
Olsii.ure, 5 g Glycerin, 5 g Borsaure und 65 g Vaselin. 

Zur Herstellung einer heilkraftigen, antiseptischen Creme emulgiert man nach Techn. Rundsch. 
1910, 211 10 g wasserfreies Lanolin, 50 g OlivenOl und 50 g essigsaure Tonerde und parfii
miert das ProduJet z. B. mit Haiko-Maiala. [493.] 

Rinosalbe b steht aus einer harten, wachshaltigen Salbengrundlage, die neben Terpentin 
und Eigelb 1 % Borsii.ure und 0,3% Salicylsaure enthaIt, jedoch kein WiRmutsubgallat, wie in der 
Deklaration behauptet wird. (C. Mannich und S. Kroll, Apoth.-Ztg. 29, 142.) 

Eine Kratzesalbe erhii.lt man nach R. Habermann aus 300 Tl. Wasser, 80 Tl. Calciumcarbonat. 
30 Tl. Zinkoxyd, 15 Tl. 2-Naphthol, 1,5 Tl. Soda und 60 Tl. Mollphorus. Letzteres ist ein 
Glycerinersatz [309] des Krieges. (D. med. Wochenschr. 1917, 1141.) 

Die ZiJlkpa.ste Merz enthaIt 25% Zinkoxyd und Weizenstarke, 2% Wasser, 10% Talkum 
und 38% eines Mineralfettgemenges, dem in der Salicylzinkpasta noch 2% Balicylsaure zu
gesetzt sind. (C. ManDich und B. Kather, Apoth.-Ztg. 30, 418 u. 419.) 

Pari nolwachs enthi:i.lt kein.Wachs, sondern besteht aus 95,7% paraffin- oder walrathaltigem 
Cocosfett mit einem Zusatz von 2,8% Zinkoxyd und einem Gehalt von 1,4% Wasser. FIe urs 
d'O xzoi n, . ein Teintmittel, ist eine glycerinhaltige Anreibung von Zinkoxyd mit Seifenmasse. 
(S. Kroll, Apoth.-Ztg. 28, 1063.) 

Winters Heilsalbe Combustin enthaIt in 54% einer aus Vaselin und eineln Wachs 
bereiteten Grundmasse 24% Starke, 2% Wismutsubnitrat, 19% Zinkoxyd, 0,3% einer Aluminium
verbindung, etwas Borsii.ure und riecht nach Perubalsam. (C. Mannich und B. Kather, Apoth.
Zig. 30, 472.) 

Zur Herstellung solcher Salben verreibt man 1,15 Tl. Starke mit I Tl. des zu verwendenden 
Heilmittels, z. B. Zinkoxyd oder Schwefel, innigst, schlammt dalUl mit 3,85 Tl. Wasser an, setzt 
nach etwa einer StftIlde je 7 Tl. Glycerin und Wasser zu und kocht das Ganze bis zur Homogenitiit 
auf, wodurch eine i:i.uJ3erst feine Verteilung der wirksamen Salbenbestandteile erreicht wird. 
(D. R. P. 260 041.) 

Eine bei Hautausschlagen verwendbare Salbe besteht aus je 25 Tl. Zinkoxyd, venezia
nischem Talk, Bleiwasser und Glycerin. Meistens erhalt diese Balbe auch noch einen Zusatz von 
Tannin. (lessner, Pharm. Zentrh. 1911, 813.) 

Nach Techn. Rundsch. 1910, 706, vgl. 1912, 172, wird eine Lanolincreme von besonders 
guten kosmetischen Eigenschaften hergestellt durch inniges Verreiben des Lanolins mit etwa 
10% des unter dem Namen Zinkperhydrol bzw. Ektogan Un Handel befindlichen Zinksuper
oxydes, das die guten Wirkungen der Zinksalbe mit jenen der sauerstoffabgebenden Mittel vereinigt. 
Die Herstellung der Per b 0 rat s a I ben beruht auf der Eigenschaft des Natriumperborates, 
sich mit glycerinfreien, schwer oder nicht verseifbaren Fetten zu einer haltbaren Sal be verreiben 
zu lassen. Am hi:i.ufigsten gelangen Mischungen aus Lanolin oder Kakaobutter mit Vaselin und 
entwi:i.ssertem, etwa 15proz. Perborat zur Verwendung. 

Zur Herstellung der Jodkali umsalbe, die allen AnfordeI'ungen des D. A. B. entsprich~, 
solI nach E. Zedier reinster SchweinElilchmalz verwendet werden und man soIl sie, urn sie standlg 
rein weiLl zu erhalten, im Keller aufbewabren. Siehe ferner iiber dassel be Thema I. Lorenzen, 
Schneider, Vasterling und G. Warnecke, Apoth.-Ztg. 29, 161 rr. 

Zur Herstellung schwefelhaltiger Fettsi:i.urederivate, besonders fiir medizinis.che 
Zwecke, behandelt man z. B. 20 TI. RicinusOl wie bei der TiirkischrotOlgewilUlung mit 66 grii.dlger 
Schwefelsaure, wi:i.scht das Produkt mit Kochsalzlosung aus, fiigt 10 Tl. Ricinolsulfo~au.r:e, 
5 Tl. konzentrierte Pottaschelosung und 5-10% des Ganzen Schwefel zu, erwarmt vorslChtlg, 
laJ3t absitzen, abkiihlen und trelUlt mechanisch von etwa ungelOstem Schwefel abo (D. R. P. 
239074.) - Vgl. [477] u. [383]. 

Zur Kratzbbehandlung fiir Erwachsene verwendet R. Habermann nach der in D. ';lied. 
Wochenschr. 42, 389 beschriebenen genau zu befolgenden Anwendungsweise eine Schwefelselfen
emulsion, die mit 171 Tl. Wasser und 90Tl. prazipitertem Schwefel, 30Tl. medizinische Seife und 
9 Tl. Lanolin emulgiert enthi:i.lt. 

Die Ceolinpraparate des Handels, denen bedeutende antiseptische Wirkung zugespro~.hen 
wird, enthalten fettsauere Cersalze, besonders Ceracetat, das Salben und kosmetischen Prapa· 
raten beigegeben wird. (Chem. Ztg. 1922, 951.) 

010. Organische Zusatze zu Heilmittelsalben. 
Zur HerstelJung geruchloscr Varbolsalbe mischt man Stearinsi:i.ure-, Palmitinsi:i.ure- oder 

Olsi:i.urechlorid nach A. P. 938614 mit Phenol und erhitzt nach Beendigung der heftigen Salz
saureentwicklung 3-4 Stunden auf 85-90°. Die geruchlosen, gewaschenen und getrockneten 
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Produkte bestehen aus den Phenylestern der Fettsaure und werden ihres relativ hohen Schmelz
punktes wegen (45-52°) mit Lanolin, Vaselin u. dgl. auf desinfizierend wirkende Salben ver
arbeitet. 

In Seifens.-Ztg. 1912, 6 bringt H. Antony eine Anzahl von Vorschriften zur Herstellung von 
Salben, Seifen, Haarwassern und Schuppenwassern mit Euresol (das ist Resorcinmonoacetat) 
als Grundlage. [621.] 

In Apoth.-Ztg. 1909, 678 beschreibt K. Ebert die Verwendung des Eucerins in der Salben
technik und bringt Vorschriften zur Herstellung solcher Praparate. 

Dber die Verwendung des An thrasols [479] als Bestandteil von Zinkpasten, Glycerin
salben, Streupulver, Haarwassern, Baderzusii.tzen usw. siehe die Angaben in Pharm. Zentrh. 
1903, 811; 1904, 62, 448; 1906, 14; 1907, 92 und Rezepte in Pharm. Zentrh. 1910, 113. 

Um Salicylsaure vollig fettlOslich zu machen, so daLl sie von der Haut leicht aufge
nommen wird, verreibt man die Saure in wasserig alkoholischer LOsung mit Fetron [606J, das ist 
ein Vaselin-Stearinsaureanilidgemenge unter Zusatz von etwas Lanolin. (D. R. P. 173 789.) 

Adolan ist eine auf Vaselin als Grundlage aufgebaute Salbe, die 3,7% freie Salicylsaure, etwas 
mehr als 5% Methylsalicylat, ferner Campher, Menthol, Chloroform, EucalyptusOl und Terpentinol 
enthii.lt. (C. Mannich und S. Kroll, Apoth.-Ztg. 28, 1018.) 

Zur Herstellung von die Haut nicht reizenden Salicylsaureverbindungen, die leicht aufge
nammen werden, lii.Llt man Salicylsaureester mit freier Hydroxylgruppe, z. B. 352 Tl. Salicyl
saureathylester, bei 100° auf 608 Tl. Natriumoleat oder das Na-Salz einer anderen Fettsaure 
mit mehr als 12 Tl. Kohlenstoffatomen, bei Gegenwart von 153,5 TI. Phosphoroxychlorid ein
wirken. Das Praparat eignet sich zur Herstellung von Salben. (D. R. P. 206066.) 

Zur Gewinnung salbenartiger oder gelatinoser Massen zu medizinischen, kosmetischen oder 
GenuLlzwecken mischt man eine Losung von 1 TI. acetonloslicher Acetylcellulose in 4 Tl. Alkohol 
und lOTI. Wasser mit 1,5Tl. z. B. Salicyisauremethyiesterund erhii.ltso nach dem Erkalten 
eine salbenformige Gallerte, die sich auf der menschlichen Haut Ieicht verreiben lii.Llt, bei Korper
warme schmilzt und in dem Malle, ais das Gaultheriaol von der Haut resorbiert wird, unter Bildung 
eines allmii.hlich festwerdenden schiitzenden Dberzuges erstarrt. (D. R. P. 268489.) 

Nach D. R. P. 226786 mischt man zur Herstellung arzneimittelhaltiger Kollodi umsalben 
eine Losung von 28 g Kollodiumwolle in 200 gAther und 800 g Alkohol mit 140 g Salicylsaure 
und verreibt die erhaltene Fliissigkeit allmahlich mit 400 g Vaselin. Die Salben werden unter 
FettverschluLl aufbewahrt. 

. Nach Schnabel, Apoth.-Ztg. 1909, 969 erhii.lt man Salicylvaselinsalbe durch Verriihren 
emes Gemenges von 38 Tl. destilliertem Olein, 38 Tl. fliissigem ParaffinOl und 3,8 Tl. 25proz. 
Ammoniak mit einer LOsung von 10,2 Tl. Salicylsaure in 10,2 Tl. absolutem Alkohol. 

Neuerdings wird der Propylester der p-Aminobenzoesii.ure ("Propasin") als 100liches 
Anasthetikum in den Handel gebracht und dlent als Zusatzmittel zu kosmetischen Praparaten, 
denen es die Eigenschaft verleillt, auf kurze Zeit jedes Schmerzgefiihl der Haut zu beseitigen. 
Das Praparat hat den Vorteil, nicht nur in Alkohol, sondern auch in den in der Kosmetik und 
Seifenindustrie verwendeten Fetten und Olen, z. B. in Mandel- oder Olivenol, loslich zu sein. 
Nach Seifpns.-Ztg. 1918, 286 stellt man eine fettfreie Propasincreme her aus 40 g Stearin, 4 g 
!,attasche, 320 g destilliertem Wasser oder Rosenwasser und einer LOsung von 20 g Propasin 
III 70 g Glycerin oder in etwa 100 g Alkohol. Man parfiimiert die Creme mit je 1 g Rose von Schiras 
u.nd GeraniumOl und 0,1 g YlangOl und flilt sie in Milchglast6pfe. In der Originalarbeit finden 
NIC? weitere Vorschriften zur Gewinnung einer Propasinseife und zur Verwendung des Praparates 
bel ~erstellung von Mund- und Zahnwassern, Rasiermitteln usw. Besonders als Zusatz zu 
Raslerseifen diirfte das Mittel sich bewii.hren, da es das Schmerzgefiihl wunder oder geschnit
tcner Hautstellen beseitigt. Vgl. [480]. 

Nach einem Referat in der Pharm. Zentrh. 1910, 624 wird eine antiseptische Salbe hergestellt 
?urch Verschmelzen von 188 g Antipyrin, 110 g Resorcin und 180 g Terpinhydrat bei 125 0 

1I~ Olbade. Die nacll dem Erkalten glasartig erstarrte Masse lost man in 2 Tl. Glycerin. Die Sal be 
w~kt antiseptisch, schmerz- und blutstillend, ist reizlos und lii.f3t sich, da sie fettfrei ist, mit Wasser 
lelcht entfernen. 
. Mund· und Haarwiisser, die durch E u cup i n - (Isoamylhydrocupreinbichlorhydrat- )zusatz 

~ae Mundbakterien vernichten bzw. vom Haarboden gut aufgesaugt werden, bestehen nach D. R. P • 
. 6286 aus einem Gemisch von z. B. 1 g Isoamylhydrocupreinbichlorhydrat (Eucupin) und 
0,2 g ~atriumcarbonat, das die freie dispergierte Base in Freiheit setzt. (D. R. P. 886286.) 
W Bille Scllutzcreme gegen Infektion beim geschlechtlichen Verkehr besteht nach Schweiz. 

oche.nschr. f. Chemle u. Pharm. 1911, 182 aus Vaselin und Perubalsam. 
Die \Virkungsweise der Scl!neebrillen und Gletscherbrandsalben beruht auf der Eigen

~chaft von illnen einverleibten Stoffen chemiscl! wirksame Strahlen zu absorbieren. Wahrend unter 
~ ~n Glasern das Uviol- und Euphosglas (Bd. I [499)) 8ich bewli.hrt haben, sind die Salben, z. B. das 
:'1 ch tmi ti n, nur wirksam, wenn Illall Ihnen chemische Stoffe zU8etzt, die auch in dunner Schicht 
Jene ~irkung besitzen. Naeh Untersuchungen von C. Mannich zeigt Asculin das beste ~bso.rpti.ons
Fermo~en fiir Ultralicht, ebenso gut geeignet ist das Chinin, jedoch nicht als Hydrochloru~ (Ill dleser 
. orm 1St es im Lichtmitin vorhanden), sondern als Bisulfat und dunn uuch nur, wenn dlese Stoffe 
ill der Sal be in feinstverteilter Form vorliegen. (Zeltschr. r. angew. Chem. 1909, 2268.) 
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Ill. FeU-(seiJe-)haItige Hautmmeprlparate. 
Nach SeUell8o-Zig. 18U, 888 kann man die Hautverbeasenmgsmittel (Hautcremee) je nach 

wer Zusammensetzung einteilen in modifizierte Coldoremes, 'Gelees, Caseinoremes unci 
Natri umstearatoremes. 

Die GruudJaae der modifizierten Coldore mes bilden tierische unci pflanzliche Fette, Paraffin, 
Kakaobutter una lAnolin. Ala antiseptisch wirkende Bestandteile werden gewOhnlich Borax 
und Borsiure verwendet, geschant werden sie durch Zinkoxyd, Wismutoxycblorid oder Benzoe
tinktur, rot J8!irbt mit CarminUisung oder Alkannin, lila. durch eine Spur Methylviolett und 
schlieBlich wird nach Geschmack parfiimiert. Der Zusatz von Waaserstofl- oder ZiDksuperoxyd, 
Natriumperborat oder dgl. sauerstOffabgebenden lrIitte1n diirfte w~ der leichten Zersetzharkeit 
der Peroxyde [466] keinen Zweck baben. Beispiele fUr eine modifizierte Coldoreme: 600 Tl. 
weiBes Bienenwachs, 600 Tl. Walrat, 1800 Tl. Lanolin, '200 Tl. fettes Mandelol, 2800 Tl. W8oI!8er, 
60 Tl. Borax. (Weitere 8 Beispiele in der Originala.rbeit 8e1le1l8o-Zig. 18U, 888.) 

Ha u tore me: Man schinilzt 1200 g Adeps lanae, 900 g ErdnuBOl, 300 g gebleichtes Bienen
wachs, 300 g WaJrat und 800 g Vaselin zusammen, ~bt unter Rfibren 1700 g warm.es destilliertes 
Wasser dazu und verreibt die Masse so lange, bis Sle zu einer gleichmiLBigen Creme erstarrt ist. 
Evtl. wird mit dem Wasser etWBB Glycerin zugegeben. Parfiimiert wird die Masse mit 30 g Gera
niumol, 10 g BergamotteOl, 20 g PaJma.rosaOl und 10 g Moschustinktur. (8eIleIl8.-Zig. 18U, 1284.) 

Ein aus WBBBerhaltigem Wollfett und etWBB Rosmarinbl bestehendes kosmetisches Haut
praparat kommt unter dem Namen Viljacreme in den Handel. 

Campher-Coldcream:28,4gWachs,weiBund28,4gWaJratwerdenzusa.mme-ageschmolzen, 
worauf man 226,8 g Mandelol, in dem vorher bei gelinder ErwInn~ 28,4 g Campher gelCSBt wur
den, zugibt. ScblieBlich werden 7,1 g feingepulvertes Borax, gelCSBt m 141,811 RosenWBBBer, hin
zugeffigt, man riilirt die Masse ununterbrochen bis zum Erkalten und parfiiIriiert mit 10 Tropfen 
Rosenol. (8eUenl.-Zig. 1803, 441.) _ . 

- Gurken - Coldcream: 1 kg (ettes Mandelol, 6Og~ 01,1 kg Gurkensaft, je 60g Wachs 
und WaJrat, 120 g Gurkenessen,s. Die Gurken werden m einer Presse ausgepreBt, der Salt wird 
einmal aufgek.ocht und abgeschiumt, rasch abgekiiblt und filtriert. Nach Stidd. Apoth.-Ztg. 
1912, 788 d. Pharm. Zentrb. stellt man Gurken - Coldcream wie foljrt, her: Die Gurken werden 
mOglicbst dfinnbllLttrig geschnitten und in Olivenol gelegt. Nach 24 "Stunden seiht man daB 01 
ab, und erwiirmt es auf dem Wasserbade, jedoch nur so lange, ala 126 g WaJrat und 100 g weiBes 
Wachs in 600 g des Gurkenolea zum Zergehen benOtigen. Die Mischung wird nun in einen Tiege1 
gegOBBen, zum Schmelzen erwirmt und unter fortwihrendem Riihren mit einer Mischung von 
190 G\D'kensaft und 20 g Sprit vermengt. 

Die Herstellung ihnlicher Priparate beschreibt HIrzel in seinem eingangB zitierten Buche. 
Beispiele: 

Rosen - Coldcream: Man schmilzt in einer Porv.ellanschale auf dem Wasserbade 60 g 
weiBes Wachs und 60 g Walrat, fUgt 1 kg fettes Mandelol hinzu und erwirmt unter Umriihren 
so-lange, bis die SubBt&nzen sich gleichmiLBig gemischt haben. Nun wird unter fortwiLhrendem 
Riihren 1 kg erwiLrmtes RosenWBBBer ZDgegOBSen UDd innig vermiBcht; scblieBlich f¥ man 6 g 
Roeenol bei. Die Pomade wird noch fltiBBig in Tiegel abgegossen. In gleicher Weise wird Mandel
Coldcream erzeugt, nur nimmt man zum Parfiimieren Bittermandelol statt RoseIiliI. 

Glycerinoreme: 24 g WaJrat und 8 g weiBes Wachs (im Bommer 12 g) werden im WBBBer
bade zusammenge8chmolzeJl und hierauf 100 g frisch gepreBtes fetteB Mandelol zugemischt, worauf 
man 76 g RoeenWBBBer (etwas angewilnnt) und 60 g Glycerin einrUhrt und die Miscbung unter 
stindigem Umriibren erkalten liBt. ScblieBlich wird mit 24 Tropfen RoseIiliI oder einem anderen 
Bl h pariUmiert. 
~ine: 240 g einfacher Sirup (3 Tl. guter Hutzucker auf 1 Tl. Aqua dest.).wird zuerst 

mit 60 g Mandelseifencreme 80 lange gea.rbeitet, bis eine gleichmlLB1i.!~Me entBtanden ist, worauf 
man vorsichtig unter fortwibrendem Umriibren 7 kg feinBtes fettes elol, dem man 60 g Bitter
mandel-, 60 g Bergamotte- und 30 g GewtirznelkenOl zugesetzt hat, zutropfen liBt. 

Veilchen - Coldcream: 1 kg Hulle antique )Ton Veilchen, 1 kg Veilchenwasser, 60 g Wachs, 
60 g WaJrat, 10 Tropfen Bitterma.ndelol. 

AlB ErsatzmittelfUr Col d c rea m eignet sich eine Mischung'von 3 Tl. Agar, 16 Tl. Stearin
si\D'e, 10 Tl. Soda, 10 Tl. Theobromil, 10 Tl. Alkohol, 6 Tl. Campher und 260 Tl. W8oI!8er (Campher
schnee).- Vgl. [6181. 

Busencreme Alabaster besteht, me J.hnliche SchwindelprJ.parate, im wesentlichen aus 
ParaffinsaJbe, Wachs, Fett, Perubalsam und BalicylsiLuremethylester. (ZelfBebr. r. Untel'l. d. 
Nabr.- Do Gennlm. 1818, 289.) 

A uroracre me besteht aus einer mit 26% W8BBer versetzten WollfettBalbe mit etW8B Bor
awe, Perubalsam und itherischem 01 als Beimengung. (G. Laemula, Apotb.-Ztg. 28, 110.) 

Eine glycerinfreie Hautcreme wird nach Pbarm. Zig. 1910, 819 erhalten aus einer 
2prOL wisserigen Agar-Aga.rlCSsung, 10 g Soda, 16 ~ Stearinsiure, 16, Kakaobutter und 10 g 
9Oproz. Spiritus in 100 com Wasser. Man schligt die erhitzte Masse IDlt einem Schaumschlii.ger 
bis zum Erkalten und parfiimiert. . 

Nach bllel., Pharm. Ztg. 1908, 854 u. 880 ist ein Gemenge von hochschmelzendem Cer~m 
uDd gebleichtem Karnaubawachs, daB unter dem Namen .. Cearin" im Handel ist, durch seme 
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wasserbindenden Eigenschaften ausgezeichnet und deshalb besonders als Grundlage von Haut
cremes geeignet. Ein Gemenge von 200 g Cearin und 600 g fettem MandelOl ist z. B. befihigt 
250 g destilliertes Wasser zu binden (Cearin-Coldcreme). 

Nach Parfiimeur, BerUD, erhii.lt man "Creme de Ninon de L' Enclos" aus 750 Tl. ge
schii.Iten und geriebenen Mandeln, 450 Tl. Alkohol, 50 Tl. Walrat, 50 Tl. Campher, 60 Tl. wei.l3em 
Wachs, 120 Tl. siiJ3em MandelOl und 1200 Tl. einer wasserigen Riechstoffmischung. Eine iihnliche 
englische Hautpomade wird aus 15 Tl. Walrat, 45 Tl. wei.l3em Wachs, 49 Tl. siiJ3em MandelOl, 
10 Tropfen RosenOl und 20 Tropfen LavendelOl hergestellt. Floreozon, Creme de Beaute hygie
nique, ist eine parfiimierte wei.l3e Creme aus 72% Glycerin, 14% Ammoniakseife und 134% Wasser. 

Borogl~cerin - Lanolincreme: 40 g Lanolin, 15 g Olivenol, 2 g wei.l3es Ceresin und 8 g 
weiJ3es VsseimOl (Paraffinum liquidum) zusammenschmelzen, eine LOsung von 4 g Borsii.ure und 
I g Borax in 15 g Wasser zugeben und schliefllich mit 5 g Glycerin, 10 g Orangenbliitenwasser, 
2 Tropfen GeraniumOl und 10 Tropfen Ylang-YlangOl Triple extrait unter fortwshrendem Riihren 
versetzen. (SelfeDs.-Ztg. 1008, 27.) 

612. Emulsine, Gelees, Pasten, Camphereis usw. 

Die Emu lsi n prsparate sind parfiimierte Seifen mit oder ohne verschiedene Zusstze. 
Beispiele: 

Olivine: 30 g gepulvertes Gummi arabicum und 180 g Honig werden bis zur volIstii.ndigen 
MiSchung miteinander verrieben, worauf man Eidotter von 5 Eiern und 100 g wei.l3e weiche Seife 
zufiigt. Sodann mischt man 1 kg OlivenOl mit 30 g griinem 01, 30 g BergamotteOl, 30 g LimonOl, 
15 g Nelkenol, 2 g Thymianol und 6 g Zimtcassieol. Diese Olmischung lii..l3t man ii-uflerst vorsichtig 
der Honigmischung unter unaufhorlichem Riihren zuflieflen und verarbeitet alles zu einer homo
genen Masse. 

Veilchenemulsine: 30 g Seifencreme, 45 g Veilchensirup, bestes Veilchenol. 
J as mi ne m ulsi ne: 30 g Seifencreme, 45 g einfacher Sirup, 500 g fettes MandelOl, einige 

Tropfen beste!! Jasminol. 
Die Gelees haben als Grundlage ein verdickendes Prinzip (Gelatine, Hausenblase, Quitten

schleirn, Tragant oder Starke), sie sind meist frei von FeU und sollen beirn Gebrauch in die Haut 
verrieben werden. Diese Produkte nach Art der Glyceringelees und Gurkencremes miissen vollig 
klar sein, eine Filtration der hei.l3en LOsungen ist demnach unumgii-nglich notig. Die antiseptischen 
Mittel, die Verwend~ finden, sind dieselben wie bei den modifizierten Coldcremes. Gefarbt 
werden die Gelees zuweilen mit einer Spur Fluorescein. Ein Zusatz von Menthol erzeugt kiihlende 
Wirkung, Kaliumchlorat und Salmiak bleichen, Calendula- und Benzoetinktur sul3ern ;EIeilwir
kungen. Beispiel: Glyceringelee wird erhalten aus 100 Tl. Gelatine, die man in 2400 Tl. drei
fachem OraI\genbliitenwasser nach 12stiindigem Quellen warm lOst, 1200 Tl. Glycerin und 1200 Tl. 
Boroglycerin hinzufiigt. . Eine stark desinfizierend wirkende Glycerincreme wird hergestellt 
durch Verkleistern von 10,6 g Starke mit 392 Tl. Wasser, Hinzufiigen von 3,5 g Borsii.ure und O,9g 
Carbolssure, .168 g Glycerin und Parfiim nach Wunsch. Weitere Vorschriften iiber Quitten-, Cy
donia-, Carragheen-, Opal-, Hazomacreme UI!!W. in der Originalarbeit Selfeos.-Ztg. 1911, 868. 
. Beispiele: Glyceri ngelee: 120 g wei.l3e weiohe Seife, 200g reines Glycerin, im Sommer Pit kg, 
1m Winter 2 kg fettes MandelOl, 8 g Thymianol. Die Seife wird mit dem Glycerin vermischt 
und das 01 unter ganz langsamem Zutropfen mit dieser Mischung verarbeitet. 
. Mandel paste: 750 g geschslte und gestol3ene bittere Mandeln werden mit liz I Rosenwasser 
ill einer Pfanne unter fortwiihrendem Umriihren gleichmsl3ig erwarmt, bis sie zu einer ,vollig teig
artigen Masse zerkocht sind. Es ist zu beach ten, dal3 die Masse nicht anbrennt; auch soil der 
~beiter moglichst das Einatmen der sich entwickelnden Dampfe vermeiden, da wshrend 
der Operation ziemlich viel Blaussure abgespalten wird. Wenn die Mandeln beinahe zer
~ocht sind, fiigt man ihnen weiter 1/,1 Rosenwasser zu, bringt den Teig in einen Morser, zerreibt 
fun mit dem Pistill und setzt schliel3lich 500 g Weingeist (85%) zu. Parfiimiert wird mit 100 g 
BergamotteOl. Vor dem Abfiillen wird die Masse noch durch ein feines Sieb getrieben . 

. Mandelpaste nach Reveil: Sorgfii.Itig geschii.lte und bittere Mandeln werden 'in einer 
Relbmaschine fein zerrieben, mit Rosenwasser iibergossen und erhitzt. 1st die Paste gekocht, 
s? muLl sie fest erscheinen. Man verdiinnt sie nun mit der entsprechenden Menge Weingeist, treibt 
Sl~ durch ein Haarsieb und parfiimiert schlicfllich. Creme de Beaute ist eine Emulsion sus 
bltteren und siiJ3en Mandeln. 

Honig - Mandelpaste: Eidotter von 8 Eiern und 500 g Honig werden zusammengerieben 
U!ld allmihlich mit 500 g fettem MandelOl verarbeitet, worauf man 250 g geschSlte und gestoi3ene 
blttere Mandeln zufiigt. und mit je 8 g Bergamotte- und NelkenOl parfiimiert. 

Campherpaste: 1/. kg fettes MandelOl, 1/. kg gereinigtes Schweinefett, je 60 g Wachs, 
Walrat,und Campher. Eine Camphermilch benannte FettOlemulsion besteht aus 150 Tl. Wasser, 
2 TI. Campher, 20 Tl. CottonOl, 10 Tl. Oleinssure und 5 Tl. Ammoniakspiritus. 

Rosen - BI umen - Cos m etiq ue: 3000 g Grundfett, 400 g Rosenpomade Nr. 30, 8 g Orgool, 
I g kiinstliches Rosenol, 2 g Geraniumol, 1 g BergamotteOl, 1 g GuajakholzOl, 2 g Palmarosaol. 
(SelfeDs.-Ztg. 1916, 702.) 

Lan If e, ChemAechn. Vorschrlften. 3. Auf!. III. Bd. 38 
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Glycerinbalsam: Je 30 g weiJ3es Wachs und Walrat, 250 g fettes MandelOl, 60 g Glycerin, 
2 g Rosenol. Melan ti na - Hautpflegemittel ist ein iihnlich bereiteter Glycerin-Honigbalsam. 
(Pharm. Ztg. 1916, 609.) 

Camphereis: 1 kg fettes MandelOl, 1 kg Rosenwasser, 60 g Wachs, 60 g Walrat, 1.20 g 
Campher, 8 g Rosmarinol. 

013. Fettarme (-freie) Hautcremepraparate. 
In Seifens.-Ztg. 1913, 10 veroffentlicht H. Ma\lon einige Vorschriften zur Herstellung fester, 

fettfreier Hautcremesorten, die den Vorteil haben, konsistenter zu sein als die weichen 
Cremesorten und die Haut nicht fettig machen. Die Praparate sollen die Konsistenz einer festen 
Butter haben und gut und vollkommen in die Haut einreibbar sein, ohne sie zu roten oder sonst
wie anzugreifen. Ihre Grundlage besteht wie bei den weichen Cremes aus Stearin, wobei jedoch 
zu beachten ist, daB das geeignete Alkali im Verhilltnis zur Stearinmenge um so festigender auf 
die Hautcreme einwirkt, je mehr man von ihm anwendet. 1m Gegensatz zu den weichen Cremes 
muLl auch bei diesen festen, fettfreien Praparaten die Menge des zugesetzten destillierten Wassers 
geringer sein. 

Man verfiihrt zur Herstellung dieser Produkte in der Weise, daB man 490 Tl. Stearin in einem 
geraumigen Kessel schmilzt und bei 70° eine LOsung von 73 TI. gereinigter Pottasche in 1350 Tl. 
destilliertem Wasser unter Zusatz von 450 TI. Glycerin und 30 Tl. Sprit vorsichtig zuflieBen IaBt. 
Wenn die Kohlensaureentwicklung beendet ist, setzt man ein Gemenge von 150 TI. ZinkweiB, 
8 TI. Glycerin und 150 TI. destilliertem Wasser zu, erwii.rmt die Masse nochmals auf 60-70° 
und erhillt, wenn man bis zum Erkalten weiterriihrt, eine glatte, sii.mige Creme, die efltsprechend 
parfiimiert wird. Je nach Wunsch kann man diesen Cremearten auch medikamentose Zusatze bei
mischen, so z. B. einen Absud der Hamamelisblatter in Wasser oder Alkohol, wodurch die Creme 
die Eigenschaft erhillt, das Aufspringen der Haut zu verhindern. Weitere Vorschriften z. B. in 
labrg. 1911, 677. 

Caseincremes enthalten als Grundlage das aus der Milch gefallte Casein, das durch Zu
satz kleiner Mengen von Fetten oder Olen vor dem Einschrumpfen bewahrt wird.. Sonstige Bei
mengungen wie hei den Gelees und modifizierten Coldcremes. Beispiel: 840 g Casein, 88 g Bor
saure, CarminlOsung und Parfiim nach Bedarf werden verrieben und zum SchluB 44 g Kakao
butter eingeriihrt. Gesichtscreme Trilby besteht aus einem Gemenge von Schmalz, Walrat, 
PflanzenOl, Wasser und vermutlich Casein als Bindemittel. 

Als Grundmasse fiir fettfreie Hautcreme und Schminke kann auch Seetangextrakt bzw. ein 
Norginpraparat dienen. (R. Scherer.) 

Das Hautcosmeticum Z uckooh - Cre me besteht aus 12,1 % weiBem Wachs, das mit Starke 
und Gelatine in 52,67% Wasser emulgiert ist. (E. Richter, Apoth.-Ztg. 1909, 877.) 

Die Grundlage der N atri umstearatcre mes bildet das stearinsaure Natron (Hauptbestand
teil der gewohnlichen Seife), das aus Stearinsaure unter der Einwirkung von Soda abgeschieden 
wird. Diese Cremes enthalten stets Glycerin, Tragant, Agar u. dgl. um das Eintrocknen zu ver
hiiten (denselben Zweck erreicht man auch durch Hinzufiigen von etwas Fett), Wasserstoff
superoxyd oder Borax kommen zuweilen als Desinfektionsmittel vor. Beispiel (Chicago 
Cre me): 15,6 Tl. Stearinsaure, 10,1 TI. calcinierte Soda, 28 TI. Glycerin, 2 n. Borax werden auf 
dem Wasserbade gelOst, worauf man in die erkaltete Mischung das in 28 TI. Spiritus geloste Parfiim 
(1,0 Tl. Ylang-YlangOl, 0,3 Tl. Heliotropin, 0,3 TI. Otto of Rose) mit dem Eierschlager einschl1i.gt. 
Weitere Beispiele: Hamamelis-, Stanislaus-, Caldewell's-, Peroxyd-, Rollingcreme siehe Selfens.
Zig. 1911, S. 420 u. 444. 

Zur Herstellung von Hazelineschnee, eines hervorragenden Cosmeticums, verriihrt man 
wahrend 1 Stunde 60 TI. geschmolzene Stearins1i.ure, eine konzentrierte wasserige Losung von 
9 TI. Soda und 7 TI. Glycerin im Wasserbade, fliIlt die Masse mit destilliertem Wasser auf 300 TI. 
auf, fiigt 300 Tl. Aqu. Hamamelid. dest. hinzu und erwii.rmt moglichst kurze Zeit bis die Masse 
gleichmaBig ist und sich in einem warmen Morser zu Schaum schlagen laBt. Nach 12 Stunden 
schlagt man das Praparat noch einmal mit dem Schaumbesen durch. Das Hamameliswasser 
erhalt man aus 1 kg Hamamelisrinde durch 24stiindige Maceration mit 2 I Wasser, folgen~es 
Abdestillieren von 850 ccm der Fliissigkeit und Zufiigung von 150 ccm 95proz. Weingelst. 
(E. Tschlrch, Chem.-Ztg. 1921, 488.) . 

Nach F. P. 466189 erhalt man ein nicht fettendes Cosmeticum durch mehrstiindlges 
Verkochen von 6 TI. Talg oder Stearin, 28 TI. Cocosol, 13 Tl. RicinllsOl, 3 Tl. Zuckersirup und 
18 TI. Natronlauge. . 

Oder man stellt eine solche Hautcreme, die, ohne zu fetten und ohne einen Belag zu hmter
lassen, von der Haut vollig aufgenommen wird, nach Apoth.-Ztg. 1912 her aus 10 g Stearinsaure, 
1 g Kakaobutter, je 4 g calcinierter Soda und Borax, 8 ccm Glycerin, 6 ccm Alkohol, 80 ccm 
destilliertem Wasser, 1 Tropfen BittermandelOl und 5 Tropfen Roseno!. Durch Zusatz von 
RicinusOl wird die Masse durchsichtig, als bleichendes Mittel kann man ihr Wasserstoffsuperoxyd 
beigeben. . 

Nach E. Richter, Apoth.-Ztg. 1909, 827 wird ein Kalodermaersatz, der im Stii.dtlschen 
Krankenhause zu Frankfurt a. M. eingefiihrt ist, hergestellt durch LOBen von 15 g 2 Stunden .lang 
in 180 ccm Wasser gequellter Gelatine in 600 g Glycerin auf dem Wasserbade. Man vermlScht 
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mit einer Losung von 50 g Honig in 100 ccm warmem Wasser, fiItriert und parfiimiert mit 10 g 
Maiglockchenextrakt. 

Ein kalodermaartiges Produkt erhiiJt man nach Seifens.-Ztg.1912, 116 auch aus einem warmen 
Gemenge von 600 Tl. Glycerin, 100 Tl. Honig und 25 Tl. in 275 Tl. Wasser zuerst gequellter und 
dann gel Oster Gelatine, parfiimiert wird mit etwas kiinstlichem Rosenol. Ein iUmliches Produkt 
solI man auch aus fester Kaliseife, Glycerin und ZU<;lker erhalten konnen. 

Iriscreme erhii.lt man nach Seifens.-Ztg. 1912, 248 durch Vermischen der durchscheinenden 
Masse, die man beim Erwii.rmen von 160 g Weizenmehl, 80 g destilliertem Wasser, 10 g Borax 
und 800 g chemisch reinem Glycerin auf dem Wasserbade erhalt, mit 120 g ZinkweiJ3 (Griinsiegel) 
und 20 g Edelweil3talkum. Parfiimiert wird mit YIangi:il, Mayotte, Bergamotteol und etwas 
synthetischem Geraniumol. 

Cre me Si mon besteht nach E. Bodtcker, Chem.-Ztg. 1912, 101) aus einem Brei von Glycerin, 
Zinkoxyd und Stiiorkemehl, der z. B. mit TrefIe-quatre-feuilles parfiimiert ist. 

Die Creme Ve n us c arni s besteht nach L. Sehwedes aus einer salbenartigen parfiimierten 
Masse von 50% Glycerin, 15% stearinsaurem Natron und 35% Wasser. (Apoth.-Ztg. 27, 289.) 

Hekoderma ist eine PfIanzenschleimhautcreme, der an Stelle von Glycerin verseifte Fette 
zugesetzt sind. 

Schleichs Hautcre me besteht aus 50 g Ceral Schleich (100 g reines gelbes Wachs im Wasser
bade schmelzen, tropfenweise 8 g Salmiakgeist (10%) zusetzen, langsam unter fortwahrendem 
Riihren 150 g steriles Wasser zufiigen, bis eine cholesterinartige Masse entsteht), 50 g gel bem Vaselin, 
10 g Zinkoxyd, 5 Tropfen RosenOl und 2 Tropfen 1 proz. Eosinlosung. (Seifens.-Ztg. 1902.) 

Glyceringelee bereitet man durch Mischen einer Losung von 15 Tl. Leim in 420 Tl. destil
liertem Wasser mit 80 Tl. Borglyceriq. 

In Seifens.-Ztg. 1912, 692 u. 717 finden sich Mitteilungen iiber wasserlosliche Toiletten
c re me s und Vorschriften zu ihrer Herstellung. So stellt man beispielsweise das U nguentum solubile 
von A. Stephan her durch Vermischen einer geseihten Losung von 30 g Tragant in 420 g destil
liertem Wasser mit 500 g Glycerin und 50 g Sprit. Die innig verriihrte Masse kann nachtrag
Hch pro Kilogramm mit 10--20 g eines Riechmittelgemenges parfiimiert werden, z. B. einer 
Mischung von 100 g MaiglOckchenbliitenol,.5 g Rose alpine und 40 g Terpineol. Zu unterscheiden 
von diesen wohl in die Poren der Haut eindringenden, nicht aber deckenden Cremes sind jene, 
die durch einen Gehalt an ZinkweiJ3 befiihigt sind, die Haut mit einer undurchsichtigen, schiitzenden 
Hiille zu bedecken. Man stellt eine solche Liliencreme her aus 100 g Tragant, 400 g Sprit, 
10 kg Orangenbliitentvasser und einem innigen Gemenge von 2100 g Zinkoxyd und 2100 g Glycerin. 
1m Original finden sich au13erdem noch Vorschriften zur Herstellung von borsiiurehaltigen Haut
schutzcremes und Lippenpomaden. 

Als Ersatz fiir den wasserloslichen Hautfirnis Gelanth wird eine Mischung von 2 Tl. 
Salep, 2 Tl. Spiritus, 5 Tl. wei13em Vaselin, 10 Tl. Zinkoxyd, 0,1 Tl. Thymol und 100 Tl. Wasser 
empfohlen. (P. G. Unna, Apoth.-Ztg. 1917, 176.) 

014. Hautschutz-(Frost-, Nasenrote-)salbe; Lippenpomade; MassierhiHsmittel. 
.. Eine Anzahl zur Entfernung von Hautrote dienenden kosmetischen Praparaten ist in D. Par

fum.-Ztg. 5, 229 zusammengestellt. 
Die Beseitigung der Hautrotungen beschreibt O. Bartel in D. Parf.-Ztg. 1919,229. 
Ein einfaches Priiparat, das sich besonders im Winter bei gesprungener Haut sehr gut eignet, 

wird nach Eichhoff (1. c.), S. 38, hergestellt aus je 50 g Lanolin und Vaselin, 0,1 g Vanillin und 
2,0 g Bergamotteol. 

.Nach Seifens.-Ztg. 1911, 681 If. wird ein gegen aufgesprungene Haut, Nasen- und 
Geslchtsrote angewendetes Campher-Vaselinpraparat hergestellt durch Verschmelzen von 15% 
halbwei13em Ozokerit, 75% technischem wei13em VaselinOl und 10% Campher; durch Ersatz 
des Camphers gegen dieselbe Menge Zinkoxyd wird die als trocknendes Mittel bei aufgesprungener 
Haut viel gebrauchte Zinkvaselincreme erhalten. BeiVerwendungvon ichthyolsaurem Natron 
statt des Zinkwei13es oder der Borsaure werden ebenfalls heilende Salben gewonnen. Eine Frost
sa~be wird beispielsweise erhalten, wenn man eine wii.sserige Losung von 100 g reinster. Borsaure 
bel 500 in 900 ccm Wasser lOst und die Losung in diinnem Strahle in ein warmes Gemenge von 
1 kg halbwei13em Ozokerit, 5 kg weil3em VaselinOl und 3 kg Lanolin eingieJ3t. 
I Pernicid, ein Frostmittel, besteht aus Tischlerleim, Glycerin, Campher, Salicylsiiure, 
chthyol u. a. 

Nach Siidd. Apoth.-Ztg. 1912, 44 wird eine Frostpaste von ausgezeichneter Wirkung her
ge.stellt durch Anteigen eIDes Gemenges gleicher Teile Citronensaft und Glycerin mit Reismehl. 
P.le Hande werden gewaschen, worauf man die Paste aufstreicht, den Brei kurze Zeit einwirken 
aJ3t, dann mit kaltem Wasser abspiiIt und die Hande gut trocknet. 
. Gegen Frostbeulen empfiehlt Hager, S. 79, eine Losung von 15g 15proz. Salpetersaure 
m 100 ccm destilliertem Wasser. 

~~ch Siidd. Apoth.-Ztg. 1911, 120 wird eine erprobte Frostsalbe hergestellt aus je 2 g Ter
pentm61, E uresol und Eucalyptol mit 20 g Kaliseife. 

Man soll nach Eichhoff (1. c.), S. 138, die Frostbeulen, die besonders bei schwacheren Personen 
auftreten und die Folge einer Art Liihmung der au13ersten Auslii.ufer des Blutkreislaufes sind, 

38* 
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erst dann mit Salben behandeln, wenn die enteprechende irztliche Behandlung, deren Ziel vor 
allem auf Kriftigung des be~ffenden Individiums gerichtet ist, dieser Unterstiitz~ durch 
lokale Behandlung bedarf. ' Auch dann wird zweckmiOig nur eine einfache KompositloJl, be
stehend z. B. aus 50 g Lanolin, 2,5 g Perubalsam und 0,5 g Citronensaure, verwendet. 

Auch aus Alaun, Zinksulfat, Bolus und Methylsalicylat wurde ein wirksames Frostbeulen
mittel hergestellt. 

Das Frostvorbeugungsmittel "Fellan" besteht aus 12% Zinkoxyd, 40% Wollfett und 
48% Kalisene. (C. Manolch und B. Rather, Apoth.-Ztg. 80, 269.) . 

Kombella Frostcreme besteht aus einem diinnen Stirkeschleim mit Campher, Borsiure, 
Methylsalicylat und etwa 4% Fett. (F. Schirmer, Apoth.-Ztg. 81, 120.) 

Eine Nasencreme besteht na.ch SeUens.-Ztg.1906, 80, aus 500 g Lanolin, lOOOg Rosen
wasser, 50 g Borax, 150 g RicinusOl, 10 g Terpentinol und I g Bourbonal. 

Blanca, ein Mittel gegen Na.senrote, besteht aus einer LOsung von ca. 1,5% Kupferchlorid 
in 0,8proz. Salzsiure, versetzt mit 4,5% Talkum. 

Cremonia, ein Mittel gegen Nasenrote, ist eine Mischung von Mineralfett, Wasser und 
Aluminiumacetat. 

Oder: Vor dem Verlassen des Hauses wird die Na.se mit einer Mischung von 1000 g Weinsprit 
(80%) und JOO g chemisch reinem Glycerin bestrichen. (Selfens.-Ztg. 1006, 80.) 

Marubin, Spezialmi.ttel gegen rote Na.sen, ist eine Mischung von Wollfett, Wasser, Ichthyol 
und Zinkoxyd. (8eUenfabr. 1917, 41 u. 89.) 

Nach Pharm. Post 1912 verwendet man als Mittel gegen rote und rauhe Hinde mit Erfolg 
ein Gemenge von 1000 TI. Lanolin, 250 TI. fliissigem Paraffin, I TI. Vanillin und der gewiinschten 
Menge RosenOi oder man mischt 36 g gesittigte Borax-GlycerinlOsung mit 116 g destiUiertem 
Wasser und 140 g reinem Glycerin, setzt 4 g Benzoesiure und 36 g Weizenstirke zu, erwirmt 
das Ganze auf dem Wasserbade unter Umriihren bis zur Klirung und .parfiimiert die erkaltete 
Mischung nach Belieben. (677.) 

Eine kosmetische Paste mit hautheilenden Wirkungen gewinnt man nach E. P. 9600/1912 
aus gleichen Teilen Bolus und Alkohol mit etwas Glycerin, antiseptisch wirkenden Substanzen, 
gewissen Azofarbstoffen, Riechstoffen usw. 

Na.ch einer Notiz in D. Mal.-Ztg. (Happe) 81, 86 ist ein allen Hautkonservierungsmitteln 
in seiner Wirkung wesentlich iiberlegenes Cosmeticum,das'Leinol, das wie keines der iiblichen, 
Glycerin, Fett und iiJmliche Stoffe enthaltenden Hautmittel das Aufspringen der Haut verhindert. 
Man soll Gesicht oder Hinde 10 Minuten lang mit lauwarmem LeinOi bestreichen und spiter 
mit Sene abwaschen. 

Ein Mittel gegen aufgesprungene Haut besteht aus 64 TI. MarseiUer Seife, 16 Tl. 
Walrat, 4 TI. OlivenOl, I TI. Campher, 2 TI. Sprit, 64 TI. destilliertem Wasser und Parfiim nach 
Belieben. (SeUens •• Ztg. 1002, 118.) 

Mittel gegen sprode Haut: 400g Lanolin, 500g Rosenwasser, lOOg Walrat, 300g Oliven-
01, 5 g kiinstliches Rosenol. (Sellens.·Ztg. 1006, 80.) 

Eine Lippenpomade solI nach Elchhoff (I. c.), S.247, m5glichst nur reines Fett und 
Wachs enthalten; besonders ffir empfindliche, hii.ufig aufgespru~ene Lippen sollen alle ha,ut
reizenden Zus&tze vermieden werden. Man verwendet z. B. em evtl. mit Carmin gefirbtes 
Gemenge von je 2 TI. Wachs und Walrat in 3 TI. Mandelol oder eine Mischung von 6 TI. 
Kakaobutter, 3 TI. OlivenOl und einigen Tropfen Rosenwasser usf. Durch gleichzeitige Anwen
dung dieser und anderer Grundmassen mit Heilmitteln werden lokale Entziindungen leicht be
seitigt, doch empfiehlt es sich auch hier den Arzt zu befragen, da hiufig Salicylsiure oder sogar 
die gelinde wirkende Borsiure zu Entziindungen fiihren kann; Salol, Menthol und Resorcin sollen 
bingegen als Zusitze zur Lippenpomade vollig unschidlich seine 

WeiOe Li ppenpomade: 125g fettes Mandelol, je 30g Wachs und Walrat, 5g Bittermandel-
01, 1 g Grasol. 

Rosen - Lip,penpomade: 60g Wachs, 60g Walrat, 250g fettes MandelOl und 60g Alkanna-
wurzel werden im Wasserbade erhitzt. Die Substanzen werden 4-5 Stunden in geschmolzenem 
Zustande bela.ssen, sodann durch feinen Musselin gestrichen und schlieOlich, bevor die Masse noch 
ganz erkaltet ist, mit 8 g RosenO! versetzt. 

Lippenpomaden nach Sellens.-Ztg. 1902, 886: I. 100 g weiBes Va.selinol, 300 g weiJ3es 
Wachs, 4O:g afrikanisches GeraniumOl, 20 g Citronenol. II. 1000 g Mandelol, 300 g weiJ3es Wachs, 
3 g Alkannin, 20 g Geraniumol. III. 1000 g weiBes Va.seiinOl, 300 g weiOes Wachs, 200 g Spermazet, 
10 g Saffransurrogat, 20 g Nelkeno\. IV. 1000 g weiBes Va.selinOl, 300 g weiBes Wachs, 10 g echtes 
Bittermandelol, 2 g Citroneno\. 

Als Massierhilfsmi ttel verwendet man nach D. R. P. 288 471 die Kerne des Roggen
kernes, die man na.ch Abschneiden der Spitzen zwischen Glasscheiben abrundet und dann behufs 
Entfettung trockener Hitze aussetzt. 

'Ober Massiermittel und ihre Anwendung in der Kosmetik siehe H. Ha\lon, Selfens.-Ztg 
1911, M. 
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Dber Herstellung von Massage- bzw. Hautcremeprii.paraten siehe F. A. Marsek, Amer. Perfnm. 
14, '; u. 126; ferner eM. 16, 8';. 

Eine zwn Massieren dienende Seife muf3 einen dichten Schawn geben, unbedingt neutral 
sein und moglichst leicht, z. B. mit LavendelOl, Bittermandelol oder FichtennadelOl, parfiimiert 
werden. Ein guter Ansatz fiir eine feste Massierseife ist folgender: 191 Tl. Cochincocosol, 600 Tl. 
Talg ff., 229 Tl. Natronlauge, 216 Tl. Kalilauge. Eine Massierseife in Teigform erzeugt man 
aus: 333 Tl. CochincoeosOl, 1000 Tl. Talg ff., 747 Tl. Kalilauge. Zur Herstellung einer flussigen 
Massierseife lOst man daa teigige Prii.parat in siedendem Wasser auf, setzt ein kleines Quantwn 
Sprit zu und flilt die erkaltete LOsung in Flaschen abo (Normann, Selfenrabr. 1911, 849.) 

616. Korperbemalung (Tatowierung), Sehminken, Absehminkmittel. 
Als Farben fiir Korperbe mal ung dienen aJle sog. Fettschminken, die im allgemeinen 

z. B. aus 28 Tl. Hartparaffin, 10 Tl. Japanwachs, 10 Tl. Neutralwollfett, 18 Tl. Oliven- oder 
MohnOl, 20 Tl. einer gut deckenden Korperfarbe und 14 Tl. eines dickfliissigen MineralOies durch 
Zusammenschmelzen gewonnen werden. Zur Bemalung des ganzen Korpers werden natiirlich 
nicht die teueren Kleinprii.parate verwendet, sondem man bedient sich obiger Grundmischung 
oder nach Techn. Rnndsch. 1913, 162 auch einer verschmolzenen Mischung von 28 Tl. Paraffin, 
30 Tl. LeinOl, 15 Tl. Harz und 30 Tl. TerpentinOl, in die man eine blei- und quecksilberfreie Farbe, 
z. B. Zinkweif3, Ocker, Bolus, IDtramarinfarben, Pariserblau, Rebschwarz usw. einriihrt. 

Zur Herstellung von Tii.towierungen kommen nach Farbe nnd Lack 1912, 116 nur Pulver
farben in Betracht, die in die eingestochene Haut eingerieben werden, und zwar verwendet man 
fiir Rot echten Carminlack und echten Cochenillelack, fiir Blau Indigocarmin,·fiir Gelb Quer
citrongelblack und fiir Grun eine Mischung aus Blau und Gelb. Die Farbpulver (auch Zinnober, 
Indigo, Pariserblau oder RuLl werden viel verwendet) miissen natiirlich in feinster Form vor
liegen, da grobere Pulver in die Stichwunden der Hautoberflache nicht eindringen und die er
zielte Fii.rbung daller nicht geniigend dauerhaft ist. 

Die Tii.towierung dient ubrigens auch dazu, gefii.rbte Hautstellen, Narben usw. anders zu 
farben und dadurch unauffii.1liger zu machen. Es ist Sache des Arztes, die Haut an den betl'effen
den Stellen mit der Nadel zu behandeln, den Farbstoff einzureiben und die Wunden nachtrii.glich 
wie ublich zu heilen. 

Nach Techn. Rnndsch. 190';, 347 laJ3t sich Tii.towierung spurlos beseitigen, wenn man 
die Hautstelle mit starker Tanninlosung uberstreicht, dann mit einer Nadel die alten Stiche 
wieder zwn Bluten bringt und diese mit Silbernitrat ii.tzt. Mit dem abfaJlenden Schorf solI auf 
diese Weise auch die Tatowierung verschwinden. Auch die Behandlung mit Papayasaft von 
Carica Papaya (Melonenbawn), dessen wesentlicher Bestandteil das l'apain, ein Ferment im 
Milchsaft dieses Baumes ist, solI zwn Ziele fiihren. Man behandelt die tii.towierte Hautstelle z. B. 
mit einer LOsung von 5 Tl. Papain in 25 Tl. 'Vasser und 1 Tl. verdiinnter Salzsaure unter Zusatz 
von 75 Tl. Glycerin. 

Nach Prank, Pharm. Ztg., Berlin weicht man die Haut zuerst durch zehnstiindiges Auflegen 
eines Verbandes mit Kataplasma artificale [062J und bestreicht die Haut abwechselnd mit Natrium
hypochloritlOsung und Benzol. Das Verfahren wird bis zur Entfemung des Farbstoffes wiederholt. 

Nach B. Mann, S. 344, fiihrt auch das wiederholte Auflegen einer Paste aus Salicylsaurll 
und Glycerin (je achttii.giger Heftpflasterverband) oder die Behandlung mit chloroformgetrankter 
Watte zwn Ziel. 

Dber Ruf3einlagerung in der Haut, ein Berufszeichen der Rauchfangkehrer und verwandte 
gewerbliche Tatowierungen, wie die Silberflecke bei Silberarbeitern, siehe die AusfOOl'ungen von 
K. Pichler in Zentralbl. r. inn. Med. 41, 489. 

Schminken sind saugende Puder, die mit Carmin, Eosin, Safflor (fUr Rot), Indigo, Berliner
b~au, Tusche, RuLl, Umbra und Ocker oder Chromgelb gefii.rbt sind und zur Erhohung des Glanzes 
emen Zusatz von Zink- oder Wismutoxyd erhalten. Sie kommen entweder in fester Form in 
den Handel und werden dann auf die mit Vaselin oder Lanolin bestrichene Haut aufgetragen 
oder man verwendet sie als Pasten, in Tablettenform (Puderpulver und Tragant in Formen 
gepreJ3t) oder schlief3lich als flussige Schminken, die man z. B. aus je 10 g basisch salpetersaurem 
WlSmutoxyd und Zinkoxyd, den notigen Farbstoffen und 100 g Rosenwasser herstellt und nach 
dem Umschutteln mit einem Pinsel auftrii.gt. Alle Sc'bminken sind auf die Dauer schiidlich, direkt 
zu verwerfen sind solche, die Quecksilber oder Bleiweif3 enthalten. 

Die troc ke ne n Schminken bestehen inder Hauptsache aus Calciwncarbonat oder pulverisier
tern Bimsstein, die gefii.rbt und parfiimiert werden. Eine weif3e trockene Schminke wird Bach Durvelle 
he!gestellt au s 1000 g feins t pul verisierte m Bimsstein (oder Talkum ) und 1000 g Tro ja-Weia, parfii
mlert mit 5 g Geraniumessenz (01) und 109 Bergamotteessenzol. -Eine im Dunkeln leuch
tende trockene Schminke hat folgende Zusammensetzung: 100 g Bimsstein (Talkum), 200 g 
Pi.tosphorescierendes Zinksulfid, 25 g Lithiwncarbonat, 2 g Carmin. - I<'ettschminken ge
wlnnt man in der Regel aus Mineralfettstoffen, die geschmolzen werden, worauf man die 
~ulver einriihrt und die Mischung unter fortwii.hrendem ROOren abkOOlen 1ii.f3t. Labonne gibt 
hir weiJ3e Fettschminken folgendes Rezept: 100 g untersalpetersaures Wismut, 50 g Vaselin. 
25 g Bergamotteessenz (01). 
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Fliissige Schminken sind parfiimierte FarbstofflOsungen. Z. B. Rosenschminke: Man 
lOst 7 g Carmin unter ofterem Umschiitteln in 15 g konzentriertem Ammoniak und verdiinnt die 
klare LOsung mit 500 ccm Rosenwasser, dem man 16 g Esprit de roses (triple) zusetzt. Nach 
volliger Klii.rung wird in 8-14 Tagen dekantiert und auf Flaschen gemUt. (Sellenfabr. 87,780.) 

Nach Sellens.-Zig. 1911, 810 erhiiJt man eine rote Theaterschminke aus 500 TI. Talkum, 
10 TI. Carmin, 50 TI. Wasser, 2 TI. Tragant, 5 TI. OlivenOl, 25 TI. Rosenwasser und 8 TI. Sprit. 
FUr die Boone kommen iibrigens fast ausschlie.lllich Fe t tsc h mi n ke n in Betracht, die eine Wachs
komposition als Grundlage enthalten; vgl. Boree, Bolz und Baum, "Die Kunst des Schmin. 
kens", beide Biicher herausgegeben yom Bund der Barbiere. 

Zahlreiche Vorschriften zur Herstellung von Puderkombinationen und Schminken, die den 
Vorzug haben vollig unschiidlich -zu sein soweit sie in geringem Malle zur Anwendung gelangeD, 
sind von einem Arzte (P. I. Elehhoff) zusammengesteUt in seinem ofter zitierten Buche S.88. 

Eine Li ppenschminke besteht nach Selfens.-Ztg. 1910, 847 aus 8 g Carmin, 1 g Salmiak
geist, 1000 g Rosenwasser oder destilliertem Wasser und 30 g Extrait rose triple. 

"Schneuda" ist eine Schminke, die mit Alloxan, einem weillen wasserlOslichen Pulver, 
gefii.rbt wird. Kommt dieses mit der Oberhaut in Beriihrung so farbt es sich infolge der im Schwei.lle 
enthaltenen Spuren Ammoniak rosa. - Schminken, die Bleiweill enthalten sind schiidlich. Auch 
Wismutsch1ninken iiben auf die Dauer einen ungiinstigen Einflu.ll auf die Haut aus, so z. B. das 
aus einer Swwension von 150 g Wismutweill in Rosenwasser bestehende BOg. "Perlweill ffir Scl¥J.u
spieler". Weitere Rezepte iiber rosa, rote und schwarze trockene und Fettschminken, sowie iiber 
weille fiiissige Fettschminken bringt R. Dltmar in Sellen!abr. 84, 780. 

Nach D. R. P. 280 009 erhitzt man zur HersteUung eines festen Abschminkmittels 60 TI. 
reines Cocosfett auf 500 , riihrt unter Festhaltung der Temperatur 39 TI. Reismehl in die Fett· 
masse, kiihlt auf 100 ab, setzt 1 TI. Bliitenextrakt zu und hillit die Masse zuerst in Pergament
papier und dann, wenn sie fest geworden ist, in Stanniol. Das Produkt schmiert nicht und wird 
nicht ranzig. 

Abschmink b lit t e r bestehen aus schichtweise in geschloBBenen BehiiJtern angeordneten, 
mit durch Walrat verdicktem ParaffinOl getrinkten Seidenpapier· oder Flanellstiicken. Auch 
dick aufgetragene Schminken lassen sich durch mehrmaliges mierstreichen mit diesen Blittern 
leicht entfernen, worauf das auf der Haut zuriickbleibende 01 mit Seife abgewaschen wird. (D. R. P. 
299 997.) 

616. Puder, GrundstoHe. Puderpapier. 

Ober die Fabrikation der Puder und Schminken aus den verschiedensten Ausgangsmaterialien, 
die maschineUen Einrichtungen, das Fii.rben und Parfiimieren der Produkte usw. siehe das im 
Verlag ffir Chem. Ind. Augsburg erschienene Buch von ,H. Mann, Die Schule des modernen Par· 
filineurs. Vg1. den Aufsatz in Polyt. Zentr.·BI. 1897; femer R. Vallier, Die parfiimierten Pulver 
und Puder in Rev. Chem. por et appL 17, 8 (1914). 

Siebe auch die Abhandlung iiber Puder und Schminken in Sellens.-Zig. 1914, 088. 
H. Mann unterscheidet die hygienischen oder Reispuder von den Verschonerungs

pudern. Erstere sind ungefirbt, letztere erhalten je nach ihrer Verwendung am Tage oder bei 
kiinstlicher Beleuchtung Zusitze verschieden firbender Substanzen . 

.. Die .. Pud~r l,laben die. Aufgabe, Hautstellen ~~ schiitzen, Feuchtig~it aufzusaugeI,1 ~er. ais 
Trager fur Heibmttel zu dlenen. DIe Grundlage fur deckend'e Puder 1St daher stets em mdlffe
rentes, undurchsichtiges Pulver von Art der verschiedenen Starkemehle (auch Lycopodium wird 
viel verwendet), die durch Zusatz geringer Mengen von Riechstoffen (Lavendel-, Bergamotte-, 
Citronen-, Geraniumol) parfiimiert werden, wihrend die saugenden Puder neben der Starke 
stets noch Magnesia, Magnesiumsilicat, Kreide, Talkum usw. enthalten. 

Nach Unna eignen sich als Ersatzstoffe fiir Stirkemehl zu kosmetischen Zwecken 
a) fUr niBBende Hautkrankheiten: kohlensaurer Kalk oder kohlensaure Magnesia; b) als Streu
pulver: kohlensaure Magnesia; c) bei trberschull von Fett auf der Haut: kieselsaure Tonerde
produkte, Kaolin, roter und wei.ller Bolus; d) zu Gesichtspuder: Talkum. (Sellens.-Ztg. 1910, 748.) 

Zur Puderfabrikation verwendet man nur vollkommen wei.lle, weiche und zwischen 
den Fingem riicksiandslos verreibbare Talkumsorten, die im Probierrohr unter der Einwirkung 
von Salzsiure nicht aufscha.umen. FUr Puderzwecke geeignet ist Talkum, das neben Magnesit 
als Muttergestein vorkommt, da dieses viel feinkrystallinischer ist als jenes, das Ceresitschiefer 
als Nebengestein hat. Die aus der Grube kommenden Talkstiicke werden sortiert und durch 
BUrsten gereinigt bzw. mittels MeBBer und spitzzulaufender Himmer von eingesprengten Ver
unreinigungen befreit. Das Talkum wird sodann in einem Stampfwerk zerkleinert, ~emahlen 
und geaiebt. Talkum fOOlt sich um so fetter an, je weicher und feiner er gemahlen ist. Er 1st femer 
sehr deck- und adBOrptionsf8.hig und eignet sich aus diesem Grunde gut zu Gesichts- und Korper
pudem, medizinischen und Fullstreupul vern. Beispiele: 1. F ei ne r Ge si c h ts P u de r: 500 g feinstes 
Talkum, 28 g Wismutoxyd, 28 g Zlnkoxyd oder: 345 g feinstes Talkum, 215 g Zinkoxyd, 35 g 
kohlensaure Magnesia. 2. Babystreupuder (medizinischer Puder): 1000 g sterilisiertes Talkum, 
200 g kohlensaure pulverisierte MagnesIa, 50 g Borsiure, 10 g pulverisiertes Zinkstearat. 3. F uO· 
streupulver: 200 g amorphea Talkum, 20 g Borsiure, 2 g Benzoesa.ure. (Selfens.-Ztg. 42, 824 
u. 848.) 
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Nach F. P. 41)11)12 wird ein ffir kosmetische Prii.parate verwendbares, unfiihlbares Pulver 
hergestellt durch Calcinieren des bei der Phosphorfabrikation aus Knochen abfallenden Cal
ci umsulfates im geschlossenen Gefii.JJ bei 800°. 

Nach D. R. P. 237 624 wird ein die Haut nicht reizender Puder von groJJer Deckkraft mit 
Zir kon verbi nd ungen (Oxyd, Hydroxyd, basisches Sulfat, basisches Carbonat) hergestellt. 
Auch bnn man die Verbindungen des Zirkons mit Salicylsii.ure, Phenol, Gallussii.ure usw. ver
wenden. Diese Zirkonhautpuder, die wegen ihres groJJen Volumens sehr ergiebig sind, zeichnen 
sich besonders dadurch aus, daJJ sie auch in Verbindung mit dem Hautschwei13 keine die Haut 
schii.digenden Verbindungen eingehen und vollig ungiftig sind. 

Ein ii.uJJerst feines Pulver, geeignet aIs Toilettenpuder, erhiilt man durch Behandlung einer 
w8.sserigen Suspension von sehr reiner Kreide mit Kohlensii.ure unter 20-50 mm Druck. Nach 
dem Verdampfen erhiilt man das Calciumbicarbonat als unfiihlbares gut adhii.rierendes 
Pulver. (G. Calvin, Pari. mod. 13, 172.) 

Nach D. R. P. 1)0410 behandelt man Lanolin, das zur Puderfabrikation dienen soIl, 
zuerst mit einem LCisungsmittel (Ather, Alkohol, Chloroform oder Aceton) in so geringer Menge, 
daJJ die Masse nur teilweise gelost wird, dann vermischt man diese Emulsion mit gebrannter 
Magnesia, verdunstet das LCisungsmittel und erhii.lt so ein homogenes, lockeres, fettreiches Ge
misch, die "Lanolin - Magnesia.", die sich leicht mit Pudermaterialien zu "Lanolin-Puder" 
verarbeiten lii.JJt. 

Dber Herstellung des Puderpapieres siehe H. Mann, Die moderne Parfiimerie, Augsburg 
1912, S.380-382. Das Prinzip des Verfahrens, ffir dessen Ausfiihrung Spezialmaschinen exi
stieren, beruht auf dem Bestreichen porosen Papieres mit einem rasch trocknendem, dickfitissigem, 
den Puder enthaltendem Brei. 

Zur Herstellung von Puderpapier, das einen volligen Ersatz ffir die Puderquaste bildet, ver
wendet man diinnes, weiches, moglichst wenig zugfestes Papier, auf das man die Pudermasse 
wie bei der Buntpapierherstellung durch Zerstii.uber auftrii.gt. (D. R. P. 313178.) 

017. Beispiele zur Herstellung von Puder, kosmetische Wasehpulver usw. 
Nach E. Saalleld wird ein guter, als Standard Puder bezeichneter Puder hergestellt 

aus 20 Tl. Talkum, 60 TI. Amylum Oryzae, 10 Tl. Zinkoxyd und Magnesiumcarbonat. Urn 
dem Puder rosige Farbtone zu verleiben, wird vornehmlich Carmin, Eosin oder sterilisierter 
Bolus rubra verwendet. Zur Anfertigung eines dunkleren Puders ffir briinetten Teint eignet sich 
ein Zusatz von 5% Terra di Siena oder Goldocker und 0,5% Carmin. Um dem Puder einen blii.ulich 
schimmernden Farbton zu geben, setzt man der Masse 0,5% Ultramarinblau zu. AlB Parfiim
zusatz zum Puder ist z. B. eine Mischung von 01. Ros. gtts. II, Tinct. Vanilliae gtts. X, Spirit. 
Resedae gtts. XX auf 100 g Puder zu verwenden oder 8-10 Tropfen Schimmelsches Parfiim 
fiir Poudre de Riz. Ein Sonnen- oderGletscherpuder wird hergestellt aus 2,5 Tl. Goldocker, 
5 Tl. Chinin bisulf., 1,5 Tl. Lanolin anhydric., 100 TI. Standardpuder. AlB Rasierpuder bnn 
eine Zusammensetzung von 5 Tl. Alumin. acetico-tartr. Schimmelschem Puderparfiim gtts. V 
und Standardpuder (in dem das Zinkoxyd durch die gleiche Menge Amylum oryzae ersetzt wird) 
Anwendung fmden. (Apoth.-Ztg. 1913, 974 u. 983.) 

Einen weHlen Puder, der den Geruch von L u pin en trii.gt, gewinnt man nach H. Antony, 
Selfens.-Ztg.1912, 196, wenn man 180 g eines Gemenges von 80 g Lupinol, 120 g Terpineol, 10 g 
Canangai:il, 40 g kiinstlichem Geraniumi:il, 5 g Vanillin, 15 g kiinstlichem Moschus und 150 g In
fusion Benzoe mit 10 kg einer Pudermasse vermischt, die man aus 3 kg kohlensaurer Magnesia, 
5 kg Maismehl, 1 kg geschlii.mmter Kreide, 6 kg Edelwei13talkum und 1 kg extrahiertem Iris
pulver erhii.lt. 

In Selfens.-Ztg. 1913, 447 berichtet H. Mann liber Puderneuheiten, und zwar besonders liber 
die lila gefii.rbten Puder, die die Teintfarbe wesentlich verbessern. So gewinnt man beispiels
w~ise einen solchen Puder, der mit einer weichen Hasenpfote in die Haut eingerieben wird und 
mit gutem Vaselin oder mit Coldcreme entfernt werden kann, aus einer mit 5 Tl. Rosenol, 8 Tl. 
Geraniumol, 4 TI. Heliotropin und 3 TI. Canangaol parfiimi.erten Grundmischung von 2000 Tl. 
Maismehl, 200 TI. kohlensaurer Magnesia und je 500 Tl. Weizenmehl und Edelwei13talkum durch 
Farben mit einer Farbstofflosung von 1. TI. extra gereinigtem Anilinviolett in 100 TI. kochendem 
\yasser bis zur gewiinschten Nuance. Neuerdings werden auch gelb bis braun getonte Puder 
vlel. verlangt, um ein exotisches Aussehen vorzutii.uschen. Man fii.rbt diese Puder mit Goldocker 
aHem oder gemischt mit braunen Ocker, bis der gewiinschte Farbton erreicht ist . 

. In Sellens.-Ztg. 1913, 9 veroffentlicht H. Mann zahlreiche Vorschriften zur Gewinnung von 
Selfen oder kosmetischen Prii.paraten mit Efeubllitenduft als riechendem Bestandteil. Man 
setzt z. B. einem Puder ("Bliihender Efeu") mit einer Grundmasse aus je 30 g Edelwei13talkum 
und Maismehl, 25 g kohlensaurer Magnesia, 10 g Wismutsubnitrat und 2,2 g weiJ3em Vaselini:il 
(um. das Anhaftungsvermogen des Puders zu erhohen und ibn fett~er zu machen), je nach dem 
gewunschten Produkt kleinere oder groJJere Mengen einer KompositlOn zu, die unter dem Namen 
,,~llitentropfen-Efeu" in den Handel kommt und aus folgenden Riechstoffen verschiedener 
~Irmen besteht: 50 g Jasminbllitenol, 8 g Vanillin, 3 g Mellilone, 10 g Rose von Schiras, 8 g synthe
tlBches Petitgraini:il, 50 g synthetisches Bergamottei:il, 3 g Neroliol, 6 g Ylang, 10 g Saxoviol, 1 g 
Moussee concrete, 10 g Moschus und 40 g Adinol. 
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Na.ch B. Mamt besteht ein Cassie-Puderparffun aus l00g CassieS., dunkel D. F., 80g Helio
tropin, 60 g Terpineol, 15 g Isoeugenol, 4:li-g Aubepine, 25 g Rosa alpine, T. M., 4:0 g Linalool, 
50 g Phenylii.thylalkohol D. F., 50 g CanangaOl, 90 g Benzyla.cetat, 150 g Infusion Benzoe, 20 g 
Ambrette-Moschus Flora. (SeUens.·Ztg. 42, 408.) 

Weitere Vorschriften in den eingangs zitierten Werken und in den Fa.chzeitschriften. Z. B.: 
Gesichtspuder: 1 kg Weizenstii.rke, 120 g WismutweilJ. 
Veilchenpuder: 6 kg Weizenstii.rke, 1 kg Veilchenwurzelpulver, 15 g Citronenol, 10 ~ 

BergamotteO!, 8 g Nelkenol. 
Perlputver: 1 kg spanische Kreide, 60 g WismutweilJ, 60 g Zinkoxyd (ZinkweilJ). 
Mandelmehl: 1 kg geschilte, zerstoBene unci ausgepreBte Mandeln, 60 g Veilchenwurzel

pulver, 15 g Citronenol, 2 g BittermandelOl. 
Toilettenpulver: 7 iq!: Mehl von ausgepreBten Pistazien, 7 kg fein gepulverte venetianische 

Kreide (Talk), 10 g Rosenol, 10 g Lavendelol. 
RosenJ?ulver: 7 iq!: feinstes Reismehl, 5 g Carmin, 20 g Rosanol, 20 g Santelholzol. 
Pistazlenn uBmehl (Waschmittel): 1 kg geschilte zerstoBene Pistazienniisse, 1 kg Veil

chenwurzelpulver, 4: g Neroliol, 20 g Limonol. 
Kosmetisches Waschpulver: Reiner Reis wird w&hrend 14: Tagen tiglich mit reinem 

Wasser angesetzt, das nach Verlauf eines Tages wieder abgegossen wird. Man gieBt die weiche 
Masse dann durch ein Sieb, trocknet das Reismehl und mischt es mit etwas Natriumcarbonat. 
(Polyt. Zentr.-BI. 1868, 960.) 

018. Hautbleiehmittel, Beseitigung von Hautverdiekungen. - Nagelpflege. 

Wii.hrend die Entfernung der Mutterma.le ausschlieBlich dem Arzte iiberlassen werden mu/3, 
gelingt es in manchen FiiJIen auch dem Laien, ohne Gefahr, andere leicbt pigmentierte Rautstellen 
mit Hilfe lokal aufgebra.chter Mittel zu entfernen. So kannman beispielsweise Sommersprossen 
na.ch Elehhoff. S. 147, durch 3-4:stiindiges AufJegen eines Lappens, den man mit 1-2proz. 
aIkoholischer Sublimatliisung getriionkt hat, entfernen. Oft gen~ auch eine 2-3 proz. aIkoho
lische Salicylsii.ureliisung oder eine LOsung von Schmierseife, dIe man "wii.hrend 3-4: Nii.chte 
auf die pigmentierten Stellen aufJegt. Die bei diesen Verfahren abgeUisten Hautstellen werden 
dann wie ublich durch Behandlung mit Streupulver oder Borsalbe narbenlos geheilt. Zu perIna
nentem Gebrauch empfiehlt as sich, eine LOsung von 15 T1. Borax und 20 T1. Benzoetinktur 
in 150 T1. destilliertem Wasser aufzustreichen oder ein Waschwasser zu beniitzen, das aus 15 T1. 
Borax, 5 T1. Pottasche, je 75 T1. Spiritus unci Pomeranzenbliitenwasser und je 3 Tl. TaIkum und 
Zinkoxyd besteht. Diese Fliissigkeit wird am Abend aufgestrichen und frOO abg;ewaschen; das 
Praparat dient zugleich aIs fJiissige Schminke, da Zinkoxyd unci TaIkum a.uf der Raut verbleiben. 

Zahlreiche Vorschriften zur Herstellung mehr oder weniger. wirksamer Mittel zur Be
seitigung dieser Schonheitsfehler finden sich z. B. in Hager, S. 79 u. 86. So verwendet man eine 
LOsung von je 2 g 10proz. Satpetersaure und Satzsaure in 200 g Rosenwasser oder man bedient 
sich zum Waschen fJeckiger Hautstellen ellier LOsung von 5 T1. Oxalsaure, 10 T1. Borsaure und 
50 T1. Glycerin in 135 TI. Rosenwasser usw. Siehe ferner die zitierten Fachwerke fiir ii.rztliche 
Kosmetik. 

Na.ch Pasehlds bereitet man wirksame Mittel gegen Sommersprossen und Leber
f1ecken wie folgt: I. 10 T1. Pottasche, 5 T1. chlorsaures Kali und 2 T1. Borax werden in 50 TJ. 
Rosenwasser una: 50 T1. Orangenbliitenwasser gelOst, worauf.man der LOsung 4:0 T1. Zucker und 
25 T1. Glycerin zusetzt und das Ganze filtriert. - II. 1 T1. essigsaures Kali wird in 50 T1. destiI
Iiertem Wasser geiOst und mit etwas in Sprit geliistem Rosenol parffuniert. Mit dieser Mischung 
werden Lappchen getriinkt, die lDan uber Nacht aufJegt. - III. Aus 5 T1. Jod, 5 T1. Jodkalium 
unci 10 T1. Glycerin bereitet man eine Mischung, mit der die F1ecken eingepinselt werden. - IV. 5 TJ. 
weilJe Quecksilbersalbe, 5 TJ. basisches Wismutnitrat und 20 T1. Glycerin werden miteinander 
innig vermengt und die Raut mit dieser Satbe 2-3 Tage hintereinander krii.ftig eingerieben. 
(SeUens •• Ztg. 1916, 800.) 

Na.ch O. HIldebrand, Pharm. Ztg. 1918, stent lDan eine Hautbleichcreme her durch Ver
riihren einer SalbengrundJage von 30 g Lanolin und 10 g MandelO! mit einer LOsung von 1 g 
Borax unci je 15 g Glycerin und Wasserstoffsuperoxyd od~r durch Verriihren eines verschmolzenen 
Gemenges von 500 Tl. Schweineschma.lz und 50 Tl. Stearin, mit 12 T1. Natriumperborat, 20 TJ. 
BergamotteOl und 5 T1. Geraniumol. Hautbleichcreme ChI oro gegen Sommersprossen ent
hilt neben 75% Fett und etwas Wismutsubnitrat erhebliche Mengen wasserlOsliche Quecksilber
saIze. Oder man mischt 30 T1. Lanolin mit 10 T1. SiilJmandelol und fiigt der Mischung 1 T1. Borax, 
geliist in 15 T1. Glycerin, und 15 T1. Wasserstoffsuperoxyd zu. 

Rammad - Ton, einMittel gegen Runzeln, Krii.henfiiBe usw., besteht aus einer mit Campher
spiritus versetzten Anreibung eines Calcium, Eisen, ~esium unci Humussubstanzen enthalten
den Tones, mit der doppelten Menge Wasser. (Selfenlabr. 1917, 41 u. 89.) 

Zur Entfernung von Hiihneraugen erweicht man die verdickte Hautstelle na.ch Elebbofl, 
s. 181, zuerst durch haufiges AufJegen eines Verbandes mit griiner Seife unci behandelt dann 
dreimal tiglich mit einer LOsung von je 1 T1. Milch- und Salicylsaure in 8 T1. Kollodium. Nach 
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etwa 8 Tagen liWt sich das Hiihnerauge mitteIs eines stumpfen Instrumentes ohne Blut~ng 
entfernen. 

Auch die Behandlung der Schwielen und HiihD.eraugen mit Quecksilberpflaster fiihrt 
zum ,ziel, doch bleibt das beste Mittel stets die Salicylsaure - Kollodiumlasung 1 : 9, aIle 
Atzungsverfahren u. dgl. sind Sache des Arztes, besonders wenn es sich um Entfernu.ng hart
nii.ckiger Warzen und ii.hnlicher Hautwucherungen handelt. Auch das Auflegen der Atzsalben 
zur Beseitigung von Warzen wird besser unter ii.rztlicher Aufsicht ausgefiihrt. 

Nach Techn. Bundscb. UU8, 266 wird eine geeignete Leimkomposition fiir Hiihneraugen. 
ringe hergestellt durch Vermischen einer heiJ3en Auflasung von 14 Tl. in 28 Tl. Wasser vorher 
gequelltem Kolner Leim, mit 8 Tl. Gummi arabicum, 10 Tl. Zucker, 4 Tl. Dextrin und "6 Tl. 
Glycerin in 20 Tl. Wasser. Vor dem volIigen Erka.lten setzt man noch 10 Tl. einer 10proz. alko
holischen Salicylsaurelasung hinzu, doch geniigen oft nur 8 oder 9 Tl. dieser LOsung, wenn wwend 
der Zugabe Triibung eintreten sollte. 

Hiihnera.ugendoktor Alldahin besteht aus Salicylsaure, Talg und Ceresin. (Pharm. Ztg. 
1916, 009.) 

Die Nagel sind verdickte Oberhaut und brauchen wie diese eine sorgfiiltige Behandlung. 
die vor allem wie jene der Haut in haufiger Reinigung und in der Zufuhr von Nii.hrstoffen besteht. 
Briichig gewordene Nigel behandelt man mit 10proz. AlaunIasung, matte oder stark gefurchte 
Nigel werden poliert, bei besonders hohen Anforderungen an "Schonheit iiberstreicht man sie 
schlieLllich mit einem parfiimierten Firnis, der aus einer 10proz. LOsung von Paraffin in 
Chloroform besteht, oder iiberzieht sie mit Zaponlack. 

Nii.here Angaben iiber die Nagelpflege bringt Dlig in SeUens.-Ztg. 1922, 188. 
Ein bleichendes Nagelwasser besteht nach B. ManD, S.414; aus 450 g Wasserstoff

superoxyd, 3 g 20proz. Salmiakgeist und 150 g Rosenwasser. 
Ein Nagelpoliermittel setzt sich nach Saa.lleld, Kosmetik, Berlin 1908, zusa.mmen aus 

einem Gemenge von je 5 g Zinnoxyd, Talkum und 0,2 g Carmin, das man mit etwas KOlnisch
wasser zu einer dicken Masse verreibt, die mittels eines Polierballens auf dem Nagel verrieben wird. 
Der Glanz, der nach mehreren Tagen entsteht, wird durch of teres Bestreichen mit Lanolincreme 
dauerhaft erhalten .. Vor einem iibertriebenen Polieren der Nii.gel ist iibrigens zu warnen, da sonst 
der Nagel stellenweise durchgerieben wird. 

Ahnlich zusammengesetzte Gemenge werden auch zur Herstellung der im Handel befindlichen 
Nagelpolierpapiere verwendet, die man nach TechD. Bundllch.I909, 798 z. B. in der Weise er
zeugt, daLl man ein gemahlenes Gemenge von 6 Tl. feinstem Zinnoxyd, 3 Tl. Talkum, 1 Tl. Veilchen
wurzelpulver und etwas Carminrot auf die vorher mit einer Gummi- oder Caseinlasung bestrichene 
Papierflii.che aufstreut oder mit Glycerin als Bindemittel auf das Papier aufstreicht und dieses 
dann durch Glattwalzen passieren liWt. 

Ein Nagelemailpulver besteht aus 1000 g ge!K'hlii.mmtem Zinnoxyd, 100 g Irispulver, 
300 g Talkum, 100 g Reismehl, 8-10 g Carmin oder 100 g Krapprosa, die mit 3 g Rosenol, 15 g 
Rosenholzijl und 20 g GeraniumOl parfiimiert werden. (Sellens.-Ztg. 1902, 886.) 

Nach ii. P. ADm. 841/1907 wird ein auch zur Nagelpflege verwendbares Toilettenmittel 
hergestellt durch Pressen, Trocknen und Pulvern eines mit Ather bzw. Fett behandelten Gemenges 
von Kaolin, Speckstein, Reismehl u. dgl. mit Alkohol und Wasser. 

Haar-(Bart-)pflege. 
019. Haarpftege allgemein. HaarW8sSer. 

Pfaff, Das mellschliche Haar. Leipzig 1869. - Pincus, Die Krankheiten des meDschlichen 
Haares und die Haarpflege. Berlin 1879. - Schultz, Haut, Haare und Nigel. Leipzig 1885. -
Clasen, Die Raut und das Haar. Stuttgart 1892; ferner die genannten kosmetischen Werke 
Von Eichhoff u. a. 

Reicher Haarwuchs ist Anlage, kiinstlich erzeugen ka.nn man ihn nicht. Die Haarpflege 
~u8 sich daher dar80uf beschrii.nken, durch richtige Anwendun~ter Praparate, die keine schad
hchen Stoffe enthalten diiden, das natiirliche Wachstum des es zu begiinstigen. Die Mittel. 
~~~ sich die rationelle H808or pflege bedient, sind: Reinigung der Kopfhaut und der HaaI"e durch 
TraufJges Waschen mit desinfizierenden Mitteln (Seife mit oder ohne Zusatzen), sorgfiiltiges 

ocImen der Haare nach dem Waschen, Zufuhr von Nii.hrstoffen und Fett fiir das durch den 
Wasch:proze8 entfettete Haar. In weiterem Sinne gehOrt zur Haarpflege 80uch die Verwendung 
Von Mitteln zur Verhiitung des H aara usf alles, soweit es sich nicht um Erkrankungen des Haar
~ens handelt, deren Bekampfung Sache des Arztes jst; auch das Farben und Bleichen der 
"'>.a.a.re ist Sache der Kosmetik. 
. Aile Vorschriften zur Herstellung von Haarwissern (vgl. die eingangs zitierte Liter8otur) 

sUld Variationen einiger alten Grundrezepte und dementsprechend zu bewerten. Jedes gute 
~wasser enthiilt: Alkohol in der Stii.rke von etwa 50% als entfettendes, antibakterielIes, 
rellligendes Mittel, Ricin uso) (in manchen Fillen 80uch Glycerin, Talg u. dgl.) als nihrender 
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Bestandteil, der nach Verdunstung des AlkohoIs zuriickbleibt und dem Haar das entzogene Fet\' 
wieder zufiihrt, und schlief3lich so viel Wasser ala man zusetzen kann, ohne eine EntmischtpJg 
der Bestandteile zu bewirken. Dieses Grundgemenge erhilt einen weiteren Zusatz von firbenden, 
schiumenden und wohlriechenden Stoffen und je nach der Art des Haares oder nach dem Ver
wendungszweck des Haarwassers als Mittel zur Verhiitung des Haarausfalles, als Schuppenwasser 
usw. einen Zusatz anregender, desinfizierender und antibakterieller Substanzen (Teerpriparate, 
Salicylsiure, Euresol [Monoacetylresorcin], Anthrasol usw.), vor allem auch ErdOlpraparate, die 
den Wert des Haarwassers oder der Haarsalbe bedingen. 

Zur Ausschaltung der ReiZwirkung, die das Petroleum ala Zuzatz zu Haarwaschfiiissigk.eiten 
ausiibt, entfernt man aus dem rohen ErdOI zue1'8t die leichtsiedenden Bestandteile, beha~delt 
den Riickstand mit unterchlorigsauren Salzen und verriihrt die Masse sodann mit schwachbasischen 
pxyden, Hydroxyden oder basischen Salzen. (D. B. P. 8M 916.) _ 

Ein Haarwasser von Art des Javol erhilt man nach Selfens.-Ztg. 1912, 988 durch Schiitteln 
eines verschmolzenen Gemenges von 10 g Rindstalg und je 25 g Citronen- und Bergamotteol mit 
einem kalten filtrierten Auszug von 20 g geraspelter Quillajarinde in 100 g Wasser, worauf man 
nooh 720 g einer erkalteten Abkochung aus 50 g China fusca und 100 g Alkohol zufiigt. 

Nach D. Selfenhandel (Verlag R. Korth) 1006, Nr.24 und 1906, Nr.28 besteht Javol aus 
gleichen Teilen RicinusOl, KOinischwasser und etwa 1 % Resorcin. Die erhaltene Emulsion mull 
vor dem Gebrauch geschiittelt werden und trennt sich leicht wieder, so daB empfohlen wird, als 
Grundlage ffir ein ihnlich herzustellendes Mittel "Fetron", eine Mischung von amerikanischem 
Vaselin und 3% Stearinsaureanilid zu verwenden, da auf diese Weise Emulsionen erhalten werden, 
die man sogar bis zum Siedepunkt erhitzen kann, ohne daf3 eine Entmisc~ung eintritt. 

Nach Deutsch-Amerlk. Apoth.-Ztg. 1911, 180 ist das geeignetste Mittel zur Pflege blond en 
Frauenhaares die Kamille. Man behandelt 100 g ungarische Kamillen mit 630 g Alkohol, 120 g 
Wasser, 30 Tropfen Essjgither, 25 g Glycerin, 30 g KOinischwasser, 15 g Citronensiure oder mischt 
2000 g Alkohol, 1 ~ deutsches KaniiIlenOl, 6 g Melissenol, 10 g SalooiOl, 25 g Glycerin, 50 g Wein
steinsiure, 25 g Sallcy1sii.ure und 500 g Wasser, filtriert und firbt mit Teerfarbstoffen schwach blau. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 1260 wird ein Kamillenshampooing hergestellt aus 10000 g 
Weinsprit, 200 g Kamillenextrakt, 180 g Kamillenol, 30 g Geraniumol, 5 g Violett, 10 g NelkenOl, 
100 g BergamotteOl und 3000 g OrangebIiitenWftSSElr. Den Kamillenextrakt erhilt man durch 
24stiindjgelf Djgerieren von 100 g zerstampfter Kamille mit 1000 g 50 proz. Spiritus, Filtrieren 
und Eindampfen des Filtrates auf etwa 25% Ausbeute. 

Das Haarwaschmittel "Oja", das aus der Ipeknolle hergestellt sein solI, besteht nach Auf· 
recht, Pharm. Ztg. 1911, 826 aus einem wiisserigen parfiimierten Auszug einer inulinhaJt.igen 
Droge (vermutlich Radix Bardanae), der mit 1,5% Soda versetzt ist. 

Zur Herstellung eines kosmetischen Mittels, besonders geeignet aIs Haarfliissigkeit, da 
as das Haar weich und glinzend macht, sterilisiert man das ablaufende Sauerwasser der Starke
fabrikation, ve1'8etzt es in parfiimiertem Zustande mit Borax und filtriert von den dadurch aus-
fallenden unwirksamen und schidlichen Stoffen. (D. B. P. 189618.) . 

Zahlreiche V01'l'chriften zur Gewinnung von Haarpfiegepriparaten, die zumeist nur Varla
tionen wenjger Grundrezepte sind, finden sich in den genannten Werken und Fachzeitschriften. 
Z. B.: 

01 eolisse toni q ue de Piver dient dazu, die Haare weich und geschmeidig zu roachen 
und ihnen einen 8Chonen Gl!UlZ zu verleihen. 5 Tl. mo~lichst frisches Ricinusol werden in 15 T 
Weingeist gelOst und schwach mit Bergamotte- oder Portugalol parfiimiert. 

Athenwasser: 125 g Sassafrasholz werden in einem Olaskolben in 41 Rosenwasser gekocht, 
worauf man die Fliissigk.eit erkalten lif3t und 1/. I Weingeist und 30 g beste Pottasche zusetzt . 

Rosmarin - Haarwaschwasser: 4 I Rosmarinwasser, 1/, I rektifizierter Weingeist, 30 g 
bpste Pottasche. 

Rosmarinwasser zur Haarpflege: 541 Wasser werden mit 5 kg Rosmarinbliiten, die 
von den Stielen befreit wurden. destilIiert, bis 45 I iibergegangen sind. 

Haarglanz: 2 kg reinstes Glycerin, 1/. I Jasminextrakt, 5 Tropfen AnilinrotlOsung. . 
Rosen- un-d Rosmarin - Haarwaschwasser: 2 I Rosmarinwasser, 1/, I Rosenesprlt, 

at, I rektifizierter Weingeist, 11 Vanilleessenz; zum Kliren 60 g Magnesia carbonica; wird durch 
Papier filtriert .. 

Biumen - Haarwaschwasser: 21 Rosenwasser, 21 rektifizierter Weingeist, 1/81 Orangen
bliitenextrakt, 1/81 Jasminextrakt, 1/8 I Akazienextrakt, 1/81 Rosenextrakt, 1/81 Tuberosenextrakt, 
1/, I Vanilleessenz. 

L&rbeer - Rum: 150 g Lorbeerblittertinktur, 4 g itherisches LorbeerOl, 30 g doppeltkoh~en
saures Ammoniak, 30 g Borax und 11 Rosenwasser werden gut zusammen vermischt; nach einIger 
Zeit wird filtriert. 

620. BayOlpriiparate, schiiumende Haarwiisser. 

Bayijl (aus den Blittern von Pimenta aeris von St. Thomas, in Deutschland dargestellt ) 
verdankt seine vorziigliche Wirkung in Haarwiissern dem Gehalt an Eugenol. Zur Herstell~ 
von Bayrum vermischt man nach Selfen8.-Zig. 1912, 270 12 kg Methylalkohol, .50 g Bay?l, 
150 g Rumessenz, 10 g Pimentol und versetzt mit einer LOsung von 250 g Glycerin, 30 g Glycerlll 
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seifenabfall, 100 g Natriumbica.rbonat, 150· g Salmiakgeist und 50 g Pottasche in 12 I destil
liertem Wasser. Es sei iibrigens darauf hingewiesen, daJ3 Methylalkohol na.ch einer behordIichen 
Verfiigung zur Herstellung kosmetischer Mittel nicht verwendet werden soil, da auch seine ii.uJ3er
liche Anwendung zu Gesundheitsstorungen fiihren kann. 

Man beoba.chtet hii.ufig, daJ3 sich alkoholische Pflanzenausziige na.ch lingerer Zeit triiben, 
und vermeidet diesen Ubelstand am besten dadurch, daJ3 man sie vor dem AusfiiI1en auf 
Flaschen liingere Zeit in der Kii.lte stehen lii.J3t und die Fliissigkeit dann erst -vom Bodensatze 
abhebt. Ebenso sind alkaJische Stoffe geeignet, zur Triibung dieser Ausziige beizutragen, und man 
solI daher z. B. in Bayrumprii.paraten womogIich die Salze von Art der Soda oder der Pottasche 
durch einen Seifenwurzelauszug ersetzen, um das Schii.umen der Fliissigkeit zu bewirken. Dadurch 
wird zugleich die starke Entfettung der Haare, wie sie durch die Soda bewirkt wird, vermieden. 
(Techn. Rundsch. 1908, 734.) 

Ein billiges gut schii.umendes Bayrumprii.parat wird na.ch einer anderen Vorschrift er
haiten, wenn man dem klaren Seifenleim aus 10 Tl. Cocosol, 5 Tl. destilliertem Wasser und 5 Tl. 
OOgrii.diger KaJilauge ffir je 30 g der festen Kaliseife, 20 g Pottasche und eine Losung von 3 g BayOi 
in 500 g Spiritus zufiigt und das Ganze mit 1000 Tl. Wasser verdiinnt. (Seilens.-Zig. 1912, 677.) 

Oder man lOst na.ch einem Referat in Pharm. Zentrh. 1912, 928 5 ccm BayOl, 1 ccm Neu
gewiirzol und 1 ccm OrangenOi in 400 ccm Alkohol, fiigt 200 ccm westindischen Rum, 400 ccm 
Wasser hinzu und filtriert nach einigen Stunden. 

Oder man lOst 35 g echtes, aus frischen Blii.ttern destilliertes vollig terpenfreies BayOi 
und 100 g Zuckerrohr-Branntweinessenz (Cacha9a-Essenz) durch portionenweise Zugabe unter 
Schiitteln in 5 kg reinstem, 95proz. Spiritus, fiigt PI. kg Rosenwasser und 21/. I destilliertes 
Wasser, evtl. auch zur Erzielung eines schii.umenden Produktes 10 g kohlensaures Ammonium 
hinzu, iiberlii.J3t die Fliissigkeit 2 Tage der Rube, filtriert und fiiI1t auf Flaschen. (Techn. Rundsch. 
1008, 786.) 

Ein stark schii.umender Bayrum besteht nach SeileBs.-Zig. 1913, 988 aus 4500 Tl. 
Sprit, 25 Tl. Bayol, 10 Tl. CachaC}aeSSenz, 2000 Tl. Seifenwurzelabkochung (I : 10), 75 Tl. Pott
asche, 100 Tl. Glycerin und 3750 Tl. Wasser. 

Zur Herstellung von Bayrumextrakt werden 200 g BayOl, 400 g CitronenOl, 20 g Lorbeer-
01, 6 g Pfefferminzol (terpenfreie Ole), 240 g Rumessenz, 500 g Sprit, 4900 g AtzkaJilauge, 40 bis 
45° Be, gemischt. Zuckercouleur oder Farbe wird na.ch Bedarf zugesetzt. Man rechnet 100 g 
Extrakt auf 4000 g Wasser. • 

Eiswassere xtrakt wird aus 120 g Menthol, 1400 g Sprit, 25 g Bergamotteol, 20 g Citronenol, 
5 g PomeranzenOi (bitter), 1 g Poleyol (terpenfreie Ole) hergestellt. Zum Gelbfii.rben wird Orangen
tinktur beniitzt, 100 g Extrakt werden mit 5000 g Wasser verdiinnt. (Buttner, Sellens.-Zig. 
1918, 217.) 

Die "Shampooing water", die im einfacbsten Fall aus Wasser, Sprit, Salmiakgeist, 
Natriumbica.rbonat und Riechstoff bestehen, werden in neuerer Zeit durch die Kopfwasch
pulver ersetzt, die man zur Erzeugung eines dichten Schaumes auf dem Kopfe mit Wasser ver
riihrt. Sie bestehen aus kohlensaurem Kali, Borax und gepulverter medizinischer.,Seife, letztere 
erzeugt den starken dichten Schaum. Die intensive Benetzung des Haa.res durch den starken 
Seifenschaum hat wohl hohe reinigende Wirkung, jedoch den Na.chteil, fettlOsend zu wirken, so 
dal3 es notig ist, na.ch Anwendung dieser Mittel Kopfhaut und Haa.re geniigend einzufetten. 
(Techn. Rundsch. 1909, 606.) 

Das Prii.parat "Shampoon Schwarzkopf" besteht nach einer Notiz in Seifens.-Zig. Un8, 
150 aus 171/. Tl. verwitterter KrystaJlsoda, 71/. Tl. Marseiller Seife und etwas Parfiim. 

Na.ch einem Referat in Pharm. Zentrh. 1912, 1288 wird eine fliissige aromatische Kopf
wAaschseife gewonnen durch Verseifen von II Baumwollsa.menOi mit einer LOsung von je 80 g 

tzka.li und Atzna.tron in je 500 ccm Wasser und Weingeist. Nach der durch hii.ufiges Schiitteln 
bewirkten Verseifung wird mit Wasser auf 21 aufgefilllt, worauf man 30 g Pottasche und 12 ccm 
Terpinol zufiigt. Evtl. wird die Seife mit Evergreen A oder anderen Farbstoffen grasgriin gefii.rbt. 

Zur Herstellung eines schii.umenden Haarwassers lost man na.ch SelleBs.-Zig. 1912, 392 
8 g Kp.rnseife, 20 g Natriumbicarbonat, 10 g Pottasche, 30 g Salmiakgeist und 50 g Glycerin in 
~400 g Wasser, setzt eine LOsung von 15 g GeraniumOl, 20 g BergamotteOi und 25 g PomeranzenOi 
~n 2400 g Spiritus zu, lii.J3t absitzen und filtriert. Vgl. auch S.818. Haarwaschwasser: 8 Tl. 

almiakgeist werden mit 8 Tl. fettem MandelOl innig vermischt, worauf man 30 Tl. Rosmarin
&trakt und 2 Tl. Muscatbliitenol zusetzt, heftig durchschiittelt und schIieJ3lich allmiihlich 75 Tl. 

senwasser zusetzt. $eifenwaschwasser ffir Haarpflege: 15 g Transparentseife w~rden fein 
ge~chabt, in 1 1 Rosenwasser nebst 2 g Saffran gekocht, worauf man nach erfolgter LOsung der 
Seife weitere 3 I Rosenwasser dnd schIieJ3Iich 1/. I rektifizierten Weingeist sowie 1/, I Rondeletia. 
zusetzt. Das Wasser wird 3 Tage stehen gelassen und dann erst auf Flaschen gefillit. 
. Sham po powder: I. 22,5 Tl. Borax, 30 Tl. verwittertes, kohlensaures Natron (Natr. carbo 
~~cum), 15 Tl. Quillajaextrakt, Parfiim nach Bedarf. II. 90 Tl. Borax, 180 Tl. Natr. carbo siccum. 

TI. gepulverte Kernseife, Parfiim nach Bedarf. III. 30 Tl. Borax, 30 Tl. Natr. carbo siccum, b: TI. Campher, 10 Tropfen Rosmarinol. IV. 90 Tl. Borax, 5 Tl. Campher. 2,5 Tl. pulverisierte 
(S chenille, 25 Tropfen Rosmarinol. Jede dieser Portionen erfordert zur LOsung 1200 g Wasser. 

elfens.-Ztg. 1908, 848.) 
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021. Mittel gegen den HaarausfaII. 
Kann, A., Der HaarausfaJI, seine Ursache und Behandlung. Berlin 1913. 
"Ober die Behandlung des Haarausfalles mit Qus.rzlicht siehe F. N. Meyer, D. med. Wochenschr. 

1918, 44. . 
Je na.ch der Art des Ha.arschwundes ist die Behandlung der Kopfhaut na.ch Saalleld, Kosmetik, 

Berlin 1908 eine verschiedene. Es wird z. B. empfohien, wenn der HaarausfaJl a.ls Folge entziind
licher Prozesse der Kopfhaut oder als Folge von Aligemeinkrankheiten auf tritt, das gut gereinigte 
Haar mit uberfetteter Chininseife zu waschen und d,ie Kopfhaut sodann mit einer LOSung von 
25 Tl. Campherspiritus, 5 Tl. Ricinusol und 100 Tl. Lavendelspiritus zu behandeln, wii.hrend 
bei kreisf~ Ha.a.rschwund eine Uisung von 0,3 Tl. Sublimat, 30 Tl. Lavendelspiritus und 
200 Tl. destilhertem Wasser gute Dienste tun solI; dar unter Schuppenbildung stattfindende 
Haara.usfaJI wird am besten behandelt. wenn man den Kopf mit uberfetteter ChininBeife wiischt, 
abends eine Pomade aus 5 Tl. Schwefelblumen und 50 Tl. irgendeiner Sal~undlage auflegt, 
frUb mit derselben Seife auswiischt und na.chtriiglich eine Uisung von 2 Tl. RICinusOi und 5 Tl. 
Resorcin in 120 Tl. Spiritus auf der Kopfhaut verreibt. Aile diese Behandlungsweisen werden 
zweckmiU3ig dem Arzte uberla.ssen, da die Ursachen des Haarausfalles sehr verschieden sind 
und oft nur mikroskopisch festgestellt werden konnen, so daJ3 hii.ufig, wenn es sich nicht um ganz 
klare Fii.lle handelt, mehr Schaden als Nutzen entstehen kann. Das beste Ha.a.rpflegemittel bleibt, 
wie erwii.hnt, groBte Sauberkeit der Kopfhaut und aller Kii.mme und BUrsten, die man mit ihr in 
BerUhr bringt. 

Di:!ften Hausmittel gegen den Haarausfall bestanden aus Abkochungen von Eichenrinde 
(250 g), GaJIii.pfeln (35 g), Klettenwurzeln in 1,21 Wa.sser odar aus einem warm bereiteten Mandel
olextrakt von Lorbeerblii.ttern. (Kosm08 1867, 47.) . 

Zur Herstellung eines Mittels gegen Haarschwund und gagen das krankhafte Ausfallen des 
Kopfhaares verwendet man nach H. Antony, SeHens.-Ztg. 1912, 6 mit groBtem Erfolge statt des 
bisher viel benutzten Resorcins sein Monoa.cetat, das als E uresol im Handel ist. Ein solches 
Haarwa.sser setzt sich z. B. zusammen aus 700 g Weinsprit, 25 g EuresoJ, je 2 g Neroli- und Gera
niumOl, 1,5 g CanangaOl, 2,5 g BergamotteOi und 100 g Wasser. Dem Gemenge werden zur Ge
winnung (ettbaltiger EuresolkopfwiiBser noch e'twa. 60 g RicinusOi zugesetzt, das zugleich ala 
Nii.hrstoff fUr den Haarboden dient. Zur Gewinnung eines anderen Prii.paratel! kann man das 
Euresol auch mit der a.chtfa.chen Menge Lanolin in Sa.lbenform bringen. Ein Schuppenwasser 
von ausgezeichneter Wirkung wird erhalten aus 500 g Weinsprit, 15 g Euresol, je 100 g Rosen
wa.sser und Infusion Storax, 3 g BergamotteOl, 4, g Terpineol und je 1 g Aub6pine und Irisine. 
Weitere Vorschriften iiber Euresolpomaden mit Talg oder Vaselin als Grundlage finden sich 
im Original. 

Ein Haarspiritus wird nach Pharm. Zentrh. 1911, 1404 hergestellt aus 2 Tl. Salicylsiiure, 
8 Tl. Euresol, 30 Tl. Ameisenspiritus, 5 Tl. Ricinusol, 50 Tl. Kolnischem Wasser und 250 Tl. 
Spiritus. Er verhindert den Haarausfall bei gesteigerter Fettabsonderung, (SeborrhOe). 

Eine flftssige E uresolsei fe, die zur Vorbehandlung bei Haarkuren gegen Schuppenbildung 
und bei kran.tPtaftem HaarausfaJI dient, besteht na.ch H. Antony, Selfens.-Ztg. 1912, 6, aus einern 
Gemenge von 1000 g vollig neutraler, evtl. mit etwas Lanolin oder Olivenol iiberfetteter, fliisaiger 
Kalicremeseife mit einer LOsung von 50-100 g Euresol in 100 g Alkohol unter Zusatz von 5 g 
Geranium- und 10 g Bergamotteol. . 

Na.ch einem Referat in Selfens.-Zf.g. 1918.898 erhii.lt man ein sehr verwendbares Sch uppen' 
wasser, das man anfangs tiglich, spater jeden zweiten bis dritten Tag und na.ch lii.ngerem Ge
brauch 1-2ma.1 woohentlich in den Haarbodell verreibt, durch Filtrieren einer Uisung von 0,4 TI. 
SaJicylsii.ure, 6 Tl. einfa.ch Chinarindentinktur, 1 Tl. Ricinusol, 2 Tl. Veilchenspiritus und 100 TI. 
9Oproz. Spiritus. Vgl. Pharm. Zentrh. 1911, 487. Ma.n gewinnt ein gutes Schuppenwa.sser auch 
aus einer Uisung von 20 Tl. Salicylsii.ure, 50 Tl. Glycerin und 50 Tl. KOinischem Wasser in 880 TI. 
6Oproz. ~us. , 

Das .waschmittel "Pi xavon" besteht na.ch Techn. Rundsch.1910, 728 aus einer Mischung 
von Tear und Ka.IiseifenlOsung. Man kann ein diesem Produkt ii.hnliches Prii.'p'arat durch Zusatz 
von 5% eines gefii.rbten oder entfirbten kii.uflichen Teerolprii.parates [270), l479) (braunes und 
farbloses Pixavon) zu einer Ka.IiseifeniOsung herstellen. . 

Na.ch Schwelz. Wochenschr. f. Chem. und Pharm. 1911, Nr. 8 ist "Pisaptan" eine fliisa.1ge, 
geruchlose Haarwaschteertanninseife, die man durch Lasen von Holzteer und Tannin in emer 
uberfetteten, aus OlivenOi hergestellten Ka.Iiseife erhii.lt. 

In ii.hnlicher Weise wirkt na.ch Pharm. Zentrh. 1InO, 118 das An thrasol. Man mischt z. !3. 
zur Herstellung eines Haarwassers 3 Tl. Anthrasol, 2 Tl. Eucalyptol, 3 TI. lteRorcin, 7 Tl. GlycerlD, 
120 Tl. Sprit und 15 Tl. RicinusoI. 

'Ober HaarwiiBser mit" E ucup in zusatz" s. r610]. , 
Auch den petroleum-, benzin- oder tetra.chlorkohlenstoffhaltigen Haarwii.l!sern wird eIDe 

krii.ftige antibakterielle Wirkung zugeschrieben, doch moB der durch ihre Anwendung bedingten 
Entfettung des Haares dadurch vorgebeugt werden, daB man den Prii.paraten Ole zusetzt. Zur 
tJberdeckung des Geruches iUgt man mnen na.ch TeehL Rundsch. 1910, 161 verschieden? aro' 
matische Ole odar Extrakte von Art des CitronellaOles, des Rosmarin- oder Melissenspirltuses. 
Laveudeloles, BergamotteOles usw. zu. Man stellt ein solches Petrole umhaarwasser z. B, 



Kosmetik (Hausheilmittel). 605 

her aus 1,25 kg Petrolii.ther, 1 kg Seifenwurzelahkochung, 20 g Linalool, 15 g LavendelOl, 10 g 
BergamotteOl, 5 g Isosafrol, 51 Spiritus und 1500 ccm Wasser. Vgl. Seilens.-Ztg. 1913, 533. 

Na.ch Krohmayer, Selfenfabr. 1910, 1062 wird zur Verhiitung des Haarausfalles empfohlen, 
den Haarhoden mittels eines an einem Stab befes'tigten Wollballens mit einer LOsung zu be
handeln, die aus 2-5 Tl. ParaffinOi und bis zu 100 Tl. rektifiziertem Benzin besteht, oder man 
verwendet eine wsung von 2-5 Tl. weif3em Vaselin in 100 Tl. reinem Tetrachlorkohlen
stoff oder man lOst 1,5 g Natriumbicarbonat, in je 80 ~ Wasser und Weingeist, und fiigt je 2-5 g 
Glycerin und Ricinusol und 20 g KOinisches Wasser hmzu. Die Behandlung solI schon in friiher 
J ugend beginnen. 

Na.ch Theraple d. Gegenw •• Oktober 1912 wird als ausgezeichnetes Mittel gegen den gewohn
lichen Haarausfall nach Krohmayer eine vor dem Gebrauch zu schiittelnde Schwefelemulsion 
aus 70 Tl. Weingeist, 10 Tl. Glycerin und 20 Tl. gefii.lltem Schwefel verwendet, die man zweck
maJ3ig in der Menge von etwa 10 ccm des Abends auf der Kopfhaut verreibt; am nii.chsten Morgen 
wird der Schwefel durch Waschen mit Wasser und Seife wieder entfernt. Frauenhaar mull vorher 
gescheitelt werden, damit das Mittel auf die Kopfhaut gelangen kann; man belii.J3t dann die 
diinne trockene Schwefelschicht etwa 8-10 Tage auf der Kopfhaut, worauf man sie am besten 
unter Zuhilfenahme von Eigelb herausw8.scht. Fiir sehr fettes Haar wird der Schwefel basser 
mit ebensoviel Reisstii.rke gemengt in Form eines Puders angewendet. Diese Mittel soIlen, wenn 
die Papille noch nicht verooet ist, ausgezeichnet wirken. 

Das kombinierte Haarkurmittel "Lassarsche Haarkur" (jedoch nicht entsprechend der 
Lassarschen Vorschrift) besteht aus einer mit Holzteer bereiteten fliissigen, 25% Kaliseife ent
haltenden Teerseife, ferner aus einem Haarwascher, einem Haarspiritus und einem Haarol. 
(C. Mannlch und W. Dohr, Apoth.-Ztg. 29, 249.) 

Vorschriften zur Herstellung von Haarwii.ssern mit Honig, Birksensaft, BirkenknospenOi usw. 
finden sich z. B. in dem Buche von G. B. Askinson (1. c.). 

Ein den Haarboden stii.rkendes und die Schuppenbildung verhinderndes Haarwasser wird 
nach I. Mann, S. 266, hergestellt aus 6000 g Sprit, 60 g RicinusOl, 50 g Chinarindeninfusion, 
80 g Perubalsam, 15 g Terpineol, 2 g CanangaOl, 1 g Muguet, 3000 g destilliertem Wasser und 500 g 
Milchzucker. Ahnlich diesem Eau de Quinine ist der Doti - Extrakt, ein gelb gefii.rbtes, 
parfiimiertes Haarwasser, das 0,36% Essigsaure, 28 Vol.-% Alkohol und 2,32% Chiniuhydro
chlorid als wirksamen Bestandteil enthslt. Andere Praparate ii.hnlicher Art enthalten statt det< 
Perubalsams prii.z. Schwefel oder Campher, Menthol (kiihlende Wirkung), Tannoglycerin (aus 50 g 
Tannin und 300 g Glycerin) usw. (Pharm. Ztg. 59, 350.) 

522. Haarole (-puOer); Haarbefestigung (Kriiuselwasser), Frisiercreme. Haarfette. 
Der Gebrauch dieser Mittel nimmt stetig ab, insbesondere die Po m'a den werden fast aus

schlieJ31ich nur noch fiir Exportzw9cke hergestellt. Die Grundlage der Haarole kann jedes reine 
PflanzenOi hilden, besonders viel verwendet werden Oliven-, Riib- und Senfol (Sinapol), seltener 
das teuere, aIlerdings besonders geeignete BehenOl allein oder im Gemenge mit der gleichen oder 
doppelten Menge Vaselin. Die HaarOle erhalten ebenso wie die Haarwii.sser Zusatze von Farb
und Riechstoffen neben Extrakten anregender oder desinfizierender Art (Brennes<;el-, Kletten
~urzel-, Fichtennadelausziige usw.). Vorschriften zur Gewinnung dieser kosmetischen Prii.parate 
hnden sich in groJ3er Zahl in den zitierten Werken. Z. B.: Blumenbalsam - Haarol: 360 g 
franzOsische Rosenpomade, 360 g franzOsische Veilchenpomade, 1 kg fettes MandelOl, 8 g Berga
motteol. 
. Als Grundlage zur Herstellung kosmetischer Haarpflege mi ttel eignen sich die in der 
~enge von etwa 13% in 90proz. Alkohol IOslichen Methyl-, Athyl- oder hoheren Ester der 01-
!'aure, die iiberdies dem bisher verwendeten RicinusOl gegeniiber den Vorteil wesentlich gro/3erer 
Zii.hniiss~keit haben und doch die Haare nicht verkleben, sondern ihnen im Gegenteil Geschmeidig
keit verleihen. (D. R. P. 288859.) Nach dem Zusatzpatent verwendet man an Stelle der im Haupt
patent verwendeten Olssureester jene einwertiger, aromatischer oder hydroaromatischer Alkohole 
ode~ auch aIkohollOsliche Ester, Mono- und Diester zwei- bzw. dreiwert.iger AIkohole von aro
matIschemoder hydroaromatischem Charakter, insbesondere jener, deren MolekiiI eine Kohlen
s~offkette von weniger als 18 Kohlenstoffatomen enthalt. Man verarbeitet also beispielsweisc 
die zu 5% in 96proz. Alkohol 100Iichen Cyclohexanol- trod Mentholester der Olsii.ure 
o~er auch Olsaurephenyl- oder -kresylester, deren Neigung zu krystaIlisieren durch Mischllng z. B. 
mit wenig Olsii.ureii.thylester aufgehoben wird. (D. R. P. 283860.) 
.. Haarol parfii ms nach Selfens.-Ztg. 1904, 5: I. 30 Tl. BergamotteOl, 30 Tl. Apfelsinenschalen-
0pl, 30 TI. CitronenOl, 15 TI. LavendelOl, 9 TJ. RosmarinOl, 9 TI. NelkenOl, 4,5 TJ. CassiaOl, 4,5 Tl. 

almarosaol. 100 TI. OIivenol. II. 10 TI. Apfelsinenschalenol, 20 TI. LavendelOl. 20 Tl. CassiaOl, 
20 Tl. NelkenOl, 100 Tl. OIivenOl, 5 Tl. MirbanOi. 2 TI. Himbeerather . 

. Die Haarpuder bestehen ebenso wie die Gesichtspuder aus einer Grundmasse, z. B. aus 
~lelchen Teilen Talkum und Stii.rkemehl, 1/. Tl. Iriswurzelpulver, der doppelten Menge (des TaI
nlllns) Kartoffelmehl und einer Spur UItramarinblau zur Entft'rnung des gelblichen Scheines. 

as Gemenge wird entsprechend parfiimiert. 
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In Techn. Rundsch. 1911, 466 ist das Nestlesche Verfahren der Herstellung naturgewellten 
Haares kurz beschrieben, das darin besteht, daO die Haare zuerst liber einen Metallcylinder ge
spannt und dann mit erhitztem Sauerstoff behandelt werden. 

Um beim Wellen von Haarersatzstiicken'das Eindringen des Wassers in die Gewebeunterlage 
und auch die Kriuselung der Haare zu verhindern, verwendet man mit Leinsamen aufgekochtes 
Wasser. (D. R. P. 817 701.) 

Nach Der Padumeur 1913 verschmilzt man zur Herstellung eines Perlicken wachses je 
200 Tl. Dammarharz, Kolophonium, Lirchenterpentin und 400 Tl. Wachs. 

Die Haarkriuselwasser enthalten nach Techn. Rundsch. 1909, 61 als Grundlage und 
wirksamen Bestandteil ein ganz schwaches Klebmittel von Art des Quittenschleimes, Tragantes 
usw. Ein einfaches derartiges Priparat erhiiJt man beispielsweise, wenn man 1 Tl. Quittenkorner 
in etwa 50 Tl. Wasser quellt, dann durchseiht, das Filtrat evtl. noch verdiinnt und in geeigneter 
Weise parfiimiert. Oder indem man 150 g Tragant wihrend 48 Stunden mit 4 I Rosenwasser 
behandelt und die kolierte Fliissigkeit nach Wunsch parfiimiert. 

Ein leicht entfernbares Haarfixiermittel besteht nach D. R. P. 829 794 aus einer Emulsion 
von Tragantschleim, einer alkoholischen RicinusollOsung und etwas Ather. 

Zur Herstellung einer fettfreien Frisiercreme vermischt man nach Selfens.-Ztg. 1912, 207 
eine LOsung von 1 kg weiBer Kernseife in 500 ccm Wasser mit einer LOsung von 300 g Dextrin 
in 700 ccm Wasser, verriihrt dieses Gemenge mit einer Schmelze von 250 ~ Glycerin, 500 g weiBem 
Bienenwachs und 500 g Walrat bis zum Erkalten und parfiimiert schlleOlich nach Gutdiinken. 

Nii.here Mitteilungen liber Frisiercremes finden sich in Selfens.-Ztg. 1922, 281. 

Zwischen den HaarOlen und Pomaden stehen die Haarfette (Cosmetiquepriparate), die 
nur durch ihre fettige Beschaffenheit haarbefestigend "wirken, im librigen aber Trager fiir WohI
gerliche sind und das Haar wie die Haarole geschmeidig erhalten sollen. Beispiele nach Seifens.
Ztg. 1916, 702: 

Vanillefett: 10000 g priparierter TaIg, 10 g Vanillin. 
Mar kcre me: 1 kg Schweinefett, 1 kg fettes MandeIOl, 60 g PaImOl, 4 g NeIkenOl, 30 g Berga

motteOl, 100 g Citronenol. 
Orange - Blumencosmetique: 3000 g Grundfett, 400g Orangepomade Nr. 30,2 g Heiko

NeroliOl, 6 g Portugalol, 4 g Petitgrainol, 5 g Bergan;l.OtteOl, 1 g Anisaldehyd, 1 g LinaloeOl. 1 g 
Citronenol. . 

Reseda - BI umencosmeti que: 3000 g Grundfett, 400 g Resedapomade Nr. 30, 5 g Bassi
licumol. 

Veilchen - Blumencosmetique: 3000 g Grundfett, 400 g Veilchenpomade Nr. 24, 1 g 
afrikanisches Geraniumol, 3/, g Iraldeinetinktur (1 : 10), 10 g BergamotteOl, PI, g IrisOl, PI, g 
J88minOl (H. & R.), PI. g Moschusinfusion, 9 g Cedernholzol. 

Vanillecosmetique: 2000 g Grundfett, 1000 g Vanillefett, 6 g Vanillin, 10 g afrikanisches 
GeraniumO!, 5 g CitronenOl, 10 g Toluinfusion. 

Veilchencosmetique: 2000 g Grundfett, 1000 g Tonkafett, 20 g Irissolution (1 : 10). 
5 g Iraldeinetinktur (1 : 10), 15 g BergamotteO!, 10 g Moschusinfusion. 

Heliotrop - BI umencosmeti que: 3000 g Grundfett, 400 g Heliotroppomade Nr. 30, 
15 g Heliotropin, 2 g Cumarin, 2 g spamsches Geraniumol, 2 g Heiko-NerolioI, 1/. g Moschusinfusion. 
3 g BergamotteOl, 6 g Laudanuminfusion. 

623. Pomaden. 
Schon im a.lten Rom wurden die Pomaden, wie aus der Untersuchung der in einem Grabe 

gefundenen gelben Salbe hervorgeht, aus denselben Ausgangsmaterialien bereitet wie heute. 
Jene Salbe hestand aus einem Gemenge von Bienenwachs mit Fett. das einen Zusatz von Storax 
und TerpentinOl enthielt, anscheinend durch Henna gefirbt und mit Wein angefeuchtet worden 
war. (Ref. in Zeltschr. f. angew. Chern. 29, 449.) 

Das Grundfett fiir Pomaden stellt man nach H. Mann, S. 281, wie folgt her: Man kocht 
50 kg hestes Schmalz mit einer LOsung von 2 kg Salz und 1 kg Alaun 2 Stunden. schopft das 
Fett Bb und erhitzt es in dem gereinigten Kessel. bis es blank wird und kein Wasser mehr ent
hilt. Dann hingt man ein in einem Gazebeutel befindliches Gemenge von 2 kg pulverisiertem 
Benzoeharz und 1 kg Borsiure in d88 Fett ein, verriihrt es nach 24 Stunden (nach Entfernung des 
Beutels) mit 1 kg Ceresin und 20 kg weiOem Vaselin und bewahrt d88 so erhaltene Gi'uJ?-dfet~ 
an einem kiihlen luftigen Orte auf. Die Zusitze zu den Pomaden ,rich ten sich ebenso Wle b~l 
den Haarwiissern nach dem Verwendungszweck. Billigere Pomaden werden mit einem aus Ozokent 
und V88elin bestehenden Grundkorper hergestellt. . 

Beispiele nach Seifens.-Ztg. 1911, S.906 u. 928: Vaselinhaarpomadenkorper: 20%rem 
weit3er, doppelt raffinierter Ozokerit. 80% weiOes, schein- und geruchloses V88elinOl ~er~en 
zusammengeschmolzen, nach dem Abkiihlen auf etwa 600 gefirbt und bei etwa 45-47 0 parf~mle~t 
und ausgefiillt. Rot firbt man mit Alkannin, gelb mit Orleanfarbe oder Cadmiumgelb, grun mIt 
fettlOslichem Chlorophyll. Urn diesen Haarpomaden den Charakter von Fettpomaden zU 

geben, werden dem Grundkorper 25% reiner Rinderta.lg oder 40% Lanolin belgegeben. Zur 
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Herstellung einer festen, in Stangenform gie13baren Pomade werden 12,5% Ozokerit, 15% 
amerikanisches Harz WW, 10% Japanwachs, 40% feinster Talg und 22,5% Vaselinol ver
schmolzen. 

Vaselinpomaden nach Seifeos.·Ztg. 1915, 393: I. 800 g Ceresin, wei13 oder gelb, 4500 g 
entscheintes Vaselinol, 25 g Gingergrasol, 40 g siiJ3es PomeranzenOl, 5 g NelkenOl, 30 g Citronellol. 
II. 60 g Ceresin, wei/3 oder gelb, 80 g ff. praparierter Talg, 400 g entscheintes Vaselinol, 4 g sii13es 
Pomeranzenol, 2 g Nelkenol, 2 g Palmarosaol. III. 100 g Ceresin, wei/3 oder gelb, 300 g Paraffinum 
liquidum, 100 g gelbes VaselinOl, 5 g BergamotteOl, 4 g CitronenOl, 2 g afrikanisches Geraniumol. 

Stangenhaarpomade besteht nach Seileos.·Ztg. 1904, 6 aus: 3000g naturgelbemCeresin, 
3000 g Rindertalg, 3200 g hellem Harz und 300 g 01. Gefiirbt wird mit Orlean zu blond, Reben
schwarz zu schwarz, Kastanienbraun zu braun und mit 250--350 g Pomadenparfiim parfiimiert. 
Oder: 1 kg Benzoepomade, 1 kg wei/3es Wachs, 1/2 kg Jasminpomade, 1/2 kg Tuberosenpomade, 
8 g RosenOl; oder: 1 kg Rindertalg, 1/8 kg Wachs, 60 g Bergamotteol, 8 g ZimtkanienOl, 4 g Thy
mianol. 

Olivenharzpomade nach Seileos •• Ztg. 1904,6: 1500g gelbem Ceresin, 3750g gelbeshartes 
Vaselin, 750 g Rindertalg I, 1825 g helles Harz. Gefiirbt wird mit LederinlOsung, parfiimiert mit 
75-80 g Parfiimkomposition. 

Ricin usolpomade: 1 kg Tuberosenpomade, 1/2 kg RicinusOl, l/Z kg fettes MandelOl, 60 g 
Bergamotteol. 

Vorschrifte n fiir Pomaden nach Seifeos.·Ztg. 1902, 524: Rosen po made: 20 kg wei/3es 
VaselinOl, 5 g weiJ3es Ceresin, 15 g Alkannin, 50 g afrikanisches GeraniumOl, 30 g PalmarosaOl, 
20 g Citronenol. 

Krauterpomade: 20 g gelbes VaselinOl, 5 g gelbes Ceresin, 20 g Chlorophyll, 50 g CitronenOl, 
20 g NelkenOl, 12 g afrikanisches Geraniumol, 4 g Krauseminzol. 

Rindermarkpomade: 20 kg gelbes VaselinOl, 3 kg gelbes Ceresin, 2 kg Rindermark, 
15 g Saffransurrogat, 50 g CitronenOl, 20 g BergamotteOl, 5 g NelkenOl, 10 g Lavendelol. 

Exportpomaden nach Seifeos.·Ztg. 1915, 702: 4000 g Grundfett, 1000 g Tonkafett, 
50 g PortugalOl, 25 g Nelkenol. Oder: 4500 g Grundfett, 500 g gelauterter Talg, 30 g Berga
motteOl, 30 g afrikanisches GeraniumOl, 50 g PortugalOl, 50 g Benzoeinfusion. 

Rosenexportpomade: 1000 g Grundfett (10 g Farbenfett), 4 g Orgool extra, 4 g Berga
motteOl, 8 g afrikanisches Geraniumol. 

Vanilleexportpomade: 950 g Grundfett (evtl. mit 10 g Perubalsam), 50 g Ceresin, 3 g 
Vanillin, 20 g Benzoeinfusion. 

Resedaexportpomade: 1000 g Grundfett, P/I g BergamotteOl, 1/1 g Vetiversolution 
(1 : 5), 3 g Irald6inetinktur (1 : 10), P/z g BasilicumOl, 1/. g Resedageraniol, P/a g afrikanisches 
GeraniumOl, 6 g Citronellol. 

Pomade divine: 1/, kg Walrat, 1/. kg Schweinefett, 3/, kg fettes MandelOl, 1/, kg Benzoe
harz, 100 g Vanille werden bei hochstens 90° verschmolzen. 

Heliotroppomade: 1 kg franzosische Rosenpomade, 1/, kg VanillehaarOl, 250 g Huile 
antique von Jasmin, 125 g Huile antique von Tuberosen, 125 g Huile antique von Orangenbliiten, 
12 Tropfen Bittermandelol, 6 Tropfen Nelkenol. 

Ordinii.re Veilchenpomade: 1 kg Schweinefett, 360 g gewaschene Akazienpomade, 
250 g Rosenpomade. 

Cirkassische Pomade: 1 kg Schweinefett, 1 kg Benzoepomade, 1/. kg franzOsische Rosen
pomade, 2 kg durch Alkannin gefii.rbtes fettes MandelOl, 15 g Rosenol. 

Zur Herstellung von Gurkenpomade verriihrt man eine bis zum Erkalten geriihrte, evtl. 
parfiimierte Schmelze von 6 Tl. Schweinefett und 2 Tl. Walrat mit 1 Tl. Gurkensaft (alkoholischer 
Gurkenessenz), bis der Alkohol verdunstet ist. 

Eine Sch uppenpomade wird erhalten, wenn man dem Vaselingrundkorper, bestehend aus 
20% Ozokerit und 80% VaselinOl, 5% Schwefelbliite und 1% Perubalsam beimengt. China
po.made besteht nach Seifeos •• Ztg. 1902, 365 aus 20 Tl. VaselinOl, 5 Tl. gelbem Ceresin, 0,012 Tl. 
Brillantbraun, 0,050 Tl. Perubalsam, 0,005 Tl. CitronenOl, 0,005 Tl. BergamotteOl, 0,005 Tl. 
Nelkenol und 0,005 Tl. Lavendelol. 

624. Haarfirbemittel allgemeine Naturprodukte. 
Dbar Haarfarben und Haarfii.rben siehe Zeitschr. r. angew. Chern. 1915, III, 188 • 

. , Dber die Zusammensetzung und Untersuchung von neun verschiedenen Haarfiirbemitteln 
slehe Pharm. Ztg. 1908, 600. 

Man unterscheidet natiirliche (pflanzliche und mineralische) und kiinstliche Haarfii.rbemittel 
u~d teilt sie, je nach ihrem wirksamen Bestandteil, ein in: vegetabilische Haarfii.rbemittel ir Indigo und Henna; bleihaltige Prii.parate, deren Bleisalze mit dem Schwefel des in den 
~aren enthaltenen Keratins ein schwarzes Sulfid geben; Metallsal zfiirbemittel, sog. Ra

stIC.~S, das sind Gemenge von Silber-, Kupfer-, Eisen- und Wismutsalzen mit Extrakten von 
~allapf~ln oder Pyrogallussaure; schlie13lich Fii.rbemittel mit Praparaten der organischen Gro13-
Industrle, unter denen vor allen Dingen das p-Phenylendiamin in Betracht kommt. Letztere 
gNelange~ in neuerer Zeit zu gesteigerter Aufnahme, da man erkannt hat, da13 sie keine schii.dlichen 

ebenwIrkungen ausiiben, doch werden auch die Haarfii.rbemittel pflanzlichen Ursprunges, 
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meistens allerdings in unzulissiger Weise im Gemenge mit Bleisalzen, viel verwendet. (R. Dltmar, 
8eUenlabr. U, 1272 u. 1297.) 

tlber das schon in der Bibel erwihnte Haarfirbemittel Henna und seine ausgezeichneten 
Eigenschaften wird in dem Werke von Clasen (1. c.) berichtet. Der im Innern der Blii.tter be
finilliche Farbstoff fixiert sich in unlOslicher Form auf dem Haar unci firbt dieses nach etwa 
5--6 Stunden goldgelb bis rotlich, wii.hrend die richt~ braune bis schwarze Haarfarbe aus einem 
Gemenge der Hennablii.tter und des "Reng", das lSt das gepulverte Laub der Indigopfianze, 
zusammengestellt wird. Die Hennablii.tter sind in gepulvertem Zust&nde im Handel erhrutlich. 

Zur Herstellung eines stets frisch zu bereitenden Hennaprii.parates verfii.hrt man nach 
A. Chaplet, Referat in SeUens.-Ztg. 1912, 219 in folgender Weise: Man pulvert 50 g Henna, 
30 g Gallii.pfel und 20 g NuJ3blii.tter, digeriert das Gemenge wii.hrend 4-5 Tagen mit 80 g 90proz. 
Alkohol, versetzt den Riickstand mit 100 g destilliertem Rosenwasser, verdiinnt mit kochendem 
Wasser auf 500 g und fiigt schlieLUich noch eine LOsung von 9 g Glycerin unci 0,6 g YlangOl in 
5--6 cem Alkohol hinzu, dann wird das Ganze filtriert. Die Baare miissen bei Anwendung dieser 
Haarfii.rbemittel vorher durch Abwaschen mit schwach ammoniakalischem Wasser vollstii.ndig 
entfettet werden, auch muLl in einem mindestens 20° warmem Raume mit groi3eren Mangen der 
Mischung (etwa 100 g) gefirbt werden, man braucht groi3e Mengen Waschfliissigkeit, kurz das 
Verfahren ist sehr umstii.ndlich, fiibrt jedoch zu einem vollen Erfolg. 

Von der chinesischen Tusche abgesehen, die als Pigmentfarbstoff in LOsung mit der 
doppelten Menge Tragant, der dreifachen Menge Alkohol und der 20fachen Menge Rosenwasser, 
vorwiegend zum Fii.rben der A ugenbrauen verwendet wird, ist neben der Henna der meist ver
wendete pfianzliche Haarfarbstoff jener der NuLlschalen. Diese werden nach H. Mann, S. 323, 
mit 1 proz. Salzwasser zuerst kalt, dann kochend extrahiert, worauf man die Masse abpreBt und 
das Filtrat zur Gewinnung des fertigen Extraktes auf 1/, des Volumens eindampft unci mit 16% 
95proz. Alkohols versetzt. Der Anacardi umsaft (189) ist. wegen seiner hautreizenden Wir
kung als Haarfii.rbemittel nicht verwendbar. 

In Dlngl. Joom. 133, 814 beschreibt X. Landerer die Herstellung einiger im Orient gebr~uch
lichen Mittel zum Schwarzfirben der Haare. Man erhitzt beispielsweise feingepulverte Ga.lI· 
ii.pfel mit etwasOl in einer eisemen Pfanne so lange, als noch Oldii.mpfe entweichen, zerreibt den 
Riickstapd, riibrt ibn wiederholt mit Wasser zu einem Brei an, den man immer wieder eintrocknet, 
und erhrut so ein Produkt, das zusammen mit einem schlackenartigen, aus Kupfer und Eisen 
bestehenden Metallgemisch als Augenbrauenstein oder Haarfirbemittel verwendet wird. 

Ein unschidliches, veget&bilisches Baarfirbemittel erhrut man durch warme Digestion von 
2 Tl. frischer reifer WalnuBschalen, 1 Tl. Tormentillwurzeln und 1/, Tl. Catechu mit 4: Tl. Wein
geist, 2 Tl. destilliertem Wasser, 25 Tropfen Salmia}qteist, 4:0 Tropfen RosenOl und 10 Tropfen 
Nerolio1. Man filtriert und preBt die mit Dampf behandelten Riickstii.nde aus. (D. Ind.-Ztg. 
1887, Nr. 20.) 

Ein unschidliches, die Haare braun fii.rbendes Mittel ist h uminsaures Ammon. Zur 
Herstellung einer derartigen Pomade iibergitBt man Stiickchen Tori oder Braunkohle mit Ammo
niak. Nach einiger Zeit wird die so erhaltene braune Fliissigkeit mit ~eschmolzenem Fett und 
Wachs so lange schwach erwirmt, bis der Salmiakgeist si9h verfiiichtigt hat und die Mischung 
bis zum Erstarren des Fettes gerieben. Man kann auch die Braunkohle oder den Torf mit Kali
lauge ausziehen und mit der huminsauren, braungefirbten Lauge mit Fett oder 01 eine Seife 
bereiten, der man ii.therische Ole zusetzt, um so eine Art St&ngenpomade zu bereiten, die zum 
Fii.rben der Baare geeigneter ist als eine weiche Fettpomade. (Elsner, Chem.-techn. Mitt. 
1869/80, 77.) 

525. Metallsalzhaltige Haarfirbemittel. 
In Betracht kommen in erster Linie Silbernitrat, Kupfer- und Eisenvitriol, die mei

stens in Kombination mit Pyrogallol, Resorcin usw. angewendet werden. Es sei erw!ilint, 
daB bei Anwendung dieser met&llsalzhaltigen Baarfirbemittel nur das Haar selbst bestrlchen 
werden darf, da. die Haut ebenfalls leicht a~efirbt wird, wodurch schwer entfembare dUJ?kle 
Flecken entstehen. Silbernitratfiecke lassen slch durch eine wii.sserige LOsung von Cya.nkahwn 
und Jodkalium ,entfernen. Vgl. Bd. II r848), [817J. 

Weitaus die meisten Haarfirbemittel (Reformhaarfarbe, Niiancin, Seegers Haarfarbe, Jan?kes 
weltberiihmte Haarfarbe, amerikanische Haarfarbe, Fluide imperial, Wunderlichs Haarfii.rbeI~llttel 
usw.) bestehen aus Pyrogallussii.urelasung und einer zweiten LOsung, die ammoniakalisches SIlber-
nitrat enthrut. (H. Matthes unci A. Koehler, Pharm. Ztg. Uf08, 800.) . 

Nach Mitteilungen von A. Chevalller, Dlngl. Joum. 1860, II, 818, wurden schon vor der Mlttt' 
des vorigen Jahrhunderts silbernitrathaltige Haarfii.rbemittel und Haarentfernungsmittel, deren 
wesentlicher Bestandteil Schwefelkalium war, unter den heute noch iiblichen Phantasienamen 
zu hohen Preisen in den Handel gebracht. . 

Vor der Anwendung silbernitrathaltiger Haarfirbemittel empfiehlt es sich, das Ha.a.r. mIt 
Schwefelseife zu waschen und mit Schwefelpomade einzufetten, nach der Behandlung mit SIlber 
aetzt man das Haar dem Lichte aus. 

Die Vorschrift zur Herstell~ eines silbersa.lzhaltigen Haarregenerators, die dem B!1che 
von H. IIaDD, Modeme Parfiimer16, S. 817, entnommen wurde, lautet: Man lOst 25 g Natrl~
thioeulfat in 625 g destilliertem Wasser und fiigt 350 g 96proz. Spiritus hinzu. Dann bereltet 
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man eine LOsung von 30 g Silbernitrat in 100 g Wasser, setzt soviel 10proz. Ammoniaklasung 
zu, daB der zuerst entstehende Niederschlag bis auf einen kleinen Rest wieder in LOsung geht, 
filtriert, fOOt mit Wasser auf 1000 ccm auf unci vermischt unmittelbat vor dem Gebrauch gleiche 
Raumteile dieser beiden LOsungen. Dieses dem "Niiancin" iihnliche Haarfiiorbemittel solI vollig 
unschiidlich sein, im Gegensatz zu dem Priparat "Krinochrom", einer Verbindung von Silber
nitrat und Pyrogallussiure. 

Nach Pharm. Post 1910, 188 hesteht "Noircier", ein Haarfiiorbemittel, aus einer ammo
niakalischen BilberchloridlOsung, einer LOsung von Schwefelleber und einer LOsung von Pyro
gallussiure, die man vor dem Gebrauche mengt. "Haarfarbewiederhersteller Janke" besteht aus 
einer mit Alkohol und Glycerin versetzten ammoniakalischen BilbernitratlOifung. 

Zur Erzeugung von Haarfiiorbemitteln verwendet man Mischungen von Silbersalzen mit 
Tannin, Pyrogallussiure oder Schwefel zusammen mit tierischem Tal g, so da13 die Bestandteile 
des Mittels in innige Beriihrung miteinander gebracht werden und zur Reaktion gelangen, wenn 
wahrend des Einreibens die Fiiorbewirkung erzielt werden solI, wiihrend vorher die einze1nen 
Bestandteile der Paste, durch das Fett umhOOt, sich nicht miteinander umsetzen.konnen. (D. R. P. 
249368.) 

Auf das schiiorfste zu verurteilen sind die b leih al ti ge n Haarfiiorbemittel von Art des Haar
regenerators J e f fer son s aus Rosenwasser, Glycerin, Schwefelmilch und Bleinitrat oder das 
Luxur-Haa.rfiiorbemittel, bastehend in der Hauptsache BUS Borax, Schwefel und einer Blei
verbindung. (pharm. Ztg. 1916, 609.) 

Ein iihnliches gesundheitsschiidliches Priparat, das a.ls vegetabilischer Haarba.lsam in den 
Handel bm, hestand aus einer Glycerin und Schwefelmilch enthaltenden RosenwasserlOsung 
von Bleizucker. (F. Zernlk, Apoth.-Ztg. 1908, 833.) 

Ebenso wie die Bleipriparate sind auch die Wismutsalze (z. B. citronensaures Wismut, 
hergestellt nach Hager, Pharm. Zentrh. 1812, Nr. 46) a.ls Haa.rfiiorbemittel zu verwerfen. 

Kalamax, ein Haarfiiorbemittel, enthilt neben unwirksamen weinsauren Kalium- und 
Anunoniumsalzen 0,682% Wismutoxyd in Form von Wismuttartrat als wirksamen, jedoch schOO
lichen Haupthestandteil. (C. Mannlch unci S. Kroll, Apoth.-Ztg. 29, 809.) 

P. Wolffs Haarmilch Jugentin besteht aus einer Anreibung von je 2,1 g Schwefelmilch 
und basischem Wismutnitra.t mit einer Mischung von 30 g Glycerin, 185 g Wasser und etwas 
Kolnischem Wasser. (C. Mannlch und B. Kather, Apoth.-Ztg. 30, 14.) 

Ein Verfahren zum Fiiorben von Haaren mit LOsungen von Salzen der Pyrogallolsulf08iure 
in Gegenwart oder Abwesenheit iiberschiissiger Alkalien oder oxydierender Agenzien und fol~ende 
Nachbehandlung der Haarfiiorbungen mit Eisensalzen zwecks Vertiefung der Niiance 1St in 
D. R. P. 118 290 und 186 041 beschrieben. Man befeuchtet z. B. das entfettete Haar mit der 
LOsung von 1 Tl. pyroga.llolsulfosaurem Kalium und 2 Vol.-Tl. 25proz. Ammoniak in 2 Vol.-T!. 
W:asser, driickt nach einstiindiger Behandlung die iiberschiissige LOsung ab und trinkt das Haar 
nut einer 0,1 proz. wisserige~ Eisenchloridlasung. Die dunkelbraune, weder durch verd iinnte 
Essigsiure, noch durch SeifenlOsung angreifba.re Fiiorbung wird hellbraun, wenn man das Haar 
vor der Behandlung mit EisenlOsung nicht nur ausdriickt, sondern bis zur Entfernung a.ller iiber
fliissigen Farbe mit Wasser spillt. 
. Nach einer Notiz in SeHens.-Ztg.I908, 449 enthilt der Hoffersche Haarfirbekamm 

emerseits iibermangansaures Kali und andererseits eine Pyroga.llollOsung. 
Zum Fiiorben von toten oder lebenden Haaren, Pelzen oder Federn, hesonders zum Fiiorben 

~enschlichen Haares, durchfeuchtet man es gleichmi13ig mit der LOsung von 4,(} ~ Pyrogallol 
m II Wasser, li13t 10 Minuten einwirken und behandelt ebenso mit derselben Menge emer LOsung 
von 50 g Ammoni ummolybdinat und 100 ccm Ammoniak (0,96) im Liter Wasser, wischt 
das Haar dann tiichtig und trocknet as. Die Materialien sind vollig unschidlich und die erzielten 
Echtheiten der Fiiorbung hervorragend gut. Nach dem Zusatzpatent ersetzt man das Ammonium
molYbdii.na.t durch das Kalium- oder Natriumsalz und das Pyrogallol durch Brenzcatechin oder 
o-Phenylendiamin. (D. R. P. 291188 und 298 282.) Nach dem weiteren Zusatzpatent dienen a.ls 
organische, aromatische Verbindungen auch hier WIeder Gerbsiure, Pyrogallol, Brenzca.techin und 
o-Phenylendiamin, und auch hier vermag man durch Zusatz von Meta.llsalzen FarbentOnungen 
Suo erzielen. (D. R. P. 293282.) Schlie13lich li13t sich das Verfahren auch zum Farben von Leder, 
eIde, Baumwolle. Holz und Papier und zur Herstellung von \Vasser-, 01- und Lackfarben ver

wenden. (D. B. P. 294612.) 

026. Organische Verbindungen (Phenole, Basen) zur Haarfiirbung. Bleichen der Haare. 

Nach II. Lercher, Parfiimerien, Hannover 1907, lii.J3t man zur Herstellung eines Mittels, 
das, 7 Ta.ge hintereinander aufgetragen, das Haar schlie13lich tiefschwarz fiiorbt, eine mit 5 I Rosen
w~er und 150 g 36gridiger Natronlauge versetzte LOsung von 500 g Pyrogallol in 200 ccm 
SPIl'ltus offen stehen und zieht sie dann auf Flaschen. Das Pyrogallol ist jedoch nach E. Erd
manti. MUnch. med. WocheDschr. 1906, Nr.8 als Haarfiiorbmittel nicht unbedenklich. 
B Ieselbe Vorschrift, jedoch ohne Mitverwendung von Alkali, wurde von Wimmer schon in 
erzel~U8' lahresber. 1846, 600 veroffentlicht . 

. DIe Haarfiiorbeverfahren, bei denen der Farbstoff auf den Haa.ren selbst durch direkte Oxy
dation gebildet wird, haben den Nachteil, da13 das Mengenverhiltnis zwischen der iiberdies viel-

Lanu. OhemAechn. Vorscbrlften. 8. Aufl. III. Bel. 39 



610 Riechstoffe, Kosmetik. 

fach auch giftigen oxr.dierbaren SU8stanz und dem Oxydationsmittel schlecht zu regeln ist, so 
PaLl Ungleichmii.lligkelten der Fii.rbung auft«lten. Besser sollen sich in dieser Hinsicht die aus 
Phenylendiamin bereiteten Haarfii.rbemittel verhalten. 

Nach D. R. P. 100 674 versetzt man zur Herstellung eines Haarfii.rbemittels 6 g P .Phe n y Ie n
d i a mi n, in 300 g warmem W li.88er gelast, mit 2,5 ccm einer neutralen 10 proz. GoldchloridlOsung. 
Der Farbstoff, der sich sofort abscheidet, wird durch Zugabe von Bisulfit gelOst und die ent
stehende klare, ungiftige LOsung, die die Leukoverbindung des Farbstoffes enthiiJt, zum Fii.rben 
benlitzt. 

Nach E. P. 11 044/UnO libt das p-Phenylendiamin in HArfii.rbemitteln keine hautreizende 
Wirkung aus, wenn man es zusammen mit derselben Gewichtsmenge krystallisiertem Nat r i urn
s u I fit verwendet. 

Nach D. med. Wocbenschr. 1911, 926 werden dem als Haarfii.rbemittel verwendeten Para
phenylendiamin die hautreizenden Eigenschaften genommen, wenn man es mit Wasserstoff
superoxyd zu dem hochmolekularen Farbstoff der Bandrowsklschen Base oxydiert; durch 
Reduktion erhiiJt man eine Leukoverbindung, die man auf das Haar auftrii.gt, woselbst durch den 
Luftsauerstoff oder durch Oxydationsmittel die Farbe hervorgerufen wird. 

Die Anwendung des p-Phenylendiamins fiiJIt unter das Giftgesetz, und in der Tat verursachen 
Haarfii.rbem,ittel, die diese Base enthalten, Entziindungen der Kopfhaut. Dieselbe Eigenschaft 
besitzen andere reine Basen, die sich yom Diphenylamin, Naphthylamin oder yom Aminophenol 
ableiten. Unschiidlich sind hingegen die sulfurierten Produkte und unter ibnen vor 
allem die 0 - Aminiphenolsulf08ii.ure und die p - Aminodiphenylaminmon08ulfosii.ure (D. R. P. 
179881), die unter dem Namen E ug a to I als einwandfreie Haarfii.rbemit~l in den Handel kommen. 
Die Sulfosii.uren werden in 4proz. wii.sseriger LOBung unter Zusatz von 2% Soda angewendet und 
wie andere Basen mittels Wasserstoffsuperoxydes entwickelt. Sie fii.rben das Haar echt und in 
jedem gewiinschten Ton. (E. Erdmann, Zeltschr. I.· angew. Cbem. 1906, 101)3.) 

Nach D. R. P. 234462 erhiiJt man ein unschiidliches Haarfirbemittel durch LOBen von 21/1 Tl. 
p-Toluylendiamin und 5 Tl. krystallisiertem, neutralem Natriumsulfit in 100 Tl. Wasser. 
Diese LOsung wird mit Wasserstoffsuperoxyd versetzt und auf das Haar aufgetragen oder man 
behandelt das Haar zunii.chst mit der LOsung und nachtrii.glich mit dem Oxydationsmittel. Das 
Prii.parat..ist ala "Pri mal" irn Handel. 

Nach F. Klein, Frlseurztg. 1913, Nr.1 u. I) verfii.hrt man zur Fii.rbung des Haares mit Pri mal 
in folgender Weise: Das griindlich gewaschene und getrocknete Haar wird mittels einer Biirste 
zuerst mit der Toluylendia~Osung bestrichen, worauf man 10 Minuten wartet und inzwischen 
die Sulfitlasung herstellt. Beirn Aufstreichen dieser zweiten LOsung entsteht zunii.chst eine leuch
tend griine Farbe, die nach wenigen Sekunden verschwindet und in die gewiinschte Niiance liber
geht. Nach weiteren 10 Minuten wii.scht man das Haar krii.ftig aus, behandelt evtl. mit etwas 
Wasserstoffsuperoxyd nach und erzielt so haltbare Farbtone, die den natiirlichen Haarfarben 
vollig gleichen. 

Das Bleichen des Haares erfolgt am besten mit Wasserstoffsuperoxyd, dem man vor 
dem Gebrauch 1,5% Ammoniak zusetzt. Mit der Zeit wird das so behandelte Haar brlichig unci 
sprOde, wenn es nicht· hii.ufig eingefettet wird, auJ.lerdem wird das bekannte gold blonde Haar 
der Frauen mit fortschreitendem Alter, wenn der natiirliche BleichungsprozeLl vor sich geht, 
miLlfarbig. 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1912, 1090 befeuehtet man lebendes Haar, um es dauernd 
zu bleichen und ibm einen hellblonden Farbton zu verlflihen, nach volliger Entfett~ durch 
Waschen mit AmmoniakIOsung, die man eintrocknen lii.Llt, mit einer LOsung von NatrlUmper
horat in Wasser (I : 100) und Iii.Llt trocknen. Graues Haar wird in entfettetem, trockenem Zu
stande mit 6proz. Kali umpermanganatlosung behandelt, die man eintrocknen Ui.Llt, worauf 
man mit einer schwach schwefelsauren 10proz. Natriumthiosulfatlasung nachwii.scht. Nach ofterer 
Wiederholung dieser Prozedur wird das Haar schneeweifl. 

627. Haarwuehsfordemde Mittel. 
Mittel zur BefOrderung des Haarwuchses gibt es in diesem Sinne nicht, sondern die meisten 

dieser Prii.parate sind aus unwirksamen, wenn nicht sogar schii.dlichen Substanzen zusammen-
gesetzt, wenn auch tatsii.chlich Stoffe existieren, die eine gewisse Reizwirkung auf die Kopfhaut 
auszuliben vermagen und in diesem Sinne geeignet sind, einen noch nicht sterilen Haarboden 
giinstig zu beeinfJussen. Diese Mittel sind in erster Linie das Pilocarpin, Cantharidin, Jod
kali um, Chloralhydrat, Pyrogallol und das 2 - Naphthol, die in den meisten Fallen 
mit irgendeiner Salbengrundlage oder als Zusatze zu Seifen verwendet werden. Besonders vor
teilhaft ist es, diese Substanzen einem HaarspirituR zuzusetzen, der ihre gleichmaLlige Einw~kU~1 
auf die Kopfhaut begiinstigt und dessen austrocknende Wirkung durch einen Zusatz von Ricmuso 
(nicht Glycerin) paralysiert wird. In den meisten FiiJlen ist jedoch der Ausfall des Haares. nach 
Elchhoff, S.68, bedingt durch eine parasitii.re Haarkrankheit, und es ist daher ein antiseptlSches 
Mittel, das diese Ursa.che zerstOrt, zugleich auch das beste Haarwuchsmittel, da es die StOrung 
der Haarkeimung unterbindet. Aus derselben Ursache ist auch eine moglichst ausgedehnte Pflege 
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und Reinhalt'JDg des Haarbodens von ebenso groLler Bedeutung wie die grol3te Sauberkeit der 
verwendeten BUrsten und Kiimme. 

Naeh Wiener Drog.-Ztg. 1890, 244 wird ein Pilocarpin-Haarwasehwasser her~estellt dureh 
LOsen von 0,25 g Pilocarpin, 5,25 g BergamotteOl, ebensoviel LavendelOl, 3,5 g RosmarinOl, 10 g 
Cantharidentinktur und 60 g RicinusOl in so viel Spiritus, dal3 die Gesamtmenge 1 1 betrigt. 
Schliel3lich setzt man noch 10 g konzentriertes Anunoniak zu mid verwendet das Haarwasser 
Mch geniigender Entfettung des Haares mit boraxhaltigem Seifenwasser. 

'Ober das "Captol" als Haarcosmetikum siehe I. Elchhoff (I. c.), S.74. 
Der Brennesselspiritus, von dem gesagt wird, dal3 er die Haarwurzel stii.rkt und den 

Haarausfall verhipdert, wird Mch Techn. Rundsch. 1808, 636 einfach dadurch hergestellt, dal3 
man BHiten und Blatter der Brennessel zerquetscht, filtriert und mit der doppelten Menge 90 proz. 
Spiritus extrahiert. Der Extrakt wird dann zusammen mit RicinusOl, Riechstoffen und Fii.rbe
mitteln wie iiblich gemischt, z. B. 5000 TI. Brennesselinfusion, 180 Tl. Perubalsam, 25 TI. synthe
tisehes GeraniumOl, 40 TI. synthetisches BergamotteOl, 25 TI. Heliotropin, 100 TI. Moschustinktur 
und 1000 TI. Rosenwasser. Vgl. H. Mann, S.261. 

Als haarwuchsbefOrderndes Mittel solI sich auch ein Glycerinextrakt der Schoten des roten 
spanischen (Cayenne-) Pfeffers eignen. (Polyt. Zentr.-BI. 1866, 847.) 

Das Simson - Haarwasser und die entsprechende Haarsalbe besteht aus Keratin, Naph
thol, organisch gebundenem Schwefel, Alkali, sowie Spiritus, Glycerin und Wasser bzw. die Salbe 
aus leieht resorbierbaren Fetten. Beide Praparate sind radiumhaltig. (F. Zernlk, Apoth.-Ztg. 
1909, 646.) . 

Das als haarwuchsbefOrderndes Mittel angewandte Klettenwurzelol wird wie folgt her
gestellt: 300 g gut gereinigte, wasserfreie, moglichst frische, in Linsengrol3e geschnittene Kletten'" 
wurzel (Radix bardanae) werden mit 200 g 80proz. ff. Weingeist befeuchtet, sodann zugedeekt 
und 24 Stunden unter ofterem Riihren stehen gelassen. Nun gibt man 2400 g OlivenOl hinzu, 
bringt im Wasser- oder Dampfbad auf 70° R und hiiJt einige Stunden unter ofterem Umriihren 
bei dieser Temperatur. Nun kommt das Ganze in einen PreLlbeutel, wird stark ausgeprel3t, 3 Tage 
stehen gelassen und filtriert. (Sellens.-Ztg. 1904, 6.) 

Das den Haarwuchs begiinstigende Glycerin - Cantharidenwasser erhalt man nach 
Angaben in Hlrzels ToUettenchemle aus 41 Rosmarinwasser, 30 g aromatischem Anunoniakspiritus, 
60 g Cantharidentinktur und 120 g Glycerin. Das Mittel, das sich sehr gut bewii.hrt haben solI, 
wird til.gIieh zweimal auf die Kopfhaut aufgetragen. Zur Bereitung der alkaJischen Spritlasung 
miseht man 20 g Salmiak, 30 g Pottasche, 1 g Zimtpulver, 1 g Nelkenpulver und 15 g Citronen
sehalen. Zur Herstellung der Cantharidenessenz verreibt man 15 g spanische Fliegen mit 1 I 
fuselfreiem Sprit, schiittelt die verkorkte Flasche wiederholt und filtriert die Tinktur nach etwa 
8 Tagen. 

Nach Untersuchungen von N. Zuntz, die eine wesentliche Differenz des Schwefelgehaltes 
von Menschenhaar und normalen Eiw~iLlstoffen ergaben, fiihrt eine besondere Ernii.hrung durch 
die verdaulich gema.chten Bestandteile des Hornes zu erhebIicher Haarwuchsvermehrung. 
Bei Versuehspersonen wurde durch diese kiinstliche Hornernii.hrung (H umagsolan) ein deut
Heher EinfluJ3 aUf die Steigerung des Haarwuchses, die Festigkeit der Nagel und die Widerstands
fiihigkeit der Epidermis gegen Reizungen und mechanischen Schii.digungen festgestellt. Auch 
bei Versuchen an Wollschafen, fiir die das Praparat Ovagsolan hergestellt wird, ergab sich nach 
21/. Monaten eine wesentIiche Anderung in der Besehaffenheit der Wolle. Das Haar wurde fester, 
und sein Querschnitt nahm von 6,92 p. auf 8,15 p. zu. (D. med. Wochenschr. 46, 146.) 

528. Enthaarnngsmittel. 
Die besten Enthaar~mittel sind die Sehwefel- und ErdalkaJien, ferner das Schwefelarsen, 

letzteres in Form des Aurlpigments. Sie werden meistens im Gemenge mit indifferenten Sub
stanzen und Kalk zu einem Brei verriihrt, den man zwischen 5 und 30 Minuten auf der zu ent
haarenden KOrperstelle liegen lii.Llt, je nachdem ob Arsen oder z. B. Schwefelnatrium als wirk
sRIll;er Bestandteil Verwendung fanden. Einen solchen Teig stellt man z. B. her aus 20 Tl. CalCiunl
iul~ld, 10 Tl. Stii.rke und der zur Anteigung des Gemenges notigen G1ycerinmenge. Die elektro
ytlSehe Enthaarung, ebenso wie die Anwendung der Arsenpasten ist Sache des Arztes. (Elch-
hoff, S. 91.) 

Ein bei lingerer Einwirkung allerdings die Haut angreifendes Enthaarungsmittel hestand 
naS eh R. Bottger, Pharm. Zentrh. 1878, Nr. 8, aus einem befeuehteten Pulvergemisch von 3 Tl. 

ehlii.mmkreide und 1 TI. krystallisiertem Natrimnsulfhydrat. 
~s Enthaarungsmittel verwendet man nach Apoth.-Ztg. 1912, 214 eine Salbe, die aus 20 g 

Vaselm, 5 ~ Lanolin, 2,5 g Zinkoxyd, 0,3 g Thalli llmacetat und 5 g Rosenwasser besteht. 
Man reibt ~eden Abend ein erbsengrol3es Stuck auf die behaarte Stelle, doch ist das Verfahren 
sehr langWlerig, da der Erfolg erst nach etwa PI. Jahren siehtbar wird. 

Ein Enthaarungsmittel wird nach D. R. P. 04127 aus dem durch Reduktion von Strontium
sulfat in der Hitze erzeugten Schwefelstrontium, Kieselgur, gefiiJItem kohlensaurem Kalk, Mehl
Pulver oder anderen wasserabsorbierenden Korpern hergestellt. 

Ein Produkt, das der Hauptsache nach Magnesimnsulfid und Schwefelbarium enthii.lt und 
dem zur Verdeckung des Schwefelwasserstoffgeruches CitronellaOl, Amylacetat und Menthol 

39· 
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bejgegeben sind, ist das .. Basilli if' des Handels, das ohne irgendeine schidlicha Wirkuug auf 
die Haut und die HaarwurzeIn auszuiiben, dennoch ala Pasta aufgelegt ohne Anwendung eines 
Messers den ~ksten Bart entfernen solI. (Techn. Hundsoh. 1910, 8.) 

Nach A. Stefan stallt man eine Enth~be her, indem man in 85 Tl. einer l(islichen 
Salbe, die aus 3 Tl. Tragantpulver, 5 Tl. 96proz.lIpiritus, 50 Tl. reinem Glycerin und 42 Tl. Wasser 
besteht, ein inniges Gemenge von 5 Tl. Bariumsulfhydrat und 10 Tl. feinster Schliimmkreide 
eintrigt. (SeUens.-Ztg. 1911, 877.) 

Nach D. B. P. 107242 wird ein die Haut nicht angreifendes, haltbares Enthaarungsprii.parat 
wie folgt erhalten: Man l<ischt Atzkalk statt mit Wasser mit etwa 20proz. Zuckerl&ung und 
I!ii.ttigt das so erhaJtene Calciumsaccharat mit Schwefelwasserstoffgas. Vor dam Gebrauch wird 
das in gut schlieJlen.den, undurchsichtigen Dosen oder Flaschen aufbewahrte Prii.parat parfiimiert, 
mit etwa-95% Talkum verriihrt und ala wiisseriger Brei auf die zu enthaarende Hautstelle auf
getragen. Nach 10 Minuten kann man den Brei mit den Haaren abwaschen. 

Dunkle Barthaare auf Frauenlippen konnen, wenD man die Anwendung eines Enthaarungs
mittels vermeiden moohte, mit Wasserstoffsuperoxyd gebleicht werden. 

Ein nicht austrocknendes, leicht von der Haut abl<isbares Enthaarungsmittel besteht aus der 
wirksamen Substanz (Calciumsulfid, Strontiumsulfid), Gummiarabicumpulver und neutralem Seifen
pulver, unter Zusatz von Zucker, Zinkoxyd und ii.hnlichen diesen MitteIn zugesetzten Stoffen. 
Das Pulver wird vor dem Gebrauch mit Wasser angeriihrt. (D. B. P. 162964.) 

Zur Enthaarung behaarter Korperstellen, insbesondere in der Umgebung von operativ zu 
entfernenden Furunkeln, triigt man auf die Haut einen unmittelbar vor dem Gebrauch anzuriihren
den Teig aus 50 Tin. BariumsuHid und je 25 Tl. Stii.rke und Zinkoxyd auf. Die AuflOsung der 
Haare erfolgt nach diesem von K. Weigert in D. med. Woehenschr. 48, 128 angegebenen Ver
fahren in vollig reizloser Weise. 

:M. Lerehe empfiehlt hingegen ala Enthaarungsmittel besonders das Strontiumsulfid 
neben dem im Handel befindlichen Unnaschen Depifatorium. (D. tlerirztl. Woehenlohr. 28, 99.) 

Nach D. B. P. 198 817 werden als Enthaarungsmit£el Mischungen von Sulfiden mit Per
salzen (Barium, Calcium, Natrium, ~sium und Zink) verwendet. Diese Mittel bewirken 
eine Abnahme des Haarwuchses, wii.hrend die bisher .gebrii.uchlichen AlkaJi- und ErdalkaJisulfide 
wohl das vorhandene Haar wegii.tzen, aber nicht verhindern, daB die hervorsprieJ3enden neuen 
Ha.azoe aJlmii.hlich derber und fester werden. 

Das Enthaarungsmittel Subito besteht aus einer schwach parfiimierten, wisserigen glycerin
haltigen Wasserstoffsuperoxydl<isung und femer aus Stangen, die durch GieJ3en eines geschmol
zenen Gemenges von 1 Tl. Wachs und 3T!. Kolophonium erbaJten werden. (Chem.Zenn.-BI.1919, 
n, 878.) 

Andere Enthaarungsmittel des Handels sind z. B.: MiroI: Schwefelstrontium, Stirke und 
Talkum; Alhaha usw. 

629. Bartpnege. 
Brillantinen sollen das Haar (insbesondere den Bart) glii.nzend, geschmeidig und weich 

machen. Sie bestehen entweder aus einer oder aus zwei getrennten Fliissigkeiten (Sprit und 
Bicinusol bzw. aus Sprit eiperseits und einem alkoholunl<islichen 01 andererseits) oder sie sind fest 
und enthalten dann eine Grundlage aus Lanolin, Vaselinol, Wachs oder Walrat. 

Zur Herstellung einer Tubenbrillantine verschmilzt JD&Il nach Selfens.-Ztg. 1912, 1288 5 Tl. 
eiDes Oles von Art des OlivenOles (fiir billigere Sorten kann auch VaselinO! genommen werden) 
mit 1 Tl. Walrat (oder mit Paraffin oder- Ceresin) und firbt mit einem fettlOslichen, lP.'iinen 
Teerfarbstoff oder mit Chlorophyll. Man parfiimiert fiir 6 kg Masse zur )Erzielung von Veilchen
geruch mit 30 g Benzylacetat, ebensoviel BergamotteOl und 12 g Jraldeine. Vorschriften fiir 
-Heliotrop und Phantasiegeruch im Original. Diese Brillantinen miissen, wenn sie- kleben sollen, 
ohne zugleich das klare Aussehen zu verlieren, unter Zusatz von Mastix, Benzoeharz oder Ko
lophonium hergestellt werden. 

Nach SeUens.-Ztg. 1912, 888· wird eine andere 808. zweiteilige Brillantine hergesteJlt 
aus einem Geme~e von 300 g weiJ3em, entscheintem Vaselinol oder fettem SenfO! mit 600 g Wem
sprit, das man mIt 2,4 ~ Aubepine, 6 g Terpineol, 4.8 Benzylacetat und 0,8 g Hyazinthenol par
fiimiert und evtl. mit ewer fett- oder spritlOslichen Farbe in den ent&prechenden LOsungsmitteln 
firbt. 

Zur Herstellung der sog. "Brillantine cristaIlis ee" verschmilzt man nacb SeUeDI.·Z~~. 
1911, 80110 q Olivenol mit 2 kg Walrat,lii.Bt etwa abkiihlen, pariUmiert mit 80 g Bergamotteol, 
60 g LinaJool, 12 g kiinstlichem ZimtOl und je 40 g Geraniumol und Terpineol, fiillt die heiJ3e Masse 
in Gllser und liWt diese in einem warmen Raume stehen, damit die KrystaJlisation langsa.ID er
folgen kann. 

Ein Bartbefestigungsmittel besteht nach H. Mann, Moderne Parfiimerie, aus .~OO g 
Albumin, 8000 g Wasser, 50 g Salicylsii.ure, l000g Havannahonig, 5g kiinstlichem Rosenol, ge
lOst in 100 g Weinsprit. 

Nach weher, Die Parfiimerien, wird ein dem Bab,schen Bartwasser ihnliches Priipa.rat 
hergestellt aus 500 g Rosenwasser, 35 g Dextrin, 80 g Spiritus und 2 g SalioylsiLure. . 

Nach Teehn. HundseL 1907, 876I<ist man zur Herstell~ einer Bartwiohse 125 g Glyooorm 
und 2150 g pulverisiertes arabisches Gwnmi in 11 Wasser, fiigt 160 g weiSea Wachs und 25 g 



K08metik (HausheiliDittel). 613 

Marseiller Seifenpulver zu und parfiimiert die homogene Masse mit 20 g BergamotteOl und je 
5 g Lavendel- und Rosengeraniumol. 

Na.ch SeUens.-Ztg. 1911, 1284 wird eine gut klebende Bartwichse hergestellt aus 2000 g weiJ3er 
Kernseife, 3000 g WlLI!8er, 500 g Gummi arabicum in 1000 g WlLI!8er und einer geachmolzenen 
MiSchung von 2000 g Japanwachs und 400 g hellem Harz; pariiimiert wird mit 30 g BergamotteOl, 
60 g Citronen.Ol und 30 g NeikenOl oder mit 400 g CitronenOl, 300 g BergamotteOl, 100 g Terpineol 
oder 200 g BergamotteOl, 80 g Aubepine, 250 g Terpineol, 10 g Heliotropin. Oder: 20000 g Gummi
arabicum und 20 000 g Zucker in 23 000 g WILI!8er l<isen, auf 80° erwiirmen und vorher geschmolzene 
8000 g Stearin damit verarbeiten. SchlieBlich kommen noch 6500 g Glycerin hinzu und als Parfiim die 
Mischung von 100 g Bergamotteol, 25 g GeraniumOl, 100 g Terpineol. (Vgl. SeUens.-Ztg.l90o, 401.) 

Andere Bartbefestiger enthalten Ylanglasungen, Zucker, MaIzextl'akt und andere Klebstoffe 
neben Konservierungsmitteln (Salicylsiure) und Riechstoffen. 

Ein Bartwuchsmittel besteht BUS 300Tl. Fett, 200Tl. ProvencerOl, 25Tl. weiBem Wachs, 
15 Tl. WaJrat, 12 Tl. Fichtenharz, 30 Tl. Cantharidentinktur. Parfiimiert wird mit Bergamotte-, 
Lavendel- oder Rosenol. (SeUens.-Ztg. 1~ .oJJ.) 

Als bastes Desinfektionsmittel zur Verhinderung der Bar t fl e c h ten ii b er t rag u n g fUr 
Rasierstuben eignet sich nach W. Lowenfeld 2proz. Fornia.linlasung. (Wlen. kUn. W oohenschr.32,942.) 
- Vgl. [481]. 

Mund- und Zahnpflege. 
530. Literatur und Allgemeines, Zahnstein, Zahnbiirstenersatz, Mundpillen. 

Bose, Anleitung zur Zabn- und Mundpflege. Jena 1901. - Rohrer, A., Zahnpulver und 
Mundwiisser. Berlin 1912. 

"Ober Zabn- und Mundpflegemittel siehe auch B. Zienle, SeUenfabr • .0, 277. 
Je kalkreicher die Zahne sind, und je geringer ihr Gliihverlust und ihr Wassergehalt ist, 

um so widerstandsloser sind sie gegen die Caries, und so erklart es sich, daB WeiBheitszihne 
und Ziiline alternder Menschen, die von Natur aUB bzw. mit fortschreitendem Alter groLlen Kalk
gehalt aufweisen, der ZerstOrung am meisten anheimfa.llen. "Obereinstimmend damit ist auch, 
daLl Hundezihne wegen ihres geringen Kalkgehaltes wesentlich haltbarer sind als menschliche 
Ziihne; a.llerdings trifft die weitere RegelmiBigkeit nicht zu, da Hundezihne den groBten Wasser
gehalt und auch den groBten Gliihverlust zeigen. Das wesentlichste Moment fUr die Haltbarkeit 
der Ziiline ist demnach der Kalkgehalt. (TIl. Gassmann, Zeltschr. r. physlol. Chem. 1908, 400.) 

Ein wesentlicher Bestandteil des in erster Linie den Schutz der Zahnsubstanz bewirkenden 
Zahnschmelzes ist Calciumfluo'rid. Es lag daher nahe dem Organismus, dem in der Nahrung 
kaum Fluorverbindungen geboten werden, diese zuzufiihren, um so das Material fiir den Aufbau 
des Zahnschmelzes zu liefem. 

Zlir Herstellung leicht resorbierbarer Fluorpriparate erzeugt man aus WlLl!8erlOslichen 
Fluor- und Calcium- bzw. Magnesiumsalzen Fluorcalcium oder Fluormagnesium und schligt diese 
zwecks feinerer Verteilung mit EiweiLlstoffen oder Kalk- oder ?tJagnesiumsalzen anorganischer 
oder organischer Siuren durch Adsorption beim Sedimentieren nieder .. Man erh&lt so nach Trock
nung mit Alkohol und Ather und gelindes Erwirmen leicht resorbierbare Priparate, die, 
Nahr~tteln zugesetzt, die Hirte und Beschaffenheit des Gebisses verbessern. (D. R. P. 
222 7~8.) 
. Zahnpulver und zahnsteinl<isende Priparate dUrfen keine Bestandteile enthalten, die harter 
s~ als der Zahnschmelz (etwa 6. Hartewad) und dUrfen nicht zur Siurebildung neigen, sondern 
mussen im Gegenteil die im Munde gebildeten Siuren neutralisieren. Nach eigenen jahrelangen 
Er~ahrungen ist das beste und billigste Zabnpulver ein Gemenge gleicher Teile Schlimmkreide 
(~li.rtegrad 3) und Natriumbica.rbonat. Letzteres entfernt die vorhandenen Siuren,. wiilirend 
dIe auch nach dem Spillen zwischen den Zihnen verbleibenden Kreideteilchen die Sii.urebildung 
verhindern. 

Auch die Untersuchungen von Freymuth iiber die baktericide Wirkung von llundwasser 
;rd Z~hnJ?asten, die im Handel iiblich sind, ebenso wie jene einer 0,1 proz. KMnOt-LOsung ergaben, 
Zai.lt dIe billigere Schlirnmkreide mit evtl. Pfefferminzzusatz ebenso gute Dienste leis.tet. (Pharm. 

g. 1922, 892.) 
Z Nach einem Referat iiber eine Arbeit von A. Barille, Chem.-Ztg. Rep. 1911, 481 enth&lt der 
ah~stein als Hauptbestandteile 70% Tricalciumphosphat und 8% Calciumcarbonat. Es 

kmpfIehlt sich daher zur Verhiitung der Bildung bzw. zur Entfernung des Zahnsteines der GenuB 
ohlensaurer Wisser und saurer Friichte. 

Zur Reinigung der Zihne von Zahnstein verwendet man nach Hager, S. 71, ein Gemenge 
Von 3 g Milcluiiure,' 30 g Talkum und 3 Tropfen Pfefferminzol. 
V Nach D. R. P. 288 819 wird ein zahnsteinlasendes Zahnreinigungsmittel hergestellt durch 
~rse~zen einer LOsung von Cellulosederivaten in Aceton u. dgl. mit einem Saurehaloid. Dieses 
~ un Munde zersetzt und die freiwerdende HalogenWlLl!8erstoffsiure soIl geniigend konzentriert 
sem, um den Zahnstein zu lasen. 

Z~ Herstellung zahnsteinlosender Mittel verriihrt man 50 Tl. eines entkalkten Gemenges 
Von Kieselgur, Bimsstein und Bolus mit einer wiisserigen LOsung von 10 Tl. benzoesaurem Natron 
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und 1 Tl. Kochsalz unter Zusatz von 25 Tl. emer Mischung von Glycerin und Wasser, fiigt weiter 
eine mittels Benzoesiure neutral gestellte SeifenIOsung und schlieLUich zur Geschmacks-' und 
Geruchverbesserung 5 Tl. eines Gemenges von Thymol und Menthol evtl. mit etwas RosenO! 
hinzu. (D. B. P. 291 060.) 

Ein wirksames Zahnreinigungsmittel enthii.1t nach Norw. P. 80966 ein saueres Salz und alka
lisch wirkende Sto'ffe, die bei Feuchtigkeitszutritt aufeinander einwirken. Zunii.chst reagiert die 
Masse schwachBauer, lOst den Belag des Zahnschmelzes ab und regt die Speichelabsonderung an. 
spater wird die Masse alkaJisch, wirkt losend auf die sauren Bestandteile und neutralisierend auf 
die schwachBauer reagierende Zahnoberfiii.che. 

Uber einen keimfreien Zahnbiirstenersatz, der in Gestalt einer Mundpinzette auswechsel
bare Wattebauschen trigt, siehe Falkenstein • .Irztl. Polyteebn. 1910, Nr.8. 

Uber das Zahnputzmittel "Denton", das aus einem mit Talkum, Menthol und etwas Farb
stoff bestrichenen Baumwollgewebe in Form eines Handschuhfingers besteht, siehe Pharm. Post 
1912, 928-

Veilchenmundpillen: 4000 g Zucker werden gemahlen, mit 1000 g Gummi arabicum, 
5 g Carmin und 10 g Weinsiure gut verrieben, I g Moschustinktur, 2 g IrisOl, 1 g Jonon und 3 g 
SandelholzOl eingea.rbeitet und soviel Wasser dazu gegeben, daB ein fester Teig entsteht, den man 
zu Pillen formt. Die Pillen werden schlieBlich mit Silber iiberzogen. 

631. Zahnpulver. 

Zahnpulver, bestehend aus Kreide und Seife Qd,er Kreide mit 30% Borax und 30% Zucker 
(parfiimiert und gefirbt) sind schon in D. Ind.-Zig. 1888, Nr.48 angegeben. 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1912, 1268 besteht ein franzOsisches Zahnpulver aus 
je 20 Tl. kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia, je 5 Tl. chlorsaurem Kalk und gepulvertem 
Guajacharz, 10 Tl. Borsiure und Pfefferminz- oder Geraniumol nach Bedarf. ' 

Nach Baehem, Munch. med. WOClhenschr. 1912, 2164 solI das Kaliumchlorat, das hiufig in 
diesen franzOsischen oder ii.hnIichen Zahnpulvern oder Zahnpasten ("Pe becco") mit verarbeitet 
wird, in der geringen zugesetzten Menge ffir den Organismus vollig unschiidlich sein, wie durch 
genaue Tierversuche festgestellt wurde. 

Kohle - Zahnpulver: 7 kg frisch bereitete, feinst gepulverte Holzkohle, 1 kg priz. Kreide, 
1 kg Veilchenwurzel, 1/. kg Catechu, 1/. kg Zimtcassienrmde, 1/, kg Myrrhe. Besser verfihrt man 
nach D. B. P. 170078 in der Weise, daB man zur Herstellung eines Reinigungsmittels ffir Zihne 
mit einer Stirkeaufschlii.mmung imprignierte Watte oder Filtrierpapier verkohlt. Man erhilt 
so zum Unterschied von den iiblichen Kohlepulvern aus Birkenholz em Material, das keine die 
Zii.hne schidigenden Teile wie KrystaJle oder Kornchen der Holzasche enthii.lt. 

Catechuzahnpulver besteht nach Pharm. Zentrh. 1910. 1108 aus den Carbonaten deR 
Calciums und Magnesiums, 4% eines medizinischen, 21/,% Thymol enthaltenden Seifenpulvers. 
1 % Catechu, aromatischen Stoffen und Saccharin. 

Zur Herstellung eines Zahn- und Mundpflegemittels verriihrt man nach D. B. P. 191210 
6 Tl. Calciumhydroxydpulver mit 100 Tl. Wasser und 200 Tl. 3proz. Wasserstoffsuperoxyd-
100ung und leitet 1/ ... Stunde Kohlensiure durch die Mischung. Man erhii.lt so ein feinkorniges 
Pulver, das durch direktes Zusammenmiqchen von Schlii.mmkreide und Calciumsuperoxyd in 
ihnIicher Homogenitit nicht erhalten werden kann. 

Nach D. B. P. 227 907 stellt man sauerstoffabgebende Zahnputz- und -poliermittel dadurch 
her, daB man die Perborate der ErdalkaJien (auch jane von Magnesium und Zink) mit Bicarbo
naten oder sauren Phosphaten mengt, die in Beriihrung mit Wasser durch chemische Umsetzung 
mit den Metallen der Perborate amorphe unlOsliche Salze geben, wihrend sich gleichzeitig Wasser
stoffsuperoxyd bildet bzw. Sauerstoff frei wird. 

Solche Perhydrolzahnpulver erhii.1t man ferner nach einem Referat in Selfens.·Ztg. 
1912, 1087 z. B. durch Vermischen von 2500 g kohlensaurem Kalk, 420 g kohlensaurer Magnesia. 
150 g Natriumperborat, 70 g PfefferminzOi und 4 g Anisol oder durch Vermahlen von 1000 g 
kohlensaurem Kalk, 100 g Magnesiumsuperoxyd, 20 g Seifenpulver, 5 g BergamotteOl und je 1 g 
Menthol und AnethoI. 

Zur Herstellung eines Zahnpflegemittels behandelt man nach ij. P. Anm. 8940/07 Mastix 
oder Sandarak bei Gegenwart von ErdalkaJioxyden oder -carbonaten mit Natronlauge bis zur 
Schaumbildung. Dann leitet man schnell Luft oder Sauerstoff ein uild erhiilt so ein feines Pulver. 
das frei von jedem Seifengeschmack ist. 

Ein Hautpolier- und Zahnreinigungsmittel ohne jede Reizwirkung, das kosmetischen 
Emulsionen, Salben, Seifen, Pasten, Cremes und Pulvern zugesetzt werden kann und sich durch 
Abwesenheit fremder, saurer oder basischer Best&ndteile auszeichnet, besteht aus elektroosmotisch 
gereinigter Kieselsiure als Grundsubst&nz. Die Priparate sind unbegrenzt haltbar und vermoge 
des Kiese1sil.urezusatzes von hoher geruch- und sekretbindender Wirkung. (D. B. P. 800 803.) 
Vgl. D. B. P. 829872 [607]. 

Ein Zahnreinigungsmittel besteht nach E. P. 8084/1914 aus 1500 g FluorcaJcium, 100 g Kali~
chlorat, 1000 g Tricalciumphosphat, 50 g Fluornatrium, 50 g Fluorammonium, 1000 g Glyoerm. 
15 g Menthol, 15 g Zimtol und 15 g Pfefferminzol. 
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Zahlreiche weitere Vorschriften finden sich in den zitierten Werken, namentlich in dem Buche 
von H. Mann. Beispiele: 

Amerikanisches Zahnpulver: 135g prazipitierter kohlensaurerKalk, 30g Puderzucker, 
5 g Benzoesaure, 50 g pulverisierte Veilchenwurzel, 15 g pulverisierte Sepia, 1 g Carmin, 12 Tropfen 
RosenOl und 5 Tropfen MacisbliitenOl werden im Morser zerrieben und gesiebt. 

Myrrhe- und Boraxzahnpulver: 0,5 Tl. pulverisiertes Natriumbicarbonat, 2 Tl. Borax, 
2 Tl. Myrrhe, 4 Tl. Veilchenwurzelpulver, 8 Tl. prazipitierter kohlensaurer Kalk. 

Sepiazahnpulver: l/.kggepulverte Sepia, 1 kg prazipitierte Kreide, 1/. kg Veilchenwurzel
pulver, 60 g CitronenOl, 8 g Neroliol. 

Homoopathisches Kreidezahnpulver: 1 kg prazipitierte Kreide, 60 g gepulverte 
Veilchenwurzel, 60 g gepulverte Starke. . 

Chinarindezahnpulver: 1/. kg feinst gestoJ3ene Chinarinde, I kg kohlensaures AII!moniak, 
I kg Veilchenwurzelpulver, 1/. kg Zimtcassienrinde, 1f. kg gepulverte Myrrhe, 1/. kg prazipitierte 
Kreide, 15 g Nelkenol. . 

Chininzahnpulver: 1 kg prazipitierte Kreide, 1/, kg Starkemehlpulver, 1/. kg Veilchen
wurzelpulver, 8 g schwefelsaures Chinin werden miteinander gemischt und die Mischung sodann 
gesiebt .• 

Campherkreide (Zahnpulver): l/t kg gepulverter Campher wird unter Zusatz von etwas 
Spiritus in einem Morser fein zerrieben und innig mit 1/. kg gepulverter Veilchenwurzel und 1 kg 
prazipitierter Kreide vermengt. 

Zuckerzahnpulver: 2 kg feinstes Beinschwarz, 2 kg Vailchenwurzelpulver, 8 g Carmin, 
1/. kg feinst gepulverter Zucker, 4 g NeroliOl, 8 g RosmarinOl, 15 g CitronenOl, 15 g BergamotteOl, 
15 g OrangeschalenOl, 8 g Rosmarinol. 

Rosenzahnpulver: I kg prazipitierte Kreide, 1/. kg Veilchenwurzelpulver, 15 g Carmin, 
8 g RosenOl, 2 g Santalholzol. 

Mialhe's Zahnpulver: Man verreibt 10 Tl. eines Farblackes (z. B. Fernambuklack) gut 
mit 15 Tl. Tannin (reine Gallapfelgerbsaure) und mischt hierzu unter fortwii.hrendem Riihren 
1000 Tl. feingesiebten Milchzucker und zuletzt eine hinreichende Menge von MinzOl, AnisOl und 
Orangenbliitenol. 

532. Zabnpasten (-seifen). 
Zur Herstellung von Zahnpasten sind gute Zahnpulver erforderlich, die man auf 4 Teile 

mit etwa 1 Tl. medizinischer Seife und der notigen Menge Glycerin pastos verreibt. Andere Binde
mittel, z. B. fliissiges Paraffin oder fette Ole, kommen wes Eigengeschmackes wegen nicht in 
Betracht, geringe Zusatze: von Seifen zu Zahnreinigungsmitteln sind hingegen na.ch Robert, 
Seifens.-Ztg. 1912, 388 von Vorteil. Die Seifen wirken mechanisch insofern, ala sie die Fremdkorper 
der Mundschleimhaut mit ihrem Schaum umhilllen, so daJ3 diese beim nachfolgenden Spillen 
mit Wasser mit entfernt werden und chemisch dadurch, daJ3 die Seifen neutra.lisierend auf evtl. 
vorhandene Sauren wirken und auch eine gewisse desinfizierende Wirkung ausiiben, besonders 
dann, wenn man warmes Wasser anwendet. 

Zahnpasten miissen in absolut bleifreien Tuben zum Versand gelangen, do. die mehr oder 
weniger chemisch wirksamen Bestandteile der Pasten als LOsungsmittel fiir Blei auftreten konnen, 
das dann gesundheitliche Schii.digungen der Verbraucher herbeifiihrt. (Gesundheitsamt 43,07.) 

Dber das Vorhandensein und den Nachweis von Blei in Tubenprii.pa.raten, ferner iiber die 
Mengen des von den einzelnen kosmetischen Produkten, z. B. von Zahnpasten, aufgenommenen 
Bleies siehe K. Neukam, Chem.-Ztg. 1921, 301. 

Aluminiumtuben sind an Stelle der verzinnten Bleituben zur Aufnahme von Nahrungs
mitteln oder kosmetischen Prii.paraten nur dann gut geeignet, wenn die Beriihrung zwischen Metall 
und Inha.lt durch eine Wachsschicht verhindert wird. (Pharm. Zentrh. 1919, 041.) 

Nach Untersuchungen von A. Beythien geben innen verzinnte Bleituben an ihren Inha.lt 
Behr wenig Blei, jedoch grOJ3ere Zinnmengen ab, ebenso werden auch Aluminiumtuben Ieicht 
angegriffen, und nur innen mit Acety lce11 ulose iiberzogene Tuben sollen dem Angriff der Pra· 
parate standhalten. (Zeitschr. r. Unters. d. Nahr.- u. GenuBm. 1922, 47.) 

. R. Kobert weist in einer Arbeit iiber Seifen und Saponine (Seifens.-Ztg. 1912, 413) darauf 
hm, daJ3 ein mit einem Sap 0 n i n zusatz zu versehendes Mundpflegemittel nicht mehr wie hooh
s~ens 3% gepulverte Quillajarinde enthalten darf, da empfindliche Personen bei Anwendung 
emer groJ3eren Menge dieser saponinhaltigen Stoffe zu Ausschlii.gen auf den Schleimhii.uten des 
Mundes neigen. 

Nach Apoth.-Ztg. 1911, 411 erhii.lt man eine antiseptisch wirkende Zahnpaste aus 30 g Zink
oxyd, 7,5 g entwii.ssertem Zinksulfat, 10 g Paraform, 7,5 g Thymol, 10 g Kresol, 3,5 g Eugenol 
und soviel Glycerin als zur Erzielung der pastOsen Form notig ist. 

Nach E. Richter, Apoth.-Ztg. 1909, 869 wird eine Zahnpaste hergestellt aus 1200 g chlor
saurem Kali, 400 g gepulverter medizinischer Seife, 800 g feinster Schlii.mmkreide, 12~0 g Gl~cE?rin, 
360 g Wasser, 32 g PfefferminzOl und 7 g Gewiirznelkenol. Art der Herstellung slehe Ortginal. 

Nach Seifens.-Ztg. 1911, 423 erhii.lt man eine Arecan uJ3 - Zahn pasta aus 240 g gepulverten 
Arecaniissen, 60 g Borax, 60 g gepulverter venezianischer Seife, 120 g Veilchenwurzelpulver. 
480g prazipitiertem, kohlensaurem Kalk, 120g Glycerin, 0,6g RosenOl, 0,6g NelkenOl, 0,3g ZimtOl. 
0,3 g WintergriinOl und soviel destilliertem Wasser und CarminlOsung als zur Bildung einer rosa 
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gefirbten Paste notig ist. ZahnJ"aste: lL,kg Honig, 1/,kg prizipitierte Kreide, l/,kg Veilchen
wurzelpulver, 15 g Carmin, 4 g Nelkenol, 4 g Muscatnul.iol, 4 g Rosenol und Sirup, soviel als notig 
ist, um eine Paste zu hilden. Zahnseife: 120 g baste venetianische Seife werden fein geschabt, 
in maglichst wenig Rosenw8B8er auf dem W8B8erbade geschmolzen, mit 120g prii.zipitiertenAuster
schalen, 60 g Veilchenwurzelpulver, 15 g gepulvertem Catechu (alles fein zerrieben), 10 Tropfen 
Rosenol und so viel Carminlasung als zur blaJ3rosa Firbung nOtig ist, versetzt, worauf man die 
Masse unter Befeuchtung mit Rosenwasser zu einer gleichmiiJ3igen Paste schlii.gt und sofort in 
Tuben abfiillt. 

Eine Ton - Salzpaste, die man durch Verreiben von milchsa.urem Na.tron in konzentrierter 
Uisung mit hochadsorptionsfiiliigem Ton unter Zusatz einer Spur PfefferminzOl bereitet, eignet 
sich na.ch L. SarasOD deshalb besonders zur Mundpflege, weil da.s Praparat die Mundfermente 
unberiihrt l&Bt, reinigend wirkt und doch der biologischen Reinigung der Mundhohle nicht ent-
gegenwirkt. (Apoth.-Zt.g. 31, 621.) . 

Zur Herstellung eines Za.hnreinigungsmittels bringt man ein parfiimiertes Gemisch von 11 Tl. 
Aluminiumspii.nen, 33 Tl. Schlimmkreide, 5,5 Tl. Seifenwurzel, derselben Menge Gummi arabicum 
und 55 Tl. Glycerin in Pastenform. (D. B. P. 821 784.) 

633. Sauerstoffabgebende Zahnpasten. - Einige Handelspriiparate. 
Zur Herstellung eines kosmetischen Praparates fiir Mundpfiege vermischt man eine LOsung 

von 20 Tl. Nitrocellulose in 60 Tl. Aceton mit 20 Tl. Gummi arabicuni und gewissen Mengen von 
Superoxyden und Sauren, die in der Mundhohle in dem MaLle der Umsetzung unter Sauer
stoffabspa.ltung unterIiegen, ala der Speichel die feinverteilten Gummipartikel auflast. (D. Be P. 
167229.) 

Die Za.hnpaste Al bi n enthii.lt in einer aus Calciumswfat und wii.sserigem Glycerin bereiteten, 
durch Pnanzenschleim verdickten Grundmasse 1,8% Wa.sserstoffsuperoxyd. (C. Mannlch und 
L. Schwedes, Apot.h.-Ztg. 27, 636.) 

trber die biologische Zahnreinigung mit Bioxpaste, die bewirkt, daJ3 Speisereste ent
fernt, iht"e schii.dlichen Zersetzungsprodukte zerstort, Krankheitserreger vernichtet und die Bildung 
des Zahnsteines erschwert bzw. der angesetzte Zahnstein gelast wird, siehe Apot.h.-Ztg. 27, 517. 

Zur Herstellung haltbarer Zahnpasten verarbeitet man die iiblichen Bestandteile mit Alkohol 
als Fliissigkeit, wodurch es moglich wird, die bei Anwendung von Seifen stets eintretende Zer
setzung der einzuverleibenden Persalze oder Peroxyde zu vermeiden. Eine Zahnpaste, die trotz 
ihree GehaJtes an Perverbindungen haltbar ist, und das Tubenzinn nicht angreift, besteht aus 
einem pastOsen Oemisch von 10 Tl. medizinischen Seifenpulvers, 5 Tl. Perborat und so viel 90proz. 
Alkohol als zur Erhaltung der Konsistenz der Masse notig ist. (D. B. P. 316394.) 

Nach Selfens.-Zf.g. 1912, 768 haben sich die Zahncremes mit einem Gehalt an sauerstoff
haltigen und sauerstoffabgebenden Mitteln durchaus nicht bewii.hrt, da sich das zugesetzto 
Perborat oder Perhydrol in kurzer Zeit zersetzt. Es ist daher besser Zahnpulver unter Zusatz 
dieser Mittel herzustellen, da in ibm die zerstorenden Agenzien (Feucht~keit und Glycerin) fehlen. 
Besser solI sich iibrigens seiner groJ3eren Bestii.ndigkeit wegen na.ch emer Notiz in Selfens.-Ztg. 
1912,791 da.s Magnesi umsuperoxyd eignen, das in Zahncremes auch mit Glycerin zusammen 
verwend et werden kann. 

Zur Herstellung einer fiiissigen Zahnseife von Art des im Handel befindlichen Praparates 
"Sapodont" versaift man na.ch Techn. Bundsch. 1912, 277 das blonde Olein des Bandels nach 
Feststellung seines Sii.uregrades (durch Titration) mit der berechneten Menge Kaliumhydroxyd 
in Form einer konzentrierten KaliIauge, die man mit etwa deI: gleichen Menge 96 proz. Spiritus 
verdiinnt. Falls die Masse zu dick sein solIte, setzt man noch bis zur gewiinschten Konsistenz 
Spiritus und Glycerin zu und parfiimiert die erhaltene fiiissige Seife je nach Geschmack mit Pfeffer
minzOl, Nelkenol usw. 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1911, 428 werden zahnsteinIasende Za.hnpasten a. Is 
"Solvolith" wie folgt hergestellt: Man verreibt 25 g Karlsbader oder Wiesbadener Quellsalz 
mit 25 g prazipitiertem kohlensauren Ka.lk, 10 ~ VeiIchenwurzelpulver und 15 g medizinischer 
Seife, fiigt 25 Tropfen PfefferminzOl und 25 g CitronenOl zu und ebenso Glycerin nach Bedarf. 
Vgl. LlnckersdorH, Pharm.-Ztg. 1911, 253. 

Na.ch Selfens.-Ztg. 1911, 84 wird eine Zahnseife nach Art des Kalodon t hergestellt durch 
Vermischen von 2000 Tl. pulverisierter Seife und 800 Tl. kohlensaurem Kalk mit so viel Glycerin, 
daD eine cremeartige Paste entsteht. Man parfiimiert mit einer Uisung von 5 Tl. PfefferminzOl 
und 5 Tl. WintergriinOl in 100 Tl. Spiritus. Nach anderen Angaben setzt sich die Kalodont
Zahnpasta zusammen aus: 250 Tl. Calc. carbonic., 80 Tl. Magnes. carb., 500 Tl. Glycerin, 150 Tl. 
medizinischer Seife. Man firbt mit Carmin und parfiimiert mit je 2 Tl. Pfefferminzol und Cassiaol. 

Ade, schmerzstiIlende Zahnpasta. ist ein gelbbraunes Gemenge von mit Baumwolle durch
setztem Coniferenharz. NelkenOl und Paraffin. (Zeltschr. z. Unten. d. Nahr.- u. Genu8m. 1916, 239.) 

Zahncreme Kolynos besteht aus 33 Tl. medizinischer Seife, 25 Tl. SchllLmmkreide, 20 TJ. 
absolutem Alkohol, 15 Tl. Glycerin, 3 Tl. Benzoesaure, 2 Tl. Euca.lyptusol, 2 Tl. PfefferminzOl, 
0,6 Tl. Saccharin, 0,25 Tl. Thymol. 
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Die Pebecco - Zahnpasta enthiiJt als wirksamen Bestandteil chlol'B&ures Kali. 
per wirksame Beetandteil .. der Gi v as a n - Zahnpasta ist Hexamethylentetramin, daB unter 

dem EinfluJ3 des alkaJisch rea.gierenden Speichels Formaldehyd abspaltet. 
Emloco, eine zahnsteinlOsende Zahnpasta, enthiiJt easigsaure Tonerde und a.therische Ole. 
Theosanol- Zahnpasta ist eine Alkohol-Zahnseife, die die fiblichen Bestandteile des 

Zahnpolvers mit bleichenden, keimtotenden und geschma.ckverbeasemden Zusii.tzen enthii.lt. 
(Pharm. Zentrh. 1917, 116.) 

Daa e~lische Zahnpflegemittel Cherry toothpaste enthii.lt neben 30% Starke, 24% 
Glycerin, 17 Yo Waaser etwa.s Ca.rmin als Farbstoff, Nelkan, Sternanis, PfefferminzOl und MOBChus, 
29% Bimsstein und ist deshalb ffir dauernden Gebrauch als Zahnpflegemittel nicht zu 
empfehlen. (S. Lorenzen, Apoth.-Ztg. 84, 169.) 

534. Mundwisserwirkung. Mundwasseriabletten. 
Die stiiorkste antiba.kterielle Wirkung fibt im Mundwaaser Sublimat aus, besonders im 

Gemenge mit Benzoesii.ure, doch ist diese Kombination ihrer enormen Giftigkeit wegen nicht 
anwendbar. Formaldehyd ist vollig unwirksam, AJkohol entfaJtet seine starkste bakterien
totende Kraft in 50 proz. Konzentration. 1m Gegensatz zu den im Hinblick auf ihre desinfizierende 
Wirkung voijig wertlosen ii.therischen Olen: Lorbeer-, Wintergriin-, Wa.cholderbeer-, SaJbei-, 
Citronen- und RosmarinOl sind Lavendel-, Pfefferminz-, Terpentin- und EucaJyptusOl starke 
Konservierungsmittel, besonders das Ajowanol, daa Ausgangsmaterial zur Herstellung von 
Thymol, das einen we8entlichen Bestandteil zahlreicher modemer Mundwiiosser bildet. . 

trber die desinfizierende Wirkung der gebra.uchlichen Zahn- und Mundwiiosser siehe ferner 
R. Bassenge, D. med. Wochenschr. 1909, 1486. 

Vgl. I. Pelnar, Bakteriologische Versuche fiber die Wirkung unserer Mundwiiosser, SeHens.
Ztg. 1902~ 870. 

In Hygien. Rundsch. 1911, Nr.8 berichtet Schneider iiber Mund- und Zahnwii.sser und ihre 
desinfizierende und antiseptische Wirkung. Verfaaser gibt die Zusammensetzung der vier wich
tigsten M~dwiiosser: Odol, enthii.lt a.ls Hauptbestandteil Salol (Salicylsa.urephenylii.ther) neben 
geringen Mengen Menthol, Saccharin, Salicylsii.ure und Pfefferminzol. Perhydrol enthii.lt halt
bar gemachtes Wasserstoffsuperoxyd in 3proz. LOsung mit aromatischen Zusii.tzen. Pergenol 
ist eine Mischung von Natriumperborat und weinsaurem Natron mit etwa.s Pfefferminzol. Pfeffer
minz - Lysoform besteht aus einer fliissigen Seife, Formaldehyd und ii.therischen Olen. 

AuJ3er Stomatol und Perhydrol zeigen die Mundwii.sser nur eine sehr geringe antiseptische 
Wirkung, auch ihre desodorierende Wirkung ist nur den zugesetzten aromatischen Substanzen 
und ii.therischen Olen zu verdanken. 

AuJ3er in fliissiger Form werden die Mundwii.sser auch a.ls Tabletten angewandt, die die wirk
samen Bestandteile in waaserlOslicher Form enthalten. Mundwaaserpastillen mit Perborat werden 
z. B. nach einem Referat in SeHens.-Ztg. 1911, 686 durch Tablettierung von 100 g Milchzucker 
oder Bicarbonat oder je 50 g von beiden, mit 5 g Natriumperborat unter'Zusatz von 1-1,5 g 
PfefferminzOl hergestellt. Ebenso enthii.lt das feste Mundwasserprii.parat Perbora} je nach der 
Art der Bestimmung 6,5-6,8% Natriumperborat, das in iiblicher Form in Tabletten gebracht 
wird. (C. Mannlch und S. Kroll, Apoth.-Ztg. 29, 161.) 

Die unter dem Namen Hyperol bzw. Ortizon im Handel befindlichen Toilettenprii.parate 
bestehen nach C. ManDich und L. Schwedes aus der von Tanatar beschriebenen IOBen Verbindung 
v<?n Harnstoff und Wasserstoffsuperoxyd, mit einem Gehalt an letzterem von etwa 29,5%. Da.s 
wll'ksame Material ist mit Starke und Bolus unter Zusatz von PfefferminzOl zu Pastillen von ,und 
0,33 g Gewicht verarbeitet. (Apoth.-Ztg. 27, 1029 bzw. 1860.) 

trber giinstige Erfahrungen mit Ortizon, das andere Waaserstoffsuperoxydprii.parate an Halt
barkeit und exakter Dosierbarkeit iibertrifft und viel langsamer Sauerstoff abspaltet, berichten 
R. Welser und F. Friedlander in Wiener med. Wochenschr. 1919, Nr. 27. 

Da.s Was s e r s t 0 f f sup e r 0 x y d ffir Mundwaaser mua moglichst chemisch rein sein, da 
e~ sich nur in diesem Zustande lange genug hii.lt (Bd. IV [108]). Ehenso ist es zweckmiiJ3ig, 
dleses Prii.parat in dunklen Flaschen zum Versand zu bringen, da das Wasserstoffsuperoxyd auch 
gegen Licht empfindlich ist. 

Nach den Untersuchungen von Droste, Chem.-Ztg. 1918, 1817 dfirfen die waaserstoffsuper
oxydha1tigen Mund- und Zahnwii.sser nicht in Aluminiumgefii.13en verwendet werden, do. 
sauerstoffabgebende Substanzen da.s Aluminium mit der Zeit zel'Retzen. 
h Zur Herstellung eines Mundwasserprii.parates emulgiert man frisch gefii.lltes Magnesi um
.ydroxyd mit Wasser und Thymol, Menthol oder ii.hnlichen Geschmacksstoffen und erhii.lt 

elll~. Sii.ur~n neutralisierende Ma.sse, die zum Teil in den Zwischenrii.umen der gereinigten Zii.hne 
zuruck~lelbt und dort weiterwirkt. (D. RoP. 171874.) 

Wll'ksame Mundwassertabletten sind ferner herstellbar aus: 50,0 Sacch. Lact., 1,0 
Gununi arab., 1,0 Likorrot, 0,5 Waaser und Alkohol ana. q. s. zum Granolieren. Nach dem Trocknen 
werden 5,0 Thymol polv. subt. und 01. Anis stell. 5 Tropfen hinzugefiigt. Aus dieser Masse formt 
IU1nan Tabletten von 0,2 Gewicht. Man rechnet eine Tablette auf 1/. I Waaser. (Dietel, Apoth.-Ztg. 
~~ . 

~ur Gewinnung leichtlOslicher, desinfizierender Mundwassertabletten granoliert man 15 g 
NatrlUmfluorid oder Natriumsiliciumfluorid oderda.s Gemenge heider mit 15 g Weinsii.ure evtl. unter 
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Mitverwendung von Bernsteinsii.ure und 30 g Soda oder Natriumbicarbonat, jedes fiir sich, mit ge
ringen Mengen ii.therischer Ole und Seife, unter Mithilfe von Alkohol nhd verarOOitet das Gemenge zu 
Tabletten von 0,6 g Gewicht. Man vermag so das stark desinfizierende Fluornatrium in leicht 
und genau dosierbare Form ZR bringen, erzielt zugleich durch die Kohlensii.ureentwicklung einen 
durch die ii.therischen Ole verstii.rkten, angenehm erfrischenden Geschmack und andererseits eben
falls durch die Kohlensii.ureentwicklung eine lebhafte Durchmischung der Fliissigkeit. (D. R. P. 
281148.) 

535. Herstellung einiger Mundw8sser. 
Nach Techn. Rundsch. 1912, 77 bewii.hrt sich als Mundwasser eine Mischung von Wasserstoff

superoxyd und 96proz. Alkohol (gleiche Volumteile), der man zur Verbesserung des Geschmackes 
ein ii.therisches 01 zusetzt, das sich dem Wasserstoffsuperoxyd gegentiber indifferent verhli.lt. 

Nach Apoth.-Ztg. 1912, 19 lii.Ot Wasserstoffsuperoxyd nur Anethol, Anisol, Bomylacetat, 
Eucalyptol, EUcalyptusOl, Fichtennadelol, SternanisOi und Thymol unverii.ndert, wii.hrend die 
anderen ihnlichen Stoffe (PfefferminzOl, Zimtaldehyd, aber auch NelkenOi und Terpineol u. a.) 
verschieden stark zersetzt werden. Bei Zusatz dieser geschmackverbessernden Substanzen mull 
hierauf Rticksicht genommen werden. Vgl. Sellens.-Ztg. 1912, 61. 

Nach Sellens.-Ztg. 1911, 1211 wird ein Wasserstoffsuperoxydmundwasser hergestellt aus 
75 cem 96proz. Spiritus, le 1 g Menthol und Thymol, 180 ccm 3proz. Wasserstoffsuperoxyd
liSsung und 5 ccm Rhataniatinktur. 

Ein Mundwasser wird nach Apoth.-Ztg. 1910, 931 hergestellt aus 25 Tl. FormaldehydliSsung, 
25 Tl. Eucalyptustinkt1.U' und 200 Tl. 80proz. Spjritus oder man vermischt 0,5 Tl. Thymol, 5 Tl. 
Borax, 2 Tl. Phenol, 200 Tl' Rosenwasser, 15 Tl. Pfefferminzessenz und 300 Tl. Wasser. Weitere 
Vorschriften im Original. 

Nach ElcbhoH (I. c.), S.229, besteht ein Mundwasser, das sich durch lange Jahre im Ga
brauch bestens OOwii.hrt hat, aus einer LiSsung, die in 100 Tl. Spiritus, je 3 Tl' Benzoesii.ure und 
Euca.lwtusol, 15 Tl. Ratanhiatinktur und 1 Tl. PfefferminzOi enthiJt. 

Em. recht kompIiziert zusammengesetztes antiseptisches Mundwasser oosteht nach E. P. 
12 731/1911 aus Natriumbica.rbonat, den Natriumsalzen der Benzoe-, Salicyl- und Borsii.ure mit 
Saccharin, Thymol, Wasser und CarminliSsung, dem noch Eucalyptol, GaultheriaOl, Alkohol 
und Menthol beigegeOOn sind. 

Zur Herstellung von Angelica-Mundwasser werden l000g Weinsprit, 25g pulverisierte 
AngeIica.wurzel, 3 g pulverisierter Anissamen, 6 g Zimtpulver, 3 g Musca.tpulver, 10 g Nelken
pulver zusammen 3 Tage in einer Flasche in der Schtittelmaschine geschtittelt und filtriert. 
Dann setzt man 8 g Pfefferminzol und 1 g Vanillin zu und fii.rbt mit Cocheriilletinktur rot. (Sellens.
Ztg. 37, 872.) 

Ein aromatisches Mundwasser erhiJt man aus: 6000 g Infusion Guajakholz, 35 g Anethol, 
25 g ltalo-Mitcham-Pfefferminzol, 12 g Eugenol, 10 g CeylonzimtOl, 320 g Infusion Guajakharz, 
1800 g destilliertem Wasser, mit Rotcouleur aIs Farbzusa.tz. (Sellenlabr. 33, 337.) 

Zur Herstellung eines Salbei - Mundwassers mischt man 6000 g Weinsprit, 35 g Salbeiol, 
5 g KrauseminzOl, 15 g Pfefferminzol, ltalo-Mitcham, 1800 g destilliertes Wasser, 1 g Salol. (Sellen
labr. 1912, 1207.) 

Propii.sin als Zusatz zum Mundwasser soIl ffir Personen mit empfindlichem Zahnfleisch 
sehr angenehm sein. Rezept: 6500 g Weinsprit, 20 g Thymol, 2 g Anethol, 12 g Ceylonzimtol, 
40 g ltalo-Mitcham-PfefferminzOl, 20 g Nelkenol, 130 g Propii.sin, 2200 g destilliertes Wasser, 
200 g Infusion Benzoe, 100 g Tinktur Rosenrot. (Sellens.-Ztg. 40, 286.) 

Za.hlreiche weitere Vorschriften zur Herstellung von Mundwii.ssem mit Chinosol (oxychinolin
sulfosaurem Kali), Salicylsii.ure, Saccharin, Salol, Lysol, Phenol usw. a.ls wirksame Bestandteile 
bringt B. Mann in seinem Buche S. 218 H. Beispiele: 

Bouquetmundwasser: 15 g Ratanhiatinktur, 10 g Chinatinktur, 5 g Ingwertinktur, 
5 g Pomeranzenschalentinktur, 5 g Benzoetinktur, 100 g rektifizierter Sprit, Rosen- und Anisol 
nach Beda.rf, 2 g Tonkabohnentinktur, 2 g Vanilletinktur, 10 Tropfen Perubalsam. 

Veilchenm'lndwasser: 1/, I Veilchenwurzeltinktur, 1/, I Rosenesprit, 1/, 1 Weingeist, 
5 Tropfen Bittermandelol. . 

Myrrhezahntinktur: 1 I starker Weingeist, 60 g Ratanhiawurzel, 60 g Myrrhe, 60 g 
~ GewtirZJl8lken. Diese Substanzen werden in einer Flasche mit dem Weingeist tibergossen, 
14 Tage unter ofterem Schtitteln stehen gelassen und sodann filtriert. 

Myrrhe- und Boraxzahntinktur: 1 I Weinspiritus (spez. Gewicht 0,920), 30 g Borax, 
30 ~ Honig, 30 g Myrrhe, 30 g rotes Sandelholz. Der Honig wird mit dem Borax zusammen
gerwOOn, dann der Spiritus nach und nach zugesetzt, die gepulverte Myrrhe und das Sandelbolz 
zugegeben. Man lAOt die Fliissigkeit 14 Tage stehen und filtriert. 

Ein adstringierendes Mundwasser OOsteht nach Drog.-Rnnuch. aus 100 g Myrrhen
tinktur, 100 IJ Chinatinktur, 100 g Ratanhiatinktur, 100 g Quilla.Jatinktur, 20 g ~techutink~~, 
20 g Benzoetinktur, 10 g kohlensaurem Kali, geliSst in 30 Tl. heiOem Wasser, 6 Tropfen AniSol 
und 5 Tropten Rosenol. Vor dem Gebrauche umschtittelnl 

Das Mundwaaser des A. P.1f18 888 besteht aus 66-100 Tl. Hammamelia .Virginiaextrakt, 
25 Tl. Alkohol und 10 Tl. Kaliumchlorat. 
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636. Einige HandelsprJiparate. - A.lkoholfreie Mundw8sser. 
Ein dem 0 dol vollig gleichendes Mundwasser erhiiJt man nach Selfens.-Zig. 1912, 988 durch 

Lasen von 25 g Salol, 1/. g Saccharin, 5 g PfefferminzOl, 2 g Nelkenol und 2 g KiimmelOl in 970 g 
80 proz. Alkohol. 

Obwohl ~ie Anwendung des SaloIs in kosmetischen Pripa.ra.ten, die Heilmittel sind, 
verboten ist, bnn man es den gewohnlichen Mund- und Zalmwiissern ebenso wie den Streupulvern 
und Hautcremepripareten in beliebiger Menge zusetzen und erhilt so Produkte, die sich durch 
hohe Desinfektionskraft auszeichnen und auLlerdem den yom Publikum gewiinschten Vorteil 
haben, mit Wasser gemischt eine milchige Triibung zu geben, do. sich das Salol in Spiritus lOst, 
durch Wasser jedoch aus dieser LOsung ausgefillt wird. Von einigen in Selfens.-Ztg. 1918, 688 
angegebenen Vorschriften sei nur die Herstellung eines Salolzahn wassers aus 600 g Weinsprit, 
100 g Wasser, 5 g Anethol, 1 g Salol, 1 g CeylonzimtOl, 6 g Pfefferminzol und 1 g NelkenOl erwihnt; 
ein Salol s t r e u p u I v e r erhiiJt man beispielsweise durch Vermischen von 500 g EdelweilJ
talkum und 5 g Salol. 

tl'ber die Anwendung des SaloIs in der Kosmetik siehe H. Macon, Selfens.-Ztg. 1913, 880. 
Ein friiher in Sbndinavien vielgebrauchtes Haut- und Mtindwasser, "Gahns Amykos" 

enthiiJt in 100 ccm Wasser 3 g Glycerin, 4 g Borsiure und Pfefferminz- und NelkenOl im VerhiiJtnis 
von 3 : 1. (Chem.-Ztg. 1912, 106.) 

Na.ch Apoth.-Zig. 1909, 664 ist der Hauptbestandteil des Mundwassers "Pergenol~' eine 
molekulare Mischung von Natriumperborat und Natriumbitartrat, die beim LOsen in Wasser 
in Wasserstoffsuperoxyd, Borsiure und Natriumtartrat zerfillt, worauf die Wirksamkeit des 
Mundwassers beruht. Wasserstoffsuperoxyd hat iibrigens in Form seiner 3proz. LOsung, wie 
es in den Handel kommt, dieselbe Desinfektionskraft wie eine SublimatlOsung 1 : 1000. Es eignet 
sich daher in hervorragendem MaLle zur Reinigung der Mundhohle, da es neben dieser starken 
Wirkung den Vorteil volliger Ungiftigkeit besitzt und nicht wie das vielfach verwendete Kalium
permanganat einen braunen Niederschlag auf den Zihnen hinterliLlt. 

Das Nenndorfer antiseptische Mundwasser enthiiJt nach Apoth.-Ztg.1910, 912 Kresol 
und Menthol, wihrend siGh das Lenicetmundw80sser 80US Lenicet, Wasserstoffsuperoxyd und 
Menthol zusammensetzt. 

Das Chininmundw80sser besteht nach Techn. Bondsch. 1008, 671 80US einer LOsung von 
500 g Glycerin, 30 g Pfefferminzol, 15 g NelkenOl, 5 g CeylonzimtOl, 250 g Chinatinktur, lOO g 
Gus.jaktinktur, 50 g Myrrhentinktur und etwas Cochenille- oder Kora.llinlasung (a.ls Firbemittel) 
in 5 I reinem Spiritus. 

E80u de Bolot: a.) Englische Vors2hrift: 1/. I Cedernholztinktur, 1/ I Myrrhentinktur, 1/8 I 
Rata.nhiatinktur, 15 Tropfen PfeffermihzOl, 10 Tropfen Rosenol. b) &8onzasische Vorschrift: 
250 g frische Anissamen, 60 g Ceylonzimt, 4 g Gewiirznelken, 15 g Cochenille. Diese Substanzen 
werden innig vermahlen, in einer Flasche mit 1/. kg 85proz. Weingeist iibergossen und 14 Ta.ge 
lang unter hiufigem Schiitteln stehen gelassen, dann mischt man noch 15 g Pfefferminzol zu und 
filtriert. 

Mialhes Zahntinktur fiir das Zahnfleisch: 100 Tl. Kinogummi und 100 Tl. Rata.nhia
wurzel werden mit lOOO Tl. Weingeist iibergossen und 7-8 Tage unter ofterem Schiitteln stehen 
gelassen. Nun wird abfiltriert, worauf man 2 Tl. Tolubalsamtinktur, 2 Tl. Benzoetinktur, 2 Tl. 
ZimtOl, 2 Tl. Minzoi und 1 Tl. AnisOl zugibt. Ein Teeloffel von dieser Tinktur wird in ein halb
volles Glas lauwarmen Wassers gegossen und zum Ausspiilendes vorher gereinigten Mundes benutzt. 

Zur Bereitung eines alkoholfreien Mundwassers mischt man Thymol und Menthol bzw. 
Cumarin in iquivalenten Mengen, wodurch ein 01 entsteht, das man durch Milchzucker, Bica.rbonat, 
PersaIze, Natriumphosphat oder deren Gemenge aufsaugen liJ3t, wobei man bestimmte Ver
hiltnisse der aufsaugenden Stoffe und bestimmte Wassermengen zur Anwendung bringt. (D. B. P. 
806722.) 

Zur Bereitung alkoholfreier Zahn- und Mundwiisser bedient man sich einer mit Wasser 
anzufiillenden Doppelflasche, deren einer Teil Thymol und deren anderer Teil Menthol oder 
Cumarin oder einen anderen aromatischen Stoff, beide in festem Zustande, in Patronenform 
e~thiiJt. GieLlt man nun je 25 ccm, also im ganzen 50 ccm dieser Lasungen in ein Wasserglas und 
fiillt auf, so erhiiJt man direkt das aromatische Mundwasser. Nach Gebrauch erginzt man den 
Inhalt der beiden Kammern der Doppelflasche wieder mit Wasser und erhilt in kurzer Zeit wieder 
gebrauchsfertige LOsungen. Die P8otronen reichen monatelang, ehe sie als verbraucht erneuert 
werden miissen. (D. R. P. 806 800.) 

637. Zahnersatz, Zahnfiillungen. - Amalgame, MetalUiillungen. 
Sackur, 0., und E. Feiler, Einfiihrung in die Chemie. Ein Lehrbuch fiir Zahnirzte und 

Studierende der Zahnheilkunde. Berlin 1911. - Fenchel, Zahnirztliche MetaIlurgie. - Jung, 
Laboratoriwnskunde des Zahnarztes. - Siehe auch die Kapitel in den eingangs erwihnten Werken; 
"lgl. ferner Jung, Lehrbuch der zahnirztlichen Technik. Wien und Leipzig. Ebda.: A. Sed-
ailek, Notizen fiir die Zahnpraxis. 



620 Riechstoffe, Kosmetik. 

Die zum Plo~bieren der ZiiJme gebrauchten Subst&nzen zerfallen nach M. L. Granet in 
Amalgame. Zemente und Porzellane (die leichtBchmelzbal'en Legierungen werden heute 
kaum mehr verwendet). Die Amalgame werden kurz vor dem Gebrauch durch Anriihren von 
Legierungen, die 48-36% Zinn uD.d 52-64% Silber enthalten, mit Quecksilber hergestellt. Sie 
haben den Fehler. zu schwinden, so daB sich ein Zwischenraum zwischen Plombe und Za.hn er
gib~, auJ3erdem sind sie stark sichtba.r, niitzen sich aber nur wenig abo Die leichter abniitzba.ren 
Ze IPen te bestehen aus wechselnden Mengen eines pulverigen Gemenges von Zinkoxyd, Kieselsii.ure 
und Magnesia (z. B. 83 : 7 : 10) und aus Fliissigkeiten (z. B. 44 Tl. Wa.sser, 3 Tl. Afuminiumoxyd, 
41 Tl. ,Phosphorsii.urea.nhrdrid, 12 Tl. Zinkoxyd). Neuerdings werden Zemente aus Ca.Icium
silicoaluminat bzw. Alummiumphosphat (als Fliissigkeit) hergestellt. Sie sind dadurch, daJ3 sie 
kein Zinkoxyd enthalten, der Za.hnsubstanz iiJlDlicher, haften aber schlechter und zersetzen sich 
schneller aJs die Zinkoxydplomben. Die Porzellane werden in pa.ssend geformten Stiickchen 
mit Zement in die Zahnhohlen eingekittet. (Chem.-Ztg. 1909, 810.) 

Das frillier zur Filllung der Zii.hne verwendete Amalgam hestand na.ch Pettenkofer, Dlngl. 
lourn.109, 444 aus 30 Tl. Kupfer und 70 Tl. Quecksilber. Man erhilt das auch aJs Kitt verwend
bare Amalgam, wenn man feines Kupferpulver (erhalten Z. B. d\ll'ch Fillung einer Kupfervitriol-
100ung mit Eisen) mit saJpetersaurem Quecksilberoxydul befeuchtet, mit heiLlem Wasser iiber
gieBt und die notige Quecksilbermenge mit dem Brei verreibt. Die Ma.sse erhii.rtet in einigen 
Stunden. 

Vgl. DlngL loum. 1860, I. 897: Eine Filllma.sse, hestehend aus dem Amalgam der Legierung 
von 2 Tl. Zinn und 1 TI. Cadmium mit Quecksilber. Die gera.spelte Legierung wird in Queck
silber aufgelOst und der tJberschuLl durch Leder abgepreBt; sie bildet eine brooklige ¥asse, die 
durch Kneten zwischen den Fingern weich wie Butter wird; die Masse schlieBt Glasrohren luftdicht 
und fand mehr Anwendung als da.s Kupferama.lgam, das im Munde schwarz wird, wogegen das 
Cadmium-Zinnamalgam weiLl bleibt. 

Eine Legierung zum Plombieren der Zii.hne, die im :Munde rein weiLl bleibt, setzt sich nach 
DlngL loum. 198, 480 zusammen aus 61,1 % Zinn und 38,9% Silber und 0,1 % Kupfer. Sie wird 
wie iihlich mit Quecksilber angerieben und direkt verwendet. Thre Hii.rte ist etwa.s geringer als 
jene des Kupfera.maJgams. 

t1ber die fUr die za.hnii.rztIiche Praxis wichtigen Zinn-Silbera.maJgame siehe die Arbeit theore
tischen Inhaltes von B. A. Joyner in J. Chem. Soc. 1911, 196. 

Na.ch B. Bender, Chem. Zentr.-Bl. 1879, 488 ist eine Legierung, die mit Quecksilber gemengt, 
ein sehr ha.rtes Amalgam bildet und als silberweiLles, grobes Pulver in den Handel kam, eine 
Komposition von 48,32 Tl. Silber, 36,78 Tl. Zinn und 14,72 Tl. Gold. Die Legierung wurde friiher 
vielfach aJs Ausfilllmittel fUr Zahnhohlungen verwendet. 

Bei Herstellung von Zahnfilliungsa.malgamen verwendet man da.s Quecksilber in Form des 
AmaJgames eines AlkalimetaJIes bei Gegenwart von W.a.sser. (D. B. P. 179866.) 

Zur Herstellung von zusammengesetzten Amalgamen fUr Zahnfiillungen erhitzt man 
da.s durch Verreibung von Metallspii.nen mit Quecksilber entBtandene pla.stische Amalgam vor 
der Verwendung auf seinen Verfliissigungspunkt zum Zwecke, um eine gleichmii.Bige krystalli
nische Struktur zu erzielen, wodurch Farbenverii.nderung, Schrumpfung oder Ausdehnung der 
Ma.sse vermieden werden. (D. B. P. 188946.) 

Zur Bereitung von farb-, formbestii.ndigem und hartem Feilicht fUr Za.hna.maIgam schmilzt 
man da.s BUS dem Feilicht gewonnene Amalgam ein, wobei da.s vorhandene Quecksilber zum gro1.3ten 
Teile entfernt wird, und ra.spelt aus dem erhaltenen SGhmelzharren da.s dichte Feilicht fUr die 
zweite Amalgamation. (D. B. P. 187048.) 

Zur Herstellung eines antiseptischen Zahnzementes vergliiht man na.ch D. B. P. 
281484 100 g Zinkoxyd mit einer beliebigen Menge metallischen Silbers. versetzt da.s gemahlene 
Produkt mit 5-40 g eines Silbersalzes, mischt da.s Ganze innig und trocknet es. Da.s Produkt 
wird ebenso wie die Phosphatzemente mit den notigen Fliissigkeiten angerieben, ist nicht iiber
mii.l.3ig hart, so daB es leicht wieder BUS den Zahnhohlungen entfernt werden kann, iibt keine 
Reizwirkungen BUS und wird durch den Speichel nicht wie die thymol- oder carbolhaltigen Mittel 
herausgeschwemmt. 

Statt des echten Goldes verwendet man als Zahnfilllmet&ll stark vergoldete und hierauf 
zerkleinerte Zinnllchuppen. (D. B. P. 846 777.) 

038. Phosphat. und Sllicatzemente. 
Vber die Reaktionsfahigkeit von zu Zahnfilllungen benutzten SiIicatzementen schreiht 

B. Baas in Chem.-Ztg. 1928, 80. 
Zur Herstellung von Plombierungsmassen kommen vor allem zwei verschied~ne Grundmate

riaJien in Betra.cht, und zwar die Zinkphosphatzemente und die Silicatzemente. Zur 
Gewinnung der ersteren wird reines Zinkoxyd mit einem Phosphorsluregemisch zu einem schnell 
erhiLrtenden Teig verrieben. wobei Konzentration und Zusa.mm~nsetzung der Fliissigk~it, Prii.para-
tion des Pulvers usw. insofern eine groBe Rolle spielen als Z. B. ein sehr ra.sch erhliortendes Prod~t 
~U8 stark gegliihten und fein gesiebten Pulvern resultiert, wenn man zu~leich eine diinne Fliiss~
keit anwendet, wihrend SChWBch gegliihte oder grobere Pulver und sJ1'up5se Fliissigkeiten mit 
oder ohne verschiedenen Zusi.tzen langsam erhii.rtende Zemente ergeben. 
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Die ersten solchen Zahnkitte bestanden nach G. Feichtioger, Bayer. Kuost- u. Gew.-BI. 
1868,826 aus einem Gemenge von 53,15 g Zinkoxyd und 16,56 g Glaspulver, das man vor der 
Verwendung mit einer LOsung von 19,49 Tl. Chlorzink in 10,8 Tl. Wasser vermischte. Zur Ver
langsamung der Erhartung dieses Kittes setzte man der Masse fiir 100 Tl. Chlorzinklosung 1 Tl. 
Borax zu. 

Zur Herstellung eines Zahnkittes nach einer anderen IDteren Vorschrift (Kubel, Dingl. Journ. 
178, 48) befeuchtet man ZinkweiJ3 mit konzentrierter Salpetersaure, gliiht die erhaltene kriimliche 
Masse in einem hessischen Tiegel, zerreibt das erhaltene sehr harte Zinkoxyd fein und verriihrt 
es mit einer ChlorzinklOsung yom spez. Gewicht 1,9-2,0 zu einer knetbaren, sehr schnell er
hii.rtenden Masse. Vgl. Dullo, D.Ill. Gew.-Ztg. 1866, Nr. 20, und Bayer. Kunst- u. Gew.-BI. 1858, 826. 

Nach D. R. P. 6040 lOst man eine Schmelze von 1 Tl. Calciumphosphat, 10-30 Tl. Zink
oxyd und soviel Ammoniumphosphat als zur Sii.ttigung des Zinkoxydes notig ist, evtl. unter 
Zusatz von Magnesia oder Cadmiumoxyd in verdiinnter Phosphorsii.ureIOsung, dampft ein und 
lOst das Prii.parat bei der spii.teren Verwendung in wenig destilliertem Wasser. 

Eine ZahnfillJmasse besteht nach Hager, S.98, aus 3,25 Tl. gebranntem Kalk und 3 Tl. 
glasiger Phosphorsii.ure. Man pul.vert das Gemisch in einem erwarmten Morser, driickt das Pulver 
in die gereinigte und desinfizierte Zahnhohle ein und feuchtet an, worauf die Masse bald erhartet. 

Eine Zahnfiillmasse lii.l3t sich nach Norw. P. 21696 herstellen durch Vermischen der sterili
sierten, gepulverten und von den organischen Bestandteilen befreiten ZahnmBsse von Menschen 
oder Tieren mit Chlorzink und Zinkoxyd als Bindemittel. 

Zur Bereitung eines glasigen, als Kittmittel verwendbaren Z erne n te s, besonders fiir zahn
arztliche Zwecke, vermischt man Phosphorsii.ure oder ihre sauren Salze mit durch sie zerlegbaren 
oder'mit ihnen reagierenden Berylli umverbindungen. Die sauere Fliissigkeit entzieht dem basi
schen Berylliumsilicat Berylliumoxyd, und es hinterbleibt unter Phosphatbildung ein hydrati
siertes Silicat. Ein geeignetes Phosphat erhii.lt man durch Fii.llung einer LOsung von Be(NO.)e 
. Be(OH}z mit neutral em Natriumphosphat. (D. R. P. 162671.) 

Eine glasig erhartende, dichte Zahnzementmasse, die auch als Porzellankitt verwendbar 
ist, sich wenig abnutzt und ohne Politur dauemd Glanz behii.lt, erhii.lt man durch Mi'3chen 
einer schwerlOslichen, mit Phosphorsii.ure reagierenden oder durch sie zerlegbaren Berylli um
verbindung mit ebensolchen Verbindungen anderer Leichtmetalle einschliel3lich des Zinks unter 
evtl. Zusatz von farbenden Stoffen. (D. R. P. 174668.) 

Zur Herstellung von Zahnzementen eignen sich Schmelzen z. B. aus 10 Tl . .A.tzkalk, 13 Tl. 
KieseIsaure, 7 Tl. Tonerde und 1 Tl. Oxyd der seltenen Erden (Thorium, Cer, Lanthan, Yttrium, 
Didym) allein oder im Gemenge gleicher Teile. Man verriihrt die fein gemahlenen, gesiebten 
Schmelzen mit Phosphorsii.ure oder LOsungen von Phosphaten in verschiedenen Mengen, je nach 
der gewiinschten Abbindedauer des Zementes, und erhii.lt so Massen, die den natiirlichen Zii.hnen 
gleichen und als unl3sliche Phosphate der Aluminiumdoppelsilicate von stark kolloidaler Beschaffen
heit gegen die Mundfliissigkeiten widerstandsfii.hig sind. 'Oberdies verleihen die seltenen Erden 
den Massen zum Teil erwiinschte Farbungen, so z. B. farbt Ceroxyd schwach gelb, Didymoxyd 
fleischfarbig rosa, wlihrend Lanthan und Yttriumoxyd nicht farben, wohl aber den Massen ein 
weiJ3es, zahnbeinii.hnliches Aussehen verleihen. (D. R. P. Anm. St. 17260, Kl. 30 h.) 

Oder man lost 25 Tl. Phosphorwolframsii.ure in 100 Tl. Wasser, fii.lIt mit Ammoniak, 
lost den Niederschlag in iiberschiissigen Ammoniak, fii.llt nun endgilltig mit einer 10proz. Alu
miniumsalzlOsung, filtriert den NiederschIag, wascht, trocknet ihn bei 100°, pulvert und siebt 
ibn und setzt 10-20 Tl. dieses Phosphorwolframats 80-90 Tl. eines DoppeIsilicates von der 
Zusammensetzung 1 Cao . 1,2 SiO •. 0,7 AlgOS zu. Das innige Gemisch ergibt im Gebrauch mit 
Phosphorsii.urelOsung verriihrt den unlOslichen Zement. (D. R. P. 264299.) 

Nach D. R. P. 386 473 gewinnt man plastische, permanente Zahnfilliungsmassen aus den 
iiblichen Silicaten, Phosphaten oder Boraten des Aluminiums und phosphoriger Saure. Diese 
re.agiert energischer aIs die sonst verwendete Phosphorsaure und fiihrt zu harteren, gegen Speichel 
wlderstalldsfii.higeren Filliungen. 

Zur Herstellung eines Zahnzementes, der durchscheinend ist wie der natiirliche Schmelz 
und sich durch UnlOslichkeit in organische Sii.uren auszeichnet, dampft man ein Gemenge von 
81 Tl. Phosphorsii.ure yom spez. Gewicht 1,7 und 13 Tl. Tonerdehydrat unter Wasserzusatz 
auf 110 Teile ein und vermischt diesen Riickstand mit gegliihtem und pulverisiertem neutralen 
Alurniniumorthophosphat fiir sich oder in Mischung mit etwa 30% eines bei 100° getrockneten 
Tonerdehydrates zu einer plastischen Masse. (D. R. P. 176882.) Nach dem Zusatzpatent setzt 
man den Aluminiumphosphat- oder -borat-Tonerdehydratmassen zur Gewinnung eines harteren 
u~~ zugleich billigeren Zahnzementes Kieselsii.ure (Feldspat, kalkfreies Glas, Gli.rn!fier) zu, 
~liiht und verriihrt das gemahlene Produkt mit LOsungen VOR Aluminium- oder Magneslumoxyd 
In Ph08phorsauren zu einer plastischen Masse. (D. R. P. 186862.) . 

Sehr bruchfeste Zahnzemente von hohem spez. Gewicht erhii.lt man, wenn man die zur Be
l'eitung des Zementes dienenden Pulver nicht einfach mischt, sondern mit Ammoniak aus den 
betreffenden SalzlOsungen ausfii.llt. (D. R. P. 829 006.) 

Zur Herstellung von Zahnzementen verdiinnt man ein mit Pyrophosphorsii.ure 
gesii.ttigtes pulveriges Gemisch von Borsii.ure, Beryllsaure und Natriumaluminiumfluorid mit 
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Wasser zur halbfliissigen Masse~ erhitzt bis zum Trocknen und Schmelzen, ki.ihlt ab, pulvert und 
setzt dem Zement ,vor der Benutzung noch etwas Pyrophosphorsaure zu. (A. P. 1172 728.) 

Ein Zahnzementpulver fiir eine transparen te Zahnfiillung wird nach D. R. P. 196010 
hergestellt aus 4--6 TI. eines Aluminiumsilicates und 8 'TI. des geschmolzenen Gemisches von 
1 TI. Kalk, 2 TI. Kieselsaure und 1 TI. Tonerde. Man riihrt das Gemenge vor dem Gebrauch 
mit Phosphorsaure vom spez. Gewicht 1,5 an, die im Liter 150 g Tonerde gelOst enth8.lt. Das 
Aluminiumsilicat wird hergestellt durch schwaches Gliihen einer F8.lIung von WasserglaslOsung 
und Natronlauge mit einer AluminiumsalzlOsung. 

Die Erzeugung von farbigen Za.hnfiillungsmaterial ist in D. R. P. 836218 beschrieben. 
Zur Herstellung von Zahnzementen verknetet man nach D. R. P. 199664 Aluminiumsilicate 

a.llcin oder im Gemenge mit Tonerdephosphaten oder -boraten mit PhosphorsaurelOsungen. Die 
Massen sind durchscheinend, 8.hneln dem natiirlichen Zahn, sind hart und unlOslich in Mund
sauren. 

Zur Herstellung eines antiseptischen Zahnzementes gliiht man ein Gemenge von 
100 TI. Zinkoxyd mit beliebigen Mengen metallischen Silberpulvers, fiigt nach dem Erkalten 
5--40% eines Silbersalzes zu, mischt, trocknet und verwendet daB Praparat als Zusatz zu den 
bei Herstellung des Phosphatzementes notwendigen Fliissigkeiten. (D. R. P. 261 464.) 

Nach D. B. P. 280678 wird ein fiir zahnarztliche Zwecke besonders geeignetes Material, 
das hart, widerstandsf&hig und transparent ist und bei 900--1000° schmilzt, hergestellt durch 
Verschmelzen von Quarz, Tonerdeverbindungen der Alkali- oder Erdalkalimetalle und phosphor
haltigen Stoffen, die in der Zusammensetzung den Zeoli then &hnlich sind. Die gepulverten 
Schmelzen werden vor dem Gebrauch mit einer Losung von Tonerdephosphat und Zinkphosphat 
in konzentrierter Phosphorsaure zu einer plastischen Masse verriihrt, die nach dem Erstarren 
den Porzellanzement liefert. 

Zahlreiche Vorschriften zur Herstellung dieser za.hJ;l.ii.rztlichen Zwecken dienenden Silicat
zemente, die man z. B. auch durch scharfes Brennen eines Gemenges von 40% Kaolin, 25% 
Kieselerde, 15% Kalk und 2% Magnesia erhalt und'die man mit phosphorsaurehaltigem Wasser 
in Breiform anwendet, finden sich in Pharm. Zentrh. 1897, 048. 

Einen glasigen, porzellanschmelzartigen Zahnkitt erh8.lt man durch Verriihren einer 
pulverisierten Schmeize von KryoIith, Kieselsaure und Calciumoxyd mit irgendeiner Phosphor
saure, die etwas Al u mi ni u mh ydro x yd gelost enth8.lt. Die erhaltene plastische Masse erstarrt 
zu einem glasurartigen, au13erordentlich widerstandsf&higen Zement, der &hnlich wie die trans
parenten Zahnkitte aus Beryllium-, Aluminiumborat-, -phosphat- oder -pyrophosphatverbindungen 
hohe Festigkeit besitzt und nicht das tote kalkige Aussehen der Zinkoxydzemente zeigt. (D. R. P. 
806887.) 

Der Zahnzement der D. R. P. 886478 und 887 866 besteht aus einer Mischung von Tonerde
phosphatsilicaten mit phosphoriger Saure oder ihren saueren Salzen odcr einer derartigen Mischung 
von beiden, dal3 man plastische, erhartende Massen erhalt. 

Zur Herstellung von Zahnzement aus Phosphorsaure, saueren Phosphaten und KieseIsiiure 
verwendet man letztere in kolloidaler Form aIs Sol, Hydrogel, Acetogel oder Alkogel. (D. B.I'. 
861016.) 

Zur Steigerung der Harte und Durchsichtigkeit von aus einem Pulver und einer Fliissigkeit 
bestehenden Zahnzementen setzt man der Masse nach E. P. 161868 kolloidale Kiesel
saure zu. 

Zur Hartung einer Zementmasse fiir Zahnersatz durch Warme bedient man'sich einer in 
D. B. P. 240 628 beschriebenen Vorrichtung. 

039. Fiillungen mit organischen und keimtotenden Zusiitzen. 

Ein Zahnzement, der nach Abtotung des Nervs eingelegt wird, besteht nach einem Referat 
in Seifens •• Ztg. 1912, 986 aus einem vor dem Gebrauch zu mischenden Gemenge von 10 Tl. metal
lischem Kohaltpulver und 20 TI. o-Chlorphenol einerseits und 7,5 Tl. Zinkoxyd, 2,5 TI. Formaldc
hyd und 15 Tropfen NelkenOl andererseits. 

Die je nach Art der zugesetzten Kupferverbindung roten, weil3en oder schwarzen Zahn
zemente mit einem Gehalt von Kupferoxyd und Kupferoxydul haben stark keimtotende 
Wirkung, die durch Zusatz von Kupferjodiir, auch zu kupferfreien, Zinkoxyd enthaltenden Zahn
zementen proportional der zugesetzten Jodiirmenge gesteigert werden kann. (P. Poetschke, 
Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 28, 460.) 

Zur Herstellung einer anii.sthesierend und dauernd antiseptisch wirkenden Zahnwurze~· 
fiill-, Zahnpulpadeck- und trberkapselungsmasse verreibt man I g p-Aminobenzoyleugenol WIt 

1-2 Tropfen Eugenol und verreibt weiter diese noch pulverige Mischung mit 0,5 g Paraformaldehyd 
und 40 g einer aus 200 g Zinkoxyd und 75 g Zinksulfat hergestellten Mischung. Das weil3e, fast 
geruchlose Pulver wird wunittelbar vor dem Gebrauch mit etwas GummiarabicumlOsung ver
rieben und als plastische Masse zur Wurzelfiillung verwendet. (D. R. P. 192082.) 

Zur Herstellung einer zugleich atzend und schmerzbeseitigend wirkenden Paste fiir zahJl
arztliche Zwecke ersetzt man die gebrauchlichen Anii.sthetica Phenol, Eugenol oder Kreosot 
durch die Eugenolester der Aminobenzoesiuren. (D. B. P. 208098.) 
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In Pharm. Ztg. 1912, 117 sind vier Vorschriften zur Herstellung des Fletscherpulvers 
und der zugehorigen Fliissigkeiten fiir zahniiorztliche Zwecke angegeben. Ein solches Pulver be
steht z. B. aus einem Gemenge von 5 g Mastix, 3 g Zucker, 78 g gegliihtem Zinkoxyd und 12 g 
wasserfreiem Zinksulfat, die zugehorige Fliissigkeit aus einer LOsung von 1 Tropfen CarboIsaure 
und 80 g GummiarabicumlOsung in 20 g absolutem AlkohoI. 

"Ober Herstellung einer in 4-8 Stunden erhiiortenden Zahnplombenkomposition aus 
5 Tl. Resorcin oder Pyrogallol, 25 Tl. Formaldehyd, 25 Tl. Glycerin oder Zuckerlosung vom 
spec. Gew. 1,23, siehe D. R. P. 264966. Vor dem Gebrauch wird das Mittel mit 5 Tl. Natronlauge 
(1,16) gemischt und erhiiortet dann in 8-9 Stunden. Glycerin oder ZuckerHisung nehmen an der 
&aktion nicht selbst mit teil, wirken jedoch wegen ihrer Zii.hfliissigkeit verlangsamend auf die 
Kondensation, die sonst zu schnell und unter zu starker Wiiormeentwicklung verlaufen wiirde. 

Bei Herstellung von Zahnwurzelfiillungen verwendet man als Triger der fiir die Dauer
fiillung notigen Stoffe elastische und schla.nke Pflanzenfasern oder pflanzliche Stengel- oder 
Wurzelteile (z. B. Reisstroh), die man gegen Fii.ulnis imprii.gniert und mit dauernd antiseptisch 
wirkenden Stoffen trii.nkt. (D. R. P. 271 689.) 

Zur Herstellung von Zahnfiillmitteln verwendet man die iibIichen Phosphat-, ChIorzink
oder Silica.tzemente in Pulverform zusammen mit LOsungen, Suspensionen oder Emulsionen von 
Celluloseacetaten, Celluloselacken, EiweiLlarten, Paraffinen, Wachsen usw., die man entweder 
durch Befreiung vom LOsungsmittel oder durch Behandlung mit Formaldehyd (Leim) oder durch 
einfaches Koagulieren in der Wiiorme (EiweiLl) auf dem Pulver niederschliigt, worauf das Ganze 
getroclmet und pulverisiert wird, um den lJberzug teilweise zu zerstoren. Man erhii.lt so durch 
Mitverwendung organischer neben den anorganischen Stoffen weniger sprOde Fiillmassen, die 
durch Sii.uren und Sekrete nicht angegriffen werden und unverii.nderIich raumbestii.ndig sind. 
(D. R. P. ADm. Seh. 41606, KI. 30 h.) 

640. Kiinstliche Ziihne, Gebi8platten. - ZahnarztbeheUe. 

In D. R. P. 6040 [638] ist auch die Herstellung giftfreier, unlosIicher und unverii.nderlicher 
Zahnem.a.ilmassen aus Zinkoxyd, Magnesia, Kalk oder Barit mit den notigen Farbstoffen be
schrieben. Man verwendet Gemische von Eisen- und Chromsalzen fiir Ockertone, Rot und 
Rosa, Gemische von Cadmium-, Silber- und Eisensalzen fiir Violettbraun, Platinsalze fiir 
Schiefergrau usw. Das Gemenge dieser fein gemahlenen Glii.ser mit Phosphorsii.urelOsung gibt 
dann die kiinstlichen Zahnmassen oder das Ausfiillungsmaterial fiir die natiirlichen Zii.hne. Ein 
anderes Zahnemail, das im Moment der Erhiiortung Wiiorme entwickelt, stellt man her durch Er
hitzen eines mit Wasser verlmeteten Gemenges von Zinkoxyd mit Magnesia bis zur WeiLlglut, 
Vermengen des Produktes mit 10-30% seines Gewichtes an fein zerriebenem Zinkphosphat 
und Verriihren dieses Prii.parates mit einer konzentrierten, sauren LOsung von Zinkphosphat. 
Dem Produkt wird durch Zusatz von 2-5% geschmolzenem Zinksilica.t (aus einer ZinklOsung 
durch Fii.llen mit Wasserglas erhalten) noch groLlere Hiiorte verliehen. 

Eine kiinstliche, zahnbeiniihnliche Masse erhii.lt man nach D. R. P. 11 263 durch Eindampfen 
einer LOsung von Zinkphosphat in Phosphorsii.ure mit Aluminiumphosphat bis zur Sirupdicke. 

Oder man stellt eine Zahngrundmasse (Body) nach Teehn. RUDdseh. 1913, 49 her aus 
einem ersten Gemenge von 6 Tl. Feldspat, 3 Tl. Quarz, 1 Tl. Kaolin und aus dem FluLl der aus 
8 TI. Kieselsii.ure, 4 Tl. calciniertem Borax und 1 TI. Atzkali besteht. Man schmilzt zuerst die 
Stoffe der ersten Grundmasse, pulverisiert die Schmelze und frittet 6 TI. des Pulvers mit 4 TI. 
der FluLlmasse und 8 TI. Asbestpulver. Dieser Zahngrundkorper (bei etwa. 14000 zum Biskuit 
gebrannt) wird mit einem Emailiiberzug versehen, der eine dem natiirlichen Zahnschmelz 
ii.hnelnde Transparenz besitzt und durch Verschmelzen von 700 TI. Feldspat und 175 TI. einer 
aus 120 Tl. Quarz, 30 TI. ca.lciniertem Borax und 30 Tl. Weinstein zusammengesetzten Fritte 
bei 12500 hergestellt wird. 

Bei der Herstellung kiinstlicher Mineralzii.hne schmilzt man die Masse im Tiegel, gieLlt sie in 
Formen, preLlt und schiebt durch Locher in der PreLlform die Befestigungsstifte in die Masse ein. 
Man erhii.lt so eine unlOsbare Verbindung von Masse und Stift, der auch RUS unedlem Material 
angefertigt sein kann, wii.hrend man bei der iiblichen Herstellung der Zii.hne in feuchtem Zustande 
genotigt war, Platinstifte zu verwenden und unter Luft&bschluLl zu arbeiten. (D. R. P. 163 816.) 

Bei Herstellung kiinstlicher Zii.hne aus Porzellanmasse verwendet man nach D. R. P. 
194 060 fiir den Teil des Zahnes, an dem die bekannten Befestigungsstifte sitzen, eine Mischung 
v<?n Po~zella.nmasse mit einem Metalloxyd (Aluminium, Zinn, Nickel, Zink usw.); dit; Mischung 
w~ nut den anderen Teilen des Zahnes geformt und gebrannt. Das Metalloxyd wll"d, ehe es 
nut dem Porzellanpulver gemischt wird, stark erhitzt. 

Zum Brennen kiinstlicher Mineralzii.hne mischt man mit Kohlenstoff gesii.ttigte 
~ickel- oder Nickellegierungsteilchen mit Kaolin, Kieselgur und Quarzsand und erreicht so, daLl 
die ~us irgendeiner Legierung bestehenden Zahnstifte Kohlenstoff und zum Teil auch Metall ab
sorbleren und wii.hrend des Brennprozesses biegsam und oxydationsfrei bleiben. (D. R. P. 214282.) 

Zur Erzeugung kUnstIicher Zii.hne mengt man der keramischen Masse, urn sie vor dem Brennen 
besser bearbeiten zu konnen, Mehl, Tragant, Leim oder dgI. in solcher Menge zu, daLl die Schwin
dung der Tonmasse nicht ungiinstig beeinfluLlt wird. (D. R. P. 292406.) Vgl. die Einwiirfe von 
E. T"rab gagen dieses Patent in Keram. RUDdsch. 1917, 81. 



624: Riecbstoffe. Kosmetik. 

Eine besonders haltbare Zahnmasse setzt sioh entspreohend der Formel 

0,74: K.O } 1 14 Al 0 {7.830 SiO. 
0,26 Na.O' •• 0,002 TiO. 

zusammen a1l!il 81 Tl. Feldspat. 4: Tl. Tonsubstanz und 15 Tl. Quarz im Sinne der Zusammensetzung 
68,17 SiO.; 16,72 Al.O,; 0.23 TiO.; 10.08 K.O; 2.32 Na.O; 2.50 Glilliverlust. (A. 8. Watts, Keram. 
Rundsch. 28, SOL) 

Nach H. Stein setzt sich die beste, in bedeutender Fabrikation bewi.hrte Masse ffir kunst· 
liche Zahne zusammen aus 81 Tl. Feldspat, 14 Tl. Quarz und 5 Tl. Tonsubstanz, el'h8Itbar z. B. 
aus den genannten ~en reinem norwegischam Feldspat, Krystallquarz und Zettlitzer Kaolin. 
Dar erforderliche Schmelz besteht aus 95 Tl. reinstem Feldspat und 5 Tl. einer Schmelzfritte. die 
durch Zusammenschmelzen von 67 Tl. Krystallquarz, 17 Tl. Borax: und 16 Tl. Kaliumtartrat 
erhalten wird. In Keram. Rundsch. 22, 178 ist uberdies die Fii.rbung der Zii.hne und die Technk 
des ganzen Verfahrens eingehend beschrieben. 

Zur Far bung kiinstlicher ZahnIDpSsen (bestehend z. B. aus 80% Feldspat, 20% Quarz und etwas 
Calciumphosphat. letzteres zur Beseitigung zu hoher Transparenz) verwendet man nach H. Elsen
lohr, Sprechsaal1911, 809, ffir 90% dieser Quarzfritte 10% roher Titansaure ffir Gelb oder 10010 
Nickeloxydul ffir Rotbraun. wii.hrend eine graue Masse aus 98,3% der Fritte und 1.7% eines 
12 Stunden bei 10000 geglilliten Gemenges von 70% Spateisenstein und 2% Kobaltoxyd er
halten wird. Aus diesen drei Grundfarben vermag man drei verschiedene ElfenbeintOne, sieben 
ElfenbeintOne mit grauem Stich. zwei verschiedene tiefgelbe, ~t graue und drei braune Tone 
herzustellen, deren Zusammensetzung der Verfasser im einze1nen angibt. 

Weitere Vorschriften zur Herstellung von ZahnIDassen finden sich in dam zitierten Buche 
von Sedlalek: Chem.-techn. Rezepte und NotiZen ffir die, Zahnpraxis. Siehe auch Techn. Rundsch. 
1907, ISO. 

In Gammlstg. 27, 708 wird uber Hartgummikompositionen ffir zahnteohnische 
Zwacke bericlttet. Man verlangt von einem solchen Zahnebonit groBe Elastizitii.t und doch 
zugleich Bruchfestigkeit, kurze Vulkanisationszeit, die MOglichkeit einer innigen Verbindung 
des Ebonits mit den Gold- oder Metalleinlagen und schlieBlich eine Farbe, die jener des Gaumens 
m<Sglichst gleicht. Man verwendet zu diesem Zweck rein weiBen Paragummi, der mit den ver
schiedensten Zusii.tzen und FUllstoffen wie Zinksulfid, Kreide, Magnesia, Wachs, LeinOl, RicinusOl, 
Zinnober, Zinkoxyd und geringen Mengen Goldschwefel verarbeitet wird. Die Masse muB auf 
etwa 1000 erhitzt sehr plastisch sein, damit sie sich der Gipsform leicht anschmiegt und ihre 
Teile voll' ausfUUt. 

trber ~erstellung zahnfleischfarbiger Kautschuk- oder Guttaperchaplatten ffir Zahngebisse 
siehe D. R. P. 117978. Vgl.: Kautschuk und Zahntechnik, G. Hiibner in KUD8.torfe 4, 6. 

Uber die Herstellung kiinstlicher Cellongebisse, die sich beim Gebrauch nicht verbiegen, 
siehe R. Hesse, D. MooatRschr. r. ZahnheUkunde 1918, 884:. 

Die Technik der Herstellung von kiinstlichem Zahnersatz, Gaumenplatten u. dgl. aus Cellon, 
Celluloid und ii.hnlichen Stoffen beschreibt P. Harter in KuutRtoffe 1917, 84-

Die Farbung der kiinstlichen Gaumen wurde frillier fast ausschlieBlich durch Zinnober 
erzielt. So verknetete man z. B. nach F. L. Lawrence, Pol,... Zeotr.-Bl. 1880, 1008, 31/. Tl. Kaut
schuk, 11/. Tl. Schwefel, 1 Tl. Zinnober und 91/. Tl. Zinkoxyd zu einer plastischen Masse, die man 
nach dam Einsetzen der Zii.hne in den Formen selbst erhitzte. Die erhaltenen Gegenstii.nde wurden 
in Alkohol getaucht und dam Sonnenlichte ausgesetzt, wobei sich die Farbe des Kautschuks in 
dam gewiinschten Grade ii.nderte. 

Zur Herstellung von gefiirbten GebiBplatten aus Celluloid setzt man der Masse statt des 
giftigen Zinnobers nach D. R. P. 202686 evtl. mit Formaldehyd vorbehandeltes Carmin oder 
rote Alizarinfarbstoffe zu und schwii.cht diese Farben, um einen hellrosa Farbton zu erhalten, 
durch Zugabe von unterschwefligsaurem Zinkoxyd oder von Zinksulfid abo Das geknetete Gemisch 
wird, wie ublich, durch Walzen und Pressen in die gewiinschte Form gebracht. Nach dam Zusatz
patent mischt man dem Gemenge von 25 Tl. Ca.rmfu und 25 Tl. Alizarin zur Erhohung der Farbe
kraft des letzteren. in der Grundms.sse aus Celluloid oder gefiirbtem Hartkautsohuk aUf der Knet-
walze noch 10 Tl. Harzsaure zu. (D. R. P. 207488.) . 

Die Herstellung der Einbettungsmassen fjir zahnt8chnische GuBarbeiten Z. B. aus 1e 
1 Tl. Krystallquarzglas und englischem Kaolin und 11/. Tl. Gips ist in Techn. Randseh. 1910, 786 
beschrieben. 

Ein Modellierwachs fUr Zahnii.rzte besteht nach Hager, S. U4, aus einem Gemisch von 
25 Tl. Stearinsii.ure, 25 Tl. Kopalharz und 50 Tl. Talkpulver, das mit Carmin schwach rot gefii.rbt 
und mit Rosanol parfUmiert ist. 

Lallement empfiehlt in Diogi. Joum. 148, 880 zum Konservieren natfirlicher mensohlich~r 
Ziihne, die nicht trocken zu sein brauchen, sondem nur gereinigt werden miissen. reines Glyoer~n 
zu verwenden, da sie auf diese Weise ohne sprOde zu werden, wie es bei der Aufbewahrung 1n 
Alkohol der Fall ist, fUr zahnirztliche Zwecke beliebig lang aufbewabrt werden kiSnnen. 
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Arznei-, Geheim-, Hausheilmittel. 

041. Literatur. - Einige Geheimmittel. 
Deutschl. Gehelmmittel l/S 1914 E.: 162; A. (mit Arznelmltteln): 11139 dz. 
Deutschl. Chem. Heilmittel l/S 1914 E.: 413; A.: 7708 dz. 

625 

Arends, Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitii.ten einschlie.l3lich der neuen 
Drogen, Organ- und Serumprii.parate. Neubearbeitet yon R. Rathje. Berlin 1913. - Htigel, 
Taschenbuch pharmazeutischer Spezialitii.ten. Wiirzburg 1913. - Arends, G., Neue Arznei
mittel und pharmazeutische Spezialitii.ten. Bearbeitet von O. Keller. Berlin 1919. - Bachem, 
C., Neuere Arzneimittel, deren Zusammensetzung, Wirkung und Anwendung. GOschen. - Ca
paun - Karlowa, C. F., Medizinische Spezialitii.ten. Eine Sammlung der meisten bis jetzt be
kannten und untersuchten Geheimmittel und Spezialitii.ten mit Angabe ihrer Zusammensetzung. 
Vermehrt durch M. v. W aldhei m. Wien und Leipzig 1913. 

tlber auslii.ndische pharmazeutische Prii.parate, wie z. B. Tamar Indien Grillon, Menthol 
Dragees, Likor Laville, ferner tiber englische Kindermehle und Nii.hrprii.parate usw. berichtet in 
ausfiihrlicher Weise A. Lewy, Pharm. Ztg. 1916, 31. 

Die folgenden wenigen Beispiele dienen nur zur Ken n z e i c h nun g des G e h e i m -
mit tel u n w e sen s, die willkiirliche Zusammenstellung erfii.hrt ihre Ergii.nzung durch die 
Veroffentlichungen in den Fachblii.ttern. So wird z. B. in Siidd. Apoth.-Ztg. 59, 103 u. 112 tiber 
die Zusammensetzung der Biistenwii.sser Garzinol, Lona, des Entfettungsmittels Cermolin, des 
Renaissance-Schonheitskulturprii.parates Dermacure (parfiimiertes weiJ3es Vaselin!) usw. berichtet. 
Siehe ferner Siidd. Apoth.-Ztg. 59, 103 u. 112; Pharm. Ztg. 1917, 631 u. 638; ebd. 1918, 336 usw. 

Die Zahl der Schwindelprii.parate ist besonders auf dem Gebiete der Frauenheilkunde zur 
Beseitigung von Menstruationsbeschwerden stark entwickelt. So enthalten z. B. die von einer 
Frau Dorothee Bock in den Handel gebrachten Mutterhilfeprii.parate nichts weiter als alkoholische 
Pflanzenausziige, die parfiimiert sind, der Bocksche Frauentee ist ein Gemisch von Sennesblii.ttern, 
Fenchel, etwas Anis und Sandelholz; die Bocktoltabletten enthalten 70% Alaun, Tannin und 
Bindemittel; die Hii.morrhoidalsalbe ist eine 14% Tannin enthaltende 86proz. Wachssalbe usw. 
(E. Richter, Apoth.-Ztg. 1910, 77.) 

Die Menstruationstropfen Fre bar bestehen aus einem alkoholisch-wii.sserigen Destillat von 
Melissenkraut, Zimt und Nelken. 

Die Menstruationsmittel (Minerva, Gloria usw.) bestehen meist aus Kamillenpulver. Japanol
Damen-Dragees sind aus einer Phenolphthalein, SUJ3holzbltitenteile (wahrscheinlich von Anthenius 
nobilis) und Bolus enthaltenden, mit rotgefarbtem Zucker tiberzogenen Masse hergestellt. (pharm. 
Zentrh. 1917, 7 If.) 

Ein Btistenele xier besteht hauptsii.chlich aus einer LOsung von Borax in Glycerin und 
Wasser. - Ein orientalisches Kraft., Nii.hr- und Btistenpulver war ein Gemisch von ca.. 
33% Eisenzucker mit Marantastarke. - Astor - Btisten pralines enthalten Nii.hrsalze, Zucker, 
Mais-, Bananen- und Leguminosenmehl. - B ro ka to I, ein Biistenmittel, besteht aus Hafer
mehl mit ca. 1 % Natriumphosphat. - B use n n ii.hrcre me ist eine parfiimierte Paraffinsalbe. 
- Lugmalia, rein pflanzliche Busenmilch, besteht aus einer emulsionsartigen LOsung von 
Natronseife mit 1,5% Borax. - Megabol-Busennii.hrmittel ist ein gelbliches Pulver, in dem 
Trockerunilch, Reisstarke, Eigelb, Rohrzucker, Natriumchlorid, Calciumphosphat sowie geringe 
Mengen Eisenzucker. und Kalkphosphat enthalten sind usw. 

Salatabletten enthalten in einer Grundma.sse von Kakao und Zucker Lecithin und pro 
Tablette mindestens 3 mg Yohimbin. - Nervinum sexuale ist eine carbonathaltige LOsung 
von Kalium-, Natrium- und Ammoniwribromid. (C. Mannich und G. Leemhuls, Apoth.-Ztg. 
28, 364.) 
.. Andere Aphrodisiaka enthalten zum Teil harmlose Salzmischungen und Pflanzenstoffe, 
uber deren Wirkungswert die Erfinder sell)8t sich nicht im klaren sind, in anderen derartigen Prii.
paraten, z. B. in dem A phrodi n englischer Herkunft ist der wirksame Bestandteil das Yohimbin. 
(F. Flury, Zeltschr. r. angew. Chern. 1009, 923.) 

Das unter dem Namen Semori in Verwendung kommende Antikonzeptionsmittel 
solI aus Weinsii.ure, Natriumbicarbonat, Borsa.ure und Chinosol bestehen, enthii.lt jedoch nach C. 
Mannlch und L. Schwedes gebundene Weinsii.ure, eine Aluminiumverbindung (4,1% AlaO,), 
24,.8% Borsii.ure, 41,3% Alkali, 13% Starke, einen eiweiJ3artigen Stoff und evtl. auch Spuren von 
Chmosol. (Apoth.-Ztg. 27. 877.) 

Andere antikonzeptionelle Mittel, z. B. die im Handel befindlichen Eldesilberkapseln. 
enthalten im wesentlichen Borsii.ure, Kalialaun und Chininsulfat, die Eldegoldkapseln Kalome1 
und Chinosol. . ° kase a, ein Mittel gegen Fettsucht, besteht im wesentlichen aus carbonathaltigem Magne~ 
81umsuperoxyd und Calciumphosphat. - Das Entfettungsmittel Levathin besteht aus einem 
gelbgefarbten Gemisch von 75% Weinsii.ure, 15% weinsaurem Natron und 10% Rohrzucker. -
Ce~eracreme, ein Mittel gegen Fettsucht, ist eine gelbe Salbe aus Lanolin, fettem 01, Wasser, 
Kahumjodid (rund 4,5%) und Calciumchlorid. - Onadal, ein ii.u13erlich anzuwendendes Mittel 

Lan II e, Chem.-tecbn. Vorschrlften, 3. Aufl. m. Bd, 40 
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gegen Fettleibigkeit, besteht aus einer Jodkalium und Borax enthaltenden SeifenIOsung. (Zeit
scbr. r. Unters. d. Nabr.- u. GenuBm. 1916, 289.) 

Salrado Compound, Mittel zur Erzeugung schlanker Korperformen, besteht aus einem 
Pflanzenextrakt (vermutlich Cascara Sagrada und Gentiana) sowie Natrium- und Lithiumsalz. 
- Schlancoform, Entfettungstee, besteht aus SiiJ3holzwurzel, Queckenwurzel, Rhabarber, 
Sennesblittern, Malvenbliiten, Manna, Feigen, Anis, Fenchel und Coriander. (Sellenfabr. 1917, 
U u. 69.) 

Andere Entfettungspastillen bestanden schlieBlich aus einem mit weiBem Ton gemisch
ten Pflanzenextrakt (Frangula oder Sagrada). (Pharm. Zentrh. 1917, 81, 171, 819, 827 usw.) 
Die Reihe lieBe sich 6eliebig weit fortsetzen. 

042. Einige Hausheilmittel. 
tTher das Erdol ala Heilmittel schreibt Miller in D. med. Wocbenschr. 1922, 161. 
Nach Pharm. Zentrh. uno, 219 enthilt Dessauers Touring-Apotheke in einem notiz

buchartigen Blechkistchen folgende BestandteiIe: HilllDeraugenringe, Mullbinden, eine Wismut
brandbinde, englisches und Kautschukheft'pflaster, Verbahdwatte, Borsiurekompressenstoff, 
Billroth-Batist, Guttapercha, Gummifinger, SICherheits- und Nihnadeln, Zwirn und erne Pinzette. 
Ferner gegen Gletscherbrand eine Brand- und Wundsalbe, bestehend aus 20 'T}. Borsii,ure, 
100 TI. Glycerin, 50 TI. Wasser, 350 TI. Wollfett und 130 TI. Olivenol, ein Streupulver, be
stehend aus 1 TI. Formalin, 0,1 TI. Thymol, 35 TI. Zinkoxyd und 65 TI. Starke, zur Desinfek
tion und zur Bereitung von Gurgelwasser Tabletten, die 0,05 g Kaliumpermanganat und 
O,lg Kochsalz enthalten, gegen Kopf- und Gliederschmerzen Acetylsalicylsiure (Tabletten 
zu 0,25 g), gegen Herzschwiche Tabletten je 0,08 g Campher und MiIchzucker enthaltend, 
gegen Durchfall Tabletten zu 0,2 g Tanninalbuminat gegen VerBtopfung Tabletten, die 
aus 0,1 g Phenolphthalein und 0,05~MiIchzucker bestehen, gegenMagenbeschwerden Tabletten 
zu je 0,025 g basischem Wismutrutrat und Rhabarber, je 0,075 g Ingwerwurzel und Natriun;-
bicarbonat und 0,5 Tropfen Pfefferminzol., . 

Das ala Mittel gegen kalte FiiBe und Hautkilte im a.llgemeinen empfohlene Priparat 
Dermotherma besteht aus den Kondensationsprodukten von Ameisensiure und Milchsiure 
mit den Oxyden des Thymols, Menthols und des Camphers, in Vereinigung mit Formaldehyd, 
und enthilt auBerdem neben dialysierter Seife die wirksamen Bestandteile von Arnica und Cap
sicum. (Apoth.-Ztg. 60, 768.) 

Ein Kopfschmerzpulver besteht aus salicylsaurem Ammon. (F. Zernlk, Apoth.-Ztg. 
1909, 62.) 

Algocratine, ein Migrinemittel, besteht aus einem Gemisch von 60 TI. Phenacetin, 
10 TI. Coffein und 40 TI. Pyramidon. (C. Mannleh und G. Leembul., .poth.-Ztg. 19, 668.) 

Zur Herstellung von Men tholstiften gieJ3t man das vorsichtig geschmolzene reine Menthol 
nach Sellens.-Ztg. 1912, 248 in Zinnformen und befestigt die Stifte mit dickem, kaltfliissigem 
Leim in pa.ssenden Holzbiichsen, oder man verschmilzt mit oder ohne Zusatz von etwas Benzoe
Biure, Eukalyptol u. dgl. zur Erzeugung billigerer Stifte eine Grundmasse aus Paraffin und Campher 
mit so viel Menthol aIs es der Preis gestattet. 

Zur Behandlung des N ase n b lute n s wird nach Boyd, Zentr.-BI. f. d. ges. Theraple 1911, 
Nr. 8 ein feingestirktes Musselinstiickchen von 15-18 qcm in die Nasenhohle eingefiihrt und 
mit Wattebii.uschchen gefiiUt, die mit Weinessig getrinkt sind. Nach 48 Stunden wird die Tam
ponade entfernt. 

M. Pawlewskis Augen wasser ist eine wisserige LOsung von 1,32% Kochsalz und 1,25% 
Zinksulfat. (E. Mannlch und G. Leemhuls, Apoth.-Ztg. 29, 186.) , 

Ein anderes Augenwasser ist zusammengesetzt aus einer ca.. 13proz. Zinksulfatlosung mit 
geringen Mengen pflanz1icher Extraktstoffe. , 

Nach einem Referat in Pharm. Zentrh. 1912, 462 lassen sich die Schmerzen, die als Beglelt
erscheinungen bei zahnirztlichen Operationen aufzutreten pflegen, durch Gaben von 
3.0-50 cg Pyramidon vor der Operation oder bei Beginn der Schmerzen beheben; die Kranken 
sollen nach der Einnahme des Mittels zweckmiJ3ig in wagerechter Lage das Verschwinden des 
Schmerzes abwartElD. 
. Nach Apoth.-Ztg. 1922, 828 gilt als bestes Zahnschmerzlinderungsmittel die Mischun,g 
gleicher Tropfenzahleh Benzylalkohol und Chloroform, die man auf etwas Watte getrii.ufelt JI?-It 
dem schmerzenden oder hohlen Zahn in Beriihrung bringt. Die anisthetisierende Wirkung 1st 
lang anhaltend und wird nur von jener des Cocaine iibertroffen. 

Zur Gewinnung eines als Schlafmittel verwendbaren Priparates aus Orangenblii.ttern 
iibergie~t man 5 TI, trockene Orangenblitter mit 40TI. heiJ3em Wasser, liJ3t boi 40-60° 12 Stun~en 
stehen, wiederholt die Extraktion mit etwas weniger Wasser, sonst ebenso, dampft die Auszuge 
bei niederer Temperatur auf ein Viertel des Volumens ein, fiItriert, bringt im Vakuum zur S~up
dicke, riihrt wiederholt mit hochprozentigem Alkohol an, den man stets 12 Stunden einwll"klD 
liJ3t, fiItriert und trocknet das Pulver. (D. B. P. 260 .81.) . 
, , Das Seekrankheitsmittel Thomaq ua besteht aus einem Gemenge von 1 TI. BromnatrlU1Il 

und 2 TI. Bromkalium mit 2% Antipyrin, 10% Starke und etwa 3% eines pflanzIichen Extrakt
stoffes, wahrscheinIich Rheum oder Cascara ~gra.da. (E. Blehter, Apoth.-Ztg. 1910, 29.) 
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Ein anderes Mittel gegen die Seekrankheit enthiiJt in wiisserig alkoholischer LOsung neben 
10% Rohrzucker und etwas Orangenbliitenol als wirksamen Bestandteil 2,8% Chloralhydrat. 
(H. Bertram, Pharm. Ztg. 1004, Nr. 62.) 

Stomoxygen enthiiJt 5,87% kii.ufliches Magnesiumsuperoxyd mit einem Gehalt von 22,1 % 
reiner Substanz, etwa 20% Natriumbicarbonat undo als Rest auf 100 Rhabarber, Enzian, Milch-. 

zcker und etwas Starke. (C. Mannlch und S. Kroll, Apoth.-Ztg. 28, 110.) 
Tabletten gegen Durchfall: Tannalbin 0,5, Kakao entOlt 0,2, Tinct. Opii simp!. 5 Tropfen, 

werden getrocknet und in haltbare Tabletten gepreJ3t. (Dietel, Apotb.-Ztg. 1914, 827.) 
Es sei erwiUmt, daJ3 der Fluidextrakt des Weiderichs in Gaben von 0,5-0,6 g in 66% von 

schweren S&uglingsdurchfii.llen und auch bei ruhrartigen Erkrankungen Erwaehsener iiberraschend 
giinstig wirkte. (H. Dubois, Zentr.-Bl. 1919, m, 645.) 

nher die Verwendung von Malzkei men in Forni von einem Absud gegen ruhrartige Er
krankungen und iiberha.upt als Heilmittel berichtet I. Paschtner, Wochenbl. r. Brauer. 80, 471. 

Borani umbeeren sind Fruchtgeleepastillen, die in einer pfefferminzOlhaltigen Zucker
masse als wirksamen Bestandteil 0,07 g Phenolphthalein pro Beere enthalten. (C. Mannich und 
G. Leemhws, Apoth.-Ztg. 29, 90.) 

Bod ins W ur m p rali n as sind 0,025 g Santonin enthaltende, mit Kakao iiberzogene Zucker
plii.tzchen. (E. Richter, Apoth.-Ztg. 1910,181.) 

Zur Haltba.rma.chung des aus Karotten gewonnenen Saftes, der ein bekanntes Heilmittel 
gegen Keuchhusten, Brustkatarrh usw. bildet, wird der Saft bis zum Eintritt der Alkoholgii.rung 
der kurzen Einwirkung eines Weingii.rungsfermentes ausgesetzt. Dadurch wird den im Saft ent
haltenen Fermenten entgegengewirkt und die Bildung spontaner Hefen unterdriickt. Das Gii.rungs
ferment (die reine und krii.ftige Kultur einer Rheinweinhefe) wird dem Saft in iiblicher Weise zu
gesetzt. Sobald sich die Hefe stark vermehrt hat, wird sie durch Filtrieren und Zentrifugieren 
ausgeschieden. Der 80 behandelte Saft kann hierauf im Vakuum eingedampft und pasteurisiert 
werden. (D. R. P. 179884.) 

Da.s im Jahre 182& von S. Thomson in den Handel gebrachte, seither sehr volkstiimlich ge
wordene Heilmittel "Composition Powder" wird nach E. I. Hughes gegenwii.rtig durch Mischen 
von 12 Tl. Lorbeerwurzelrmde, 6 Tl. Ingwerpulver und je 1 Tl. der Mehle vom spanischen Pfeffer 
und Gewiirznelken gewonnen. (Zentr.-BI. 1920, n, 787.) 

Botano enthiiJt neben Bohnenschalen SiiJ3holzWurzel, Leguminosensamen und Stengel
teile bzw. fleischige Frucht von Pflanzen. (G. Leemhuls, Apoth.-Ztg. 29, 181.) 

"Ober die Herstellung von b I u t still end em Eisenchloridpapier siehe D. Ind.-Ztg'. 1868, 
Nr. 50. 

Als Mittel gegen den Sonnenstich wird in Pharm. Zentrh. 1870, Nr. 82 empfohlen, Ge
sicht, Kopf und Hinde des BefaUenen mit dem Safte einer Citrone abzuwaschen. Der Erfolg soIl 
iiberra.schend sein. 

Gegen iibermii.J3ige Sch weiBabsonderung an Hinden und FiiJ3en empfiehlt Gerson, 
~eraple der Gegeowart, Dezember 1009, z. B. die Striimpfe mit 10-20proz. Formaldehyd
losung zu trii.nken, trocknen zu lassen und dann zu beniitzen. SchweiJ3 der Hinde wird durch 
Tragen von Handschuhen beseitigt, die mit einer 5 proz. Formaldehydlosung unter Zusatz von 
etwa.s KOlnisch Wasser getrii.nkt sind. 

643. Speziell Sehnupfen- und Gurgelpriiparate. 

In seinem Buche (1. c.) empfiehlt Eichhoff auf S. 253 zur Behandlung des chronischen 
Schnupfens statt der zahlreichen im Handel befindlichen Mittel einfach eine LOsung von je 10 Tl. 
Borax und Kochsalz in 500 Tl. Wasser, die man aus der hohlen Hand (nicht aus Glasgefii.J3en 
u~ter Druck) in die Nase aufsaugt. Ein bewii.hrtes Schnupfenmittelerhii.lt man ferner durch 
Lo.sen von 1 g Menthol in 10 g Chloroform. Man besprengt ein Taschentuch mit dieser Fliissig
kelt und atmet die Dii.mpfe durch die Nase ein. 

Bormelin besteht nach Pharm. Zeotrh. 1911, 1009 aus Borsii.ure, Menthol und Vaselin. 
dem in einer Spezialmischung noch 10% Anii.sthesin beigesetzt werden. Es dient bei Kat.a.rrhen 
und Entziindungen der Nase. 

Kombella - Schn upfencreme ist ein diinner St.ii.rkeschleim mit Menthol, Eucalyptusol. 
Borsii.ure und wenig FeU. (F. Schirmer, Apoth.-Ztg. 31, 120.) 

Nach Rabow, D. med. Wocheoschr. 1886, Nl'. 0, ist ein geeignetes Schnupfmittel gegen Katarrh, 
Zusammengesetzt aus 2 TI. Menthol, 50 Tl. gebranntem Kaffee und 50 TI. Zucker. 

Statt die im Handel befindlichen Schnupfenprii.parate und Schnupfenwattemassen anzu
wenden ist es nach Kohler besserwiihrend 10---15MinutenCampherdampf einzuatmen, deraus 
hk?chendem Wasser und etwas Campher erzeugt und durch eine iiber das Gefii.Ll gesetzte Papier
iin~ konzentriert zur Nase geleitet wird. Auch der hartnii.ckigste Nasenkatarrh soIl nach 2-3-

mahger Wiederholung des Verfahrens mit dazwischenliegenden 4-5stiindigen Pausen schwinden. 
WAuCh die Spritlosung von Campher und Menthol erschien als Schnupfenmittel im Handel. (Schwelz. 

ocheoschr. r. Pharm. 1888, 407.) 
. ZurHerstellung von mit heiJ3en Wasserdii.mpfen fliichtigen Inhaliermassen setzt man 
ihi nen mit Bicarbonaten imprii.gnierte Pflanzenteile zu, die in der heiJ3en Fliissigkeit durch die 
a Imii.hlich freiwerdende Kohlensii.ure lebhafte Eigenbewegung erhalten, dadurch die auf dem 

40· 
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Wasser schwimmende Inhaliermasse hestindig r.erteilen unci ihre Verdunstung begiinstigen. 
(D. R. P. 288876.) 

Die Formami n ttabletten werden nach D. R. P. 188086 erhalten durch Eindampfen der 
konzentriert wisserigen LOsung von 1 Mol. Milchzucker mit mindestens 5 Mol. Formaldehyd 
im Vakuum bei 60-70°; der Riickstand wird bei derselben Temperatur getrocknet. 

Zur Herstellung von Z uoker - Formaldehydprii.paraten leitet man in ein Gemenge 
von 60 Tl. geschmolzenem Traubenzucker und 90 Tl. Milchzucker, 36 Tl. Formaldehyd~as ein, 
setzt unter Riihren und Erhitzen weitere 150 Tl. Milchzucker zu, lii.Bt die Schmelze auf erne aus
gebreitete Schicht von 150 Tl. Milchzucker auslaufen und pulverisiert das erkaltete Produkt 
direkt oder formt es mit geeigneten Zusatzstoffen zu Tabletten. (D. R. P. 288842.) Na.ch dem 
Zusatzpatent verwendet man an Stelle des gasfOrm~en Formaldehyds forma.ldehydabgebende 
KOrper und erhii.lt auch so eine durchsicihtige, gla.sartIge, gleichmii.Big in WasSer 100liche Masse, 
wii.hrend das einfache Gemisch von Traubenzucker, Milchzucker und Paraformaldehyd ein weiBes 
ungleichmii.Big in Wasser 1000iches Pulver darstellt. (D. R. P. 288910.) 

Zur Herstellung eines trockenen, pulverisierbaren Prii.parates aus Formaldehyd und 
Malzextrakt kiihlt man die beim Eindampfen unter Vakuum sich bildende schaumige Masse 
im Vakuum durch Abkiihlung der Schrankplatten rasch ab, so daB der Schaum erstarrt und in 
dieser Form leicht aus dem Gefii.B entfernt und pulverisiert werden kann. (D. R. P. 266671.) 

Zur Herstellung forma.ldehydhaltiger Bonbons verriihrt man die bekannten festen Zucker
Formaldehydverbindungen mit fertig gekochter Bonbonmasse. Man kann hierbei Temperaturen 
von 105-110° an wenden ohne Forma.ldehydverluste befiirchten zu miissen. (D. R. P. 800827.) 

Ein Gurgelwasser wird zweckmii.Big durch LOsen von 1 g Carbolsii.ure, 5 g Borsii.ure, 5 g 
Antipyrin und 75 g Glycerin in 500 ccm Wasser hergestellt. Es eignet sich zum Hausgebrauch 
gegen Mandelentziindung. (Schwelz. Apoth.-Ztg. 76, 846.) 

044. Wundbehandlung: Gips, Bolus, Zucker. 
Ala Wundheilmittel wurde schon vor Jahrzebnten ein Gemenge von Gips mit 2% Stein

kohlenteer und OlivenOl als salbenartige Verbandsauflage verwendet. (Pharm. Zentrh. 1860, 48.) 
Na.ch D. med. Wochenscbr. 1908, 2271 bedeckt man Wunden mit Gaze, streut sodann Gips 

auf und verbindet wie iiblich mit Watte, Gummipapier und Binden. 
Na.ch Liermann, Zentr.-BI. f. Gew.-Hyg. 1918, 121, sollte sich die moderne Wundbehand

lung ausschlieBlich eines Gemenges von stark saugendem Ton und Alkohol bedienen. Die 
Paste erhii.lt auJ3erdem einen Zusatz von etwa 1% Azodermin (Scharla.chteerfarbstoff); sie eignet 
sich auch zur Desinfektion der Hii.nde und Instrumente. (Bolusmethode.) Die Boluswund
paste kommt in Tubenpackung keimfrei in den Handel und kann durch Eint&uchen in heiBet; 
Wasser stets wieder sterilisiert werden. Ebenso sterilisiert man den Inhalt angebrochener Tuben 
durch Behandlung der Austrittsoffnung mit hei13em Wasser. 

Urn dem, was Desinfektionswirkung anbetrifft, indifferenten Bol us (Tonerde) desinfizierende 
Eigenschaften zu verleiben, beniitzt man seine aufsaugende Wirkung, ohne sie im iibrigen weiter 
BU beeinflussen, zur Imprii.gnierung mit schwer- oder unlOslichen Schwermetallverbindungen 
(Silberphosphat) und erhii.lt so vollig sterile, stark desinfizierend wirkende Prii.parate ohne Reiz
wirkung. Man verarbeitet z. B. 2000 Tl. Bolus alba mit einer LOsung von 120 Tl. Silbernitrat 
in 2500 Tl. 30proz. Alkohol, entfernt einen Teil der Fliissigkeit durch Filtrieren, trocknet und siebt 
die Masse und trii.gt sie dann unter gutem Riihren in eine stark verdiinnte, wii.sserige LOsung von 
100 Tl. Natriumphosphat in Wasser ein. Die getrocknete und pulverisierte Masse enthii.lt nun 
unlBsliches Silberphosphat mit einem Geha.lt von 1,5-2% Silber. (D. R. P. 278 770.) 

Zur Herstellung eines Teerschwefelpuders mischt man geschmolzenes Natriumthiosulfat 
mit Holzteer, Bolus oder Talk, schwemmt die Masse in Wasser auf, behandelt mit Sii.ure, wii.scht 
den Niederschlag aus, trocknet und pulvert ibn. Das schwa.ch gefii.rbte und riechende Produkt 
ist, ohneFlecken zu hinterlassen,leicht von Korper und Wii.sche zu entfernen. (D. R. P. 812 787.) 

Emede Wundpuder besteht der Hauptsache nach aus kolloidalem Magnesiumsilicat. 
Der kii.ufliche, von Natur aus vollig sterile Riibenzucker iibt nach Magnus, Munoh. 

med. Wochensehr •. 1918, Nr. 8, auf Wunden eine iiberraschend gute Wirkung aus. Zahlreiche 
Versuche, die in dieser Richtung angestellt wurden, ergaben folgende Resultate: Die fii.ulniswidrige 
Wirkung des Zuckers schafft dadurch, daB sie die Sekretion durch heftige osmotische Vorgii.nge 
anregt, also gleichsam eine Serumspiilung der WuQ.de von innen und aullen bewirkt, sehr giinstige 
Heilungsverhii.ltnisse, die sich in schneller Reinigung, Desodorier~, gesunder GranUlations
bildung und rascher tTberhii.utung ii.uBern. 1m Zucker liegt daher em ungefii.hrliches, bi1Iig~, 
von jedermann leicht anwendbares Medikament vor, das den Vorzug hat, vollig steril zu selD. 

Auch in der Tierheilkunde haben sich Rohr- und Traubenzucker, besonders letzterer 
ala WUndheilmittel, das zugleich aufsaugend, antiseptisch, desodorierend und heilend wirkt, gut 
bewihrt. (D. Zock.-Ind. 1917, 216.) 

1)ber die giinstige, an weit iiber 1000 behandelter Fii.lle erprobte Wirkung des Zuck.ers 
auf eiternde Wunden berichtet F. Hercher als Erwiderung auf die entgegerigesetzte Anslcht 
von E. Meyer in Munch. med. Wochenschr. 61, 888. 

Ein Wundpulver, das in Beriihrung mit den Wundsekreten KohlensiLure entwickelt, durch 
Arzneimittel verstirkt werden kann und auch in Form von Wundstiften in den Handel komrot, 
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OOstehtaus einem mi5glichst innigen Gemenge der theoretisch notigen Mengen Natriumbicarbonat 
und Weinsii.ure mit Zucker. (Pharm. Ztg. 61, 668.) 

Zur Herstellung eines Heil- oder Desinfektionsmittels, das angefeuchtet einen ziben 
Schaum bildet, und sich darum zur Desinfektion von Wunden oder Korperhohlen eignet, mischt 
man 100 Tl. Weinsii.ure, 100 Tl. Natriumbicarbonat, 50 Tl. Zucker, 20 Tl. Gelatine und z. B. 10 Tl. 
Salicylsii.ure oder ein anderes Desinfizienz. (D. R. P. 269498.) 

'Ober Streuzucker als Wundheilmittel siehe auch D. Zuckerind. 41, 694. 

646. Andere Wund- und SchweiBstrenpulver. 

Als das OOste Streupulver zur Desinfizierung iibermiif3ig schwitzender Hautstellen eignet 
sich nach Elchhoff, (I. c.) S. 82 ein Gemenge von 5 Tl. Salicyl-, je 10 Tl. Bor- und Weinsiiure, 
25 Tl. Zinkoxyd und 50 Tl. Talkum. Das Mittel hat sich in jeder Hinsicht bewiihrt. 

Nach Pharm. Zentrh. 1910, 118 stellt man ein wirksames Streupulver her aus 5 Tl. Anthrasol, 
50 Tl. Zinkoxyd und 50. Tl. Talkum. . 

Ein Wundstreupulver wird nach MichaeUs, Med. KIln. 1911, Nr. 4,aus 10 Tl. Amidoazo
toluol, 20 Tl. Zinkperhydrol und 100 Tl. Wismutnitrat hergestellt. Das Pulver wird auf die Wunde 
gestreut, worauf man einen sterilen Trockenverband auflegt, der nach 3 Tagen entfernt werden kann. 

'Ober die Behandlung von Wunden mit Perhydrit siehe E. Grossmann, Munch. med. 
Wochenschrlft 68, 1102. 

Sinethiert Talc ist ein Streupulver, das 57,1% Calciumsulfat, 36,8% Natriumperborat 
und 5,8% Zinkoxyd enthiilt. (C. Mannich und S. Kroll, Apoth.-Ztg. 28, 908.) 

Zur Bereitung eines Wundheilmittels, das, auf nii.ssende Wunden aufgetragen, saugend wirkt 
und den Verband ersetzt, trocknet man ein evtl. mit Heilmitteln versetztes Gemisch von 75 Tl. 
Zinkoxyd und 25 Tl. Carragheenschleim nach evtl. Zusatz von Talkum oder Starke zur Trockne 
ein und pulvert das Produkt. (D. R. P. 828497.) 

Phenol-Formaldehydkondensationsprodukte, die man z. B. durch Mischen von 50 Tl. Resorcin, 
100 Tl. Formaldehyd, 100 TI. Ammoniak (0,91) und 100 TI. Wasser als amorphe oder krystalli
nische, unlosliche harzartige Produkte erhii.lt, [99J eignen sich auch als Streupulver bei der W un d
behandl ung. Besonders die Produkte aus Naphthol, Formaldehyd und Ammoniak zeichnen 
sich durch hervorragende antiseptische Eigenschaften aus. (D. R. P. 99670.) 

Den sog. Diachylon - Wundpuder erhii.lt man aus gewohnlichem Bleipflaster, das man 
zur Entfernung der klebenden Stoffe unter gleichzeitiger Zumischung von Talkum oder Starke 
mit Ather verreibt. Man mischt Z. B. 105 Tl. Bleipflaster mit je 45 Tl. Weizenstarke und Talkum, 
5 Tl. Borsii.ure, je 1 Tropfen Gaultheria- und BergamotteOl mit iiberschiissigem Ather. Das innige 
Gemenge wird nach dem Abgief3en des Athers getrocknet und gesiebt. (F. Kielgast, Apoth.-Ztg. 
1917, 128.) 

Rezept fiir Propiisin-Wund1>uder: Talkum, das mit Bergamotte- und GeraniumOl par
fiimiert ist. In den Riechstoffen wird das Propii.sin in Uisung gebracht und dann die Losung dem 
Pulver zugesetzt. 

Zur Herstellung haltbarer, f e s te r H y P 0 chI 0 r i t priiparate fiir die WundOOhandlung 
mischt man Chlorkalk mit Bisulfat, Bioxalat oder Biphosphat, und zwar mit den Alkalisalzen, 
weil diese die Wunde weniger reizen als das Calciumsalz. Durch Verdiinnung mit Wasser erhii.It 
man ebenso wirksame LCisungeti. (D. R. P. 809106.) 

Zu den formaldehydhaltigen Wundbehandlungspriiparaten ziihlt das G I u tol, das als pulver
formiges Einwirkungsprodukt von Formaldehyd auf Gelatine mit den Wundsekreten Formaldehyd 
abspaltet, ferner das Amyloform und Dextroform, Priiparate, die in iihnlicher Weise aus 
Starke, Dextrin, aOOr auch aus Pflanzenschleimen oder Casein gewonnen werden, und schlief3lich 
das besonders als antiseptischer Toiletteartikel zu Spiilungen verwendete For mob 0 r, eine wasser
helle, nach Formaldehyd riechende FIiissigkeit, die 4% des letzteren und 1,5% Borax enthii.lt. 
Der Borax solI den Geruch verdecken, die Eiweif3fiillung und die gerbenden Eigenschaften des 
Formaldehyds aufheOOn und seine Oxydation und Polymerisation verhindern. (Reltz, Zeltschr. 
r. angew. Chem. 1910, 2201.) 

Fuf3streupulver: 2000 Tl. Weizenmehl, 7000 Tl. Talkum ff., 250 Tl. Salicylsaure, 500 TI. 
pulverisierter Alaun ff., 30 Tl. BergamotteOl, 5 Tl. Trerol, S. & C., 100 Tl. Weinsprit. (SeUens.
Ztg. 1918, 818.) 

Als antiseptisches und desordorierendes Mittel, besonders gegen iiOOrmaf3ige Schwei13absonde
r~, ist Paraformaldehyd, der langsam Formaldehyd abspaltet, der iiblichen HandelslOsung vor
zuzlehen, da. er geringere Reizwirkung ausiibt. Besonders wirksam erwies sich nach AngaOOn 
bO~ Heinz und Schauwecker in D. med. Wochenschr. 1921, 718 ein als Formoform im Handel 

efmdIiches Streupulver, das aus Talkum und 3% fiir die m8nnliche Raut bzw. 1,5% Paraform
aldehyd fiir die weibliche Raut besteht. 

. Zur Erhohung der Benetzungskraft von Streupulvern und Salben setzt man ihnen 
b.1S z';U' Hochst~enze·von etwa 0,5% Saponin zu. Die Saloon werden so besser streichbar und lassen Ech lllniger mlt der Wunde verbinden, ebenso wie die Streupulver die Fiihigkeit erlangen viscose 

xsudate der WundbOden besser aufzusaugen. (D. R. P. 288 728.) 
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046. Salbenformige und Diissige Wundbehandlungspriiparate. Jodtinktur. Atzstifte. 
Zur Wundbehandlung wird nach Pharm. Zentrh. 1911, 1804 eine Salbe empfohlen, die aus 

25 g Zinkperhydrol und 75-100 g wei.l3em Vaselin besteht. 
Zur trockenen Wundbehandlung und ebenso im Cffimenge mit wasserfreiem Wollfett als 

Wundsalbe eignet sich an Stelle des Talkums und anderer indifferenter Stoffe das Wismut
sub ace ta t, das als solches oder schon in Form von Streupulvern im Handel erhii.ltlich ist. (Apoth.
Ztg. 80, 106.) 

Nach W. v. Oettingen, Mooch. med. Wochenschr. 1910, 974 bestteicht man eine Wunde mit 
einer LOsung von 20 g Mastix und 20 Tropfen LeinO! in 50 g Chloroform und bandagiert den be
treffenden Korperteil ein. 

Nach F. Fischer, lahr.-Ber. f. chem. Techn. 1886, 1194 werden offene Wunden am besten 
mit einer LOsung von 1 Tl. Carbolsii.ure in 9 Tl. OlivenO! desinfiziert. 

Zurn Abwaschen und Reinigen der Wundrii.nder und Pflasteranlagestellen verwendet 
man nach Rohnstadt statt des Benzins eine LOsung von 50 Tl. medizinischer Kaliseife in 680 Tl. 
Wasser in Mischung mit 100 Tl. Ather, 100 Tl. 96proz. Alkohol und 100 Tl. Benzol. (Pharm. Ztg. 
60, 188.) 

Das Verophen-Wundwasser ist nach E. Richter eine O,2proz. schwefelsaure LOsung von 
Oxychinolin. 

"Ober die giinatige Wirkung einer 1 proz. Aceton-SodalOsung auf eitrige W un de n berichtet 
W. Heinen in Munch. med. Wochenschr. 83, 780. 

Autlh borsii.urehaltige NatriwrihypochloritlOsung hat sich als Wundheilmitte aus
gezeichnet bewiihrt. (Apoth.-Ztg. 81, 210.) 

Nach D. med. Wochenschr. 1910, 1682 wird emptohlen, Wunden nicht auszuwaschen. sondern 
nach dem Stillen der Blutung die Wunde selbst und ihre Umgebung einfach mit Jodtinktur riu 
betupfen und diese eintrocknen zu lassen. Die Heilung geht sehr rasch vor sich. 

Zur Bchnellen Bereitung von Jodtinktur Betzt man ein oben abgeBchliffenes Porzellan
milachenfilter auf eine Enghalsflasche mit einem Kork. der durch dreimal~e "Oberpinselung mit 
Kollodium vor dem Joddampf geschiitzt wurde, legt eine Scheibe Filtrierpapler auf den Siebboden 
und schichtet auf ibn moglichst flach das grob geriebene Jod auf, das durch eine gewogene 
Menge 95proz. Alkohols bedeckt wird. Den ebenen Nutschenrand bestreicht man dick mit Un
guentum durum und legt eine Glasplatte so auf, daB durch das Fett der Trichter luftdicht schlieJ3t. 
Aus dem Gewicht des 95 proz. Alkohols ~rgibt sich, wieviel Wasser zur Herstellung von 90 proz. 
Alkohol spii.ter zuzusetzen ist, und aUII dieser Zahl die Menge des Jods. Man setzt z. B. 3050 g 
95 proz. Alkohol zur Herstellu..tg von 90 proz. Alkohol, nachdem das Jod (364,3 g) gelost ist. 
229,5 g Wasser zu. Die Losung ist nach 3 Tagen beendet. (E. Richter, Apoth.-Ztg. 1914,686.) 

In Apoth.-Ztg. 28, 1080 empfiehlt M. Lefeldt zur Erzielung einer einwandfreien Jodtinktur 
fiir chirurgische und medizinische Zwecke Jod (0,2 g) und trockenes Jodnatriurn (0,07 g) in eigens 
dazu hergestellten, trockenen Ampullen aus braunem GIllS vorratig zu hal ten, urn bei Bedarf mit 
Hilfe des beigegebenen Weingeistes (2 g) die Jodtinktur stets frisch zu bereiten. 

Als Ersatz fiir Jodtinktur eignet sich besser noch als das zur Jodersparnis vorgeschlagene 
Bromchloroform eine 5-10proz. alkoholische TanninlOsUng. (H. Schmerz, Pharm. Ztg. 61, 22.) 

Zur Herstellung eines Wundheilmittels extrahiert man Myrrhenharz mit Wasser oder 
Sprit, dunstet das Losungsmittel ab, extrahiert den gewonnenen Riickstand abermals mit Alkohol 
bzw. Wasser, dampft die erhaltene Losung zur Trockne und behandelt dieses Cffimenge des wii.sse
rigen und alkoholischen Extraktes, das sich von den iibrigen Myrrhenbestandteilen, .die nur in 
Wasser oder nur in Sprit 100lich sind, wesentlich unterscheidet, mit Wasserstoffsuperoxyd nacho 
Das Prii.parat bildet, mit Blut an der Luft in Beriihrung gebmcht, eine elastische wasserunlOsliche 
Membran, die die Wunden abschlieBt. (D. R. P. 211 212.) 

Haltbare ChI 0 r z ink s t ii. be zum Atzen von Wunden oder auch fiir technische Zwecke 
erhii.lt man durch Zusammenschmelzen von 2 Tl. Chlorzink mit 1 Tl. Chlorkalium. Die ge
gossenen Stii.bchen werden in Stanniol eingehiillt. (Polyt. Notlzbl. 1872, Nr.10.) 

047. Brandwundenbehandlung. 
tJber die Verwendung dell Kollodi ums als Hellmittel bei Hautabschiirfungen, Brand

wunden, Frostbeulen und iiberhaupt zur AbschlieBung von Hautstellen gegen auBere Einfliisae 
.iehe Krell in Dingl. lourn. 128, 466. 

Das wahrend des Krieges in den Ententeheeren zur rB8Chen Heilung von Wunden ohne Zuriick
lassung von Narben vielfach angewendete Ambrin, das Bich auch zur Heilung von Verbrennungen 
und Erfrierungen eignet, erhalt man aus reinem Harzol (Retinol) und Erdwachs oder hochschmel
zendem Paraffin mit einem geringen Zusatz von Mastix, Kopal- oder Damarharz. (I. Morpurgo, 
Apoth.-Ztg. 1917, 886.) 

AlB desinfizierende Waschfiiissigkeit bei Brandwunden u. dgl. wird in Pharm. Zentrh.191l, 849 
eine LOsung von 20 g Glycerin und 1 g Thymol in 20 g 90 proz. Spiritus empfohlen. 

Geil:en Verbrennung ersten GradeEl bewahrt sich nach ElchhoH~ (1. c.) S.186, ein kiihlend 
wirkend'es Streupulver aus 30 Tl. Talkum, 20 Tl. Zinkoxyd und 0,6 Tl. Salicylsiure. Ebenso 



K6smetik (Hausheilmittel). 631 

ka.nn dieses Mittel auch bei Verbrennungen zweiten Grades, wenn also Blasenbildung erfolgt, 
angewendet werden (die BIasen durfen ubrigens nicht aufgestochen werden), w8hrend Ver~ 
brennungen dritten Grades unbedingt ii.rztliche Behandlung erfordern. 

Ein bestemrfohlenes und wiederholt nachgepriiftes, schmerzstiIlendes und Heilung be
forderndee Mitte bei Verbrennungen ist nach Dlngl. lourn. 1860, IV, 473 Ammoniaklosung; 
mit der man Lein.enstiicke imprBgniert, die dann auf der verbrannten Hautstelle befestigt werden, 
doch wird darauf hingewiesen, da13 diese Methode natiirlich nicht anwfjndbar ist, wenn es sich 
urn eine Verbrennung dritten Grades oder urn eine schwerere Verbrennung zweiten Grades handelt, 
bei der das Fleisch blo13gelegt ist. 

Ein ausgezeichnetes Mittel gegen leichtere Verbrennungen ist nach A. Cobenzl, Chem.-Ztg. 
1912,1437, eine wiiBserige Silbernitrat.!osung, die man, ohne den ersten Schmerz zu beachten, 
auf die verbrannte Hautstelle aufbringt und sie daselbst eintrocknen liWt. Nach einigen MinuteIi 
verschwindet jeder Schmerz, die Oberhaut wird' runzelig, trocken und sprOde und lOst sich in 
8-10 Tagen ab. - Nach eigenen Erfahrungen ist ein vorziigliches Mittel gegen Verbrennung auch 
eine wiiBserige Pikrinsii.urelosung, die man leicht vorrii.tig halten ka.nn, und die man sofort 
nach der Verbrennung auf die verbrannte Hautstelle aufgie13t. Auch in diesem Falle schii.lt sich 
die gegerbte Haut nach einigen Tagen ab, ohne da13 man irgendwelche Schmerzen verspiirt. 

In Chem.-Ztg. 1913, 301 empfiehlt H. Hornung statt der bei schwereren Verbrennungen 
immerhin nicht ungefii.hrlichen Pikrinsii.ure die Auflage eines Linimentes aus gleichen Teilen 
Kalkwasser und Leinol mit Zusatz von 1-2%0 Menthol oder Thymol, wii.hrend E. Strohbach 
mit der als .,Eston" im Handel befindlichen basisch essigsauren Tonerde in Salbenform die 
besten Erfahrungen machte, da dieses Mittel auch bei starken Verbrennungen ungefii.hrlich ist 
nnd zu gleicher Zeit schmerzstiIlend und heilend wirkt. 

Ein anderes Mittel gegen leichte Verbrennungen besteht nach A. Karpinski, Chem.-Ztg. 1918, 
120 in der Anwendung einer moglichst konzentrierten LOsung von Kaliumpermanganat. 
Am besten wird die gebrannte Stelle direkt mit dem wii.sserigen Krystallbrei eingerieben; die 
obere Haut wird nach anfii.nglichen Schmerzen trocken und gespannt, und der Schmerz ver
schwindet. Die nerventotende Wirkung des Kaliurnpermanganats soIl ebenso gro13 sein wie jene 
des Silbernitrates. 

Weiter eigne~ sich zur Heilung von Hautbrandwunden, die durch konzentrierte Carbolsii.ure 
entstanden sind, und ferner als Desinfektionsmittel ein Phosphoreisenprii.parat, daa man 
erhii.lt, wenn man die Dii.mpfe des unter beschrii.nkter Luftzufuhr verbrennenden gel ben Phosphors 
mit feinverteiltem Eisen in Beriihrung bringt. (D. R. P. 179646.) 

Bei Verbrennungen wird nach Zentr.-BI. f. d. ges. Therapie uno, 8, frische oder trockene 
Bierhefe,als dicker, mit warmem Wasser hergestellter Brei auf die verletzte Stelle aufgelegt. 
Die Schmerzen verschwinden sehr rasch; der Verband wird, wenn er trocken ist, erneuert, Blasen 
werden einfach aufgestochen (siehe dagegen oben), wobei die Oberhaut durch den Verband' an 
die Unterlage angepre13t wird. 

Eine Borwachssalbe zur Behandlung bei Quetschungen und Verbrennungen wird nach 
Gibele, Munch. med. Wochenschr. 1909, 2671, hergestellt aus 60 Tl. OlivenOl, 30 Tl. gelbem Wachs, 
10 Tl. Borsii.urepulver und 1 Tl. Silbernitrat. Eine Brandsalbe wird nach L. Munch. Pharm. 
Zentrh. 1911, 873 hergestellt aus 3 g Borsii.ure, 10 g essigsaurer Tonerde, 40 g Wasser oder Kalk
wasser und 50 g Vaselin. 

Als besonders schmerzstiIlendes, prompt heilendes Mittel bei Brandwunden bewii.hrt sich 
nach Mercks lahresberlcht 1906 das antiseptisch wirkende Benzoylsuperoxyd, ein geruch
loses, leicht losliches, haltbares Prii.parat vpm Schmelzpunkt 103,5. 
. Ph 0 s ph or brandwunden werden am besten mit einer verdiinnten LOsung von unterschwef

hgsaurem Natron (Eau de Javelle) behandelt. (Dlngl. lourn. 167, 316.) 
Schlie13lich empfiehlt Bamberger in Chem.-Zt~. 1913, 429 bei Verbrennungen ersten Grades 

a~so Rotung der Haut ohne Blasenbildung, Einpinseln der Hautstelle mit einer 10proz. Soda
losung. 

648. PIlaster, Leukoplast, Wundumhiillung. 
Die amerika.nischen Ka u tsch uk pflaster bestehen aus 50 Tl: Pflanzenpulver und 100 Tl. 

aus 33% Paragummi, 40% Wollfett und 27% Kolophonium erhaltener Kautschukklebmasse. 
(0. SchmatolIa, Pharm. Ztg. 68, 688.) 
D Nach D. med. Wochenschr. 1910, 1208 wird ein Kautschukheftpflaster hergestellt aus 40 Tl. 

anunarharz, 20 Tl. Kolophoniurn, 140 Tl. wasserfreiem Wollfett und 100 Tl. Kautschuk, evtl. 
unter Zusatz von 81S g Zinkoxyd. 

Die unter dem Namen "Leukoplast" im Handel befindlichen Praparate sind Kautschuk
heftp~aster, die man auf maschinellem Wege durch Aufstreichen eines Gemenges von Harz und 
La1 nohn mit einer Ather- oder Benzin-KautschuklOsung auf Leinen herstellt. (Techn. Rundsch. 

910, 611.) 
Zur Herstellung von Englisch - Pflaster lOst man nach O. P.-Anm. 8766/07 z. B. salz

saures Cotarnin in einer schwach alkoholischen, konzentrierten HausenblasenlOsung, bcstreicht 
das Gewebe und trocknet, urn Zersetzung der wirksamen Substanz zu verhuten, sofort bei 70°. 

Die Herstellung von Englisch-Pflaster ist ferner in Techn. Rundsch. 1909, 886 beschrieben. 
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Zur Auffrischung briichig gewordener Pfiaster li13t man die geschlossenen Packungen in ge
schlossenen Gefii.f3en wii.hrend 1-2 Tagen bei Zimmertemperatur in den Dimpfen einer Mischung 
von Benzin, Ather und Benzol Hegen und kann so auch aus wertlos gewordenen Pfiastern wieder 
verwendba.res Material erhalten. Kautschukpflaster bewa.hrt man zu ihrer Erha.ltung am besten 
in einer Benzinatmosphii.re auf. (Apotb • .:.Ztg. 1917, 100.) - Vgl. [84]. 

Wii.hrend in England 1915 die Pfiasterung der Stra./3en mit Kautschukplatten erwogen wurde, 
war man in Deutschland gezwungen, den Kautschuk der Kautschukheftpfiaster, trotz der geringen 
liir diese Imprii.gnierung von Leinwand in Betrooht kommenden Mengen, durch andere Kleb
stofle zu ersetzen, die natiirlich nicht die Klebkraft, Haltbarkeit und Reizlosigkeit des Kautschuks 
besa.13en. (Pharm. Ztg. 00, 790.) 

Ale Ersatz des Schirtingpflasters kann man geO!te Gewebe mit Gaze iiberkleben. Die 
Masse wird nicht briichig wie Guttaperchapflaster und verliert nicht an Klebkraft. Zm Vereinigung 
der Unterla.ge mit der Gaze beniitzt man Kleister. (D. R. P. 169991.) 

Nach Craean, Selfens.-Ztg. 1912, 439, hasteht die gelbe Klebma.sse fiir das sog. deutsche 
Heftpflaster aus einem verschmolzenen Gemenge von 100 Tl. Bleipflaster, je 10 Tl. gelbem 
Wachs, Damma.rharz und Kolophonium und 1 Tl. venezianischem oder Lii.rchenterpentin. Zweck
mi.13ig setzt man noch etwas frisches, ungekochtes LeinO! zu. AlIe Bestandteile miissen vollig 
wasserfrei sein und man soIl, um die Klebkraft nicht zu verringern, nicht hoher erhitzen, als zum 
Verschmelzen der Masse notig ist. Sie wird in fliissigem, jedoch nicht zu warmem Zustande (da 
sie sonst durchscnligt) auf hasten Schirting aufgestrichen. 

Zur Herstellung von Pflastern fiir medizinische Zwecke trii.nkt man ein Gewebe mit 
einer Mischung von kochendem LeinO! und Bleioxvd und setz~ daP G.lnze dann der Luftoxydation 
aus. Die Schicht lOst sich vom Gewebe nicht so le;cht ab wie von der sonst iiblichen Guttapercha-
unterla.ge. (D. R. P. 162672.) . 

Zur Herstellung kautschukfreier Heftpflaster ,geht man besser als von geblasenem LeinO! 
und .trocknenden Mitteln von zihfliisc;igem CUIJlaronharz und einer sehr starken Gelatinel&UDg 
in einer gesii.ttigten CaJciurnchloridlOsung aus. (R. E. Llesegang, Pbarm. Ztg. 60, 886.) 

Zur Herstellung einer nicht trocknenden, luftabschliel3enden Pflaster- und Salbengrund
lage, die sich besonders zur Heilung von Brandwunden oder Ekzemen eignet, mischt man reines 
Viscin (Vogelleim) mit Lanolin oder nichtfliicht~en Olen oder Fetten, Wachsen, Harzen 
usw., je .oooh der gewiinschten Ziihigkeit oder FliissJgkeit des Produktes, z:B. im Verhaltnis 
6 I 4. (D. B. P. 189491.) 

Bei der Herstellung von K80utschukpflastern ersetzt man die freien Harzsiuren zweck
mi.13ig durch deren saure Ester, die man 80us den billigen Harzsiuren des Kolophoniums mit 
Alkoholen, Phenolen und N8ophtholen gewinnt, do. sie grof3ere Harte und Elastizitit besitzen als 
die freien Siuren, femer keine Reizwirkung auf die Haut ausiiben und antiseptisch wirken. 
(D. B. P. 240 1M.) 

Zur Herstellung eines keimfreien Klebepflasters aus tierischer Haut behandelt man 
billige, gut gewaschene und entfettete Darmstiicke mit gebranntem Braunstein, der die Fettreste 
80ufnimmt und die Haut trocknet, ohne sie im geringsten anzugreifen, reibt sodann mit Bimsstein
pulver 8ob, desinfiziert die Haut mit Sublimatl<isung, trocknet sie und streicht den Klebstoff auf. 
(D. B. P. 282 792.) 

Bei der Herstellung der Bleipflaster, die iibrigens schon im Altertum (Agypten) verwandt 
wurden (auch Dloskroldes gibt ein Rezept: Kochen von Bleioxyd mit 01), empfiehlt es sich, die 
Bleiglitte vor dem Olsii.urezusatz mit etwas Wasser 8onzuriihren. Zur Herstell~ von Senf
pflaster streut man ein Gemenge von entfettetem 8enfmehl mit Traurnaticin 80uf em mit Kaut
schukl<isung bestrichenes Papier und driickt die Masse mit einer Walze fest. 

Uber die Anfertigung von Senfpapier (als Senfpflaster) siehe Polyt. Notlzbl. 1888, Nr. 20. 
Ein fliissiges, auf der Wunde schnell zu einem farblosen, wasserbesti.ndigen Hiutchen ein

trocknendes Pfiaster erhii.lt man aus 80Tl. Kollodium und 20 Tl. einer LOsung von 30 Tl. abso
lutem Sprit und 70 Tl. einer 10proz. itherischen Dammarharzl<isung, die man zur Entfernung 
der Harzsii.uren wiederholt mit KaJilauge 1 : 500 ausschiittelt und mittels gegliiliten Natrium
sulf80tes entwissert. (D. R. P. 149796.) 

Bei dar Bereit~ von Kollodium fiir pha.rma.zeutische Zweoke empfiehlt es sich nach N. Keule
mans, urn ein in Ather klar l<isliches Produkt zu erha.1ten, die Nitrocellulose nicht zu trocknen, 
80ndem durch Waschen mit Spiritus vom Wassergeha.lt zu befreien. (Ref. in Cbem.-Ztg. Bep. 
1111 811.) 

Ein die Wunde 8obschlie13endes Pripa.rat erhii.lt man nach Norw. P. 81888 aus Paraffin oder 
einem ihnlichen Ieieht schmelzbaren Stoff, dassen Tropfen die H80ut nicht verbrennen, dur~h 
Mischen mit einem geeigneten Medikament, z. B. Salol. Man bringt das Gemenge am besten m 
Kerzenfonn. 

M9. VerbandstoHe, Literatur, Allgemeines, BersteUung. 

Zelis, P., Die medizinischen Verbandmate"ia.lien, mit besonderer Beriicksichtigung ibrer 
Gewinnung, F8obrikation, Untersuchung und Wertbestimmung sowie ihrer Aufbew80hrung und 
Verpackunsc. Berlin 1900. - Koller, Th., Die Technik der Verbandstoff8obrikation. Wien und 
Leipzig 1893. 
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trber Verbandstoffe RUS Nesself~r siehe A. Lohmann, Pharm. Ztg. 1917, 808. Vgl.: Ver
bandmaterialien aus LeitJ.enfasern. «)sterr. Wollen- u. Leinenind. 1914, 84, 835.) 

Die Wirkungsweise der Verbandstoffe in physiologisch chemischer Hinsicht, also W8.b die 
Bindung von Farbstoffen, Sauren, Laugen, Eiweis, Bakterien usw. betrifft, und die verschiedene 
Anwendbarkeit der Friedens- und Kriegsersatzware hinsichtlich der Saugfahigkeit, beschreibt 
A. Belak in Blochem. Zeltscbr. 96, 208. 

tJber die mangelhafte Beschaffenheit der im Handel erhaltbaren Verbandwatte und dIe 
Anforderungen, die man an sie stellen muJ3, siehe W. Ziinker und K. Schnabel in Berl. kiln. W ochen
scbrllt 1914; vgl. A. Lohmann und W. Roeschelsen, Pharm. Ztg. 59, 215, 234, 245. 

A. Lohmann ist der Ansicht, da.Ll "ich die Anforderungen an eine Verbandwatte nach ihrem 
Verwendungszweck zu richten hatten und schlii.gt daher eine Einteilung vor, je nach diesem Zweck 
zur Behandlung von Augen, Wunden, Verbii.nden fiir Entbindungs-, Veterinii.r- und Wischzwecke 
usw. Ebenso hii.tte sich die Bewertung nach dem Gewichte zu richten. (Pharm. Ztg. 59, 628.) 

Die von den deutschen Soldaten ins Feld mitgefiihrten Verbandpii.ckchen fiir den ersten Ver
band bestanden aus einem vielfach zusammengelegten Stiick Verbandmull, an dem eine Binde 
befestigt war. Jedes Pii.ckchen war in Pergamentpapier eingehiillt, sterilisiert. und luftdicht ver
schlossen im Rock eingenaht. (E. Heymann, Pharm. Ztg. 59, 783.) 

Nach E. Heymann bietet ein trockener, aseptischer Verband aus Tupfermull und Watte, 
der mit Binden, Heftpflaster oder Leukoplast befestigt ist. den besten Wundschutz. (Pharm. Ztg. 
59, 783.) 

Der erste praktisch brauchbare Verbandstoff, der mit Carbolsaure getr8.nkt war, wurde 1870 
von Lister eingefiihrt, und im selben Jahre erfolgte die Aufnahme gereinigter Baumwollwatte 
in die Verbandstoffpraxis durch v. Bruns. 

Die Fabrikation der Verbandwatte beschreibt A. Miihlsteln in Monatsschr. I. Textllind. 
27, 223, 251 u. 279. 

tJber das Entfetten und Bleichen von Verbandwatte mit Penterpol siehe R. Pott, Zeitschr. 
f. Textillnd. 16, 64-

Bei der Fabrikation der hydrophilen oder Verbandbaumwolle schlie.Llt sich an die mecha
nische Behandl~ (Sortieren, Reinigen, Schlagen, Krempeln) des Rohmateriales die chemische 
Behandlung an, dIe im Waschen, der Behandlung mit Alkalien, dem Bleichen und Entwiiossern 
besteht. Das Material passiert dann ein Saurebad, wird abermals entwiissert, mit Alkali behandelt, 
gesauert, neutralisiert und abgeschleudert, gelangt in die Trockenrii.ume und von da nach der 
vollendeten Trocknung bei 1050 zur Sterilisation, die mit der gekrempelten, auf Walzen ~auf
gewickelten Ware erfolgt. AuJ3er zu Verbandzwecken dient dieses hochveredelte Material auch 
zur Herstellung von CelluloselOsungen, fiir die Lackfarbenfabrikation und zur Filtration von Milch, 
Olen oder Sirupen. (Lelpz. Fiirberztg. 1905, 265.) - Vgl. Bd. n [252]. 

Nach Pharm. Zentrh. 1910, 101 wird Verbandwatte aus den Kii.mmlingen (das sind Ab
gii,nge aus den Spinnereien) in der Weise hergestellt, da.Ll man sie entfettet, unter einem Druck 
von 3 Atm. 12 Stunden lang mit einer 5proz. SodalOsung kocht und mit einer klaren Chlorkalk
~osung bleicht. Dann bringt man die Watte in einBad von sehr verdiinnter Salzsaure und wiischt 
In einer LOsung, die unterschwefligsaures Natron und Stearinseife enthii.lt, letztere erzeugt den 
~schenden Griff. Wird dieser nicht gewiinscht, so wird die Watte durch ein Bad von Natrium
blCarbonat gezogen, wobei sie weich wird ohne ihre Saugfahigkeit zu verlieren. Urn gebleichter 
Baumwolle die Saugfiiohigkeit zu nehmen wird sie in einem Alaunbad gespiilt. 

Nach H. Tamin ist es zur Herstellung von Watte nicht notig, die Baumwolle unter Druck 
abzukochen, sondern es geniigt, wenn man sie 4 Stunden mit 10 g .A.tznatron und 5 g Harzseife 
(a.~s Losungsmittel fiir das Baumwollwachs) pro Liter Wasser kocht, kochend hei.Ll mit einer 
L?sung von 2 g Soda oder 1 g .A.tznatron im Liter Wasser spiilt, mit Chlor bleicht, absauert, mit 
BlSulfit nachbehandelt und abspiilt. Weiches Wasser anzuwenden ist von Vorteil. (Ref. in Chem.
Ztg. Rep. 1908, 619.) 

Es besteht em Widerspruch zwischen der Forderung nach chemisch reinem indifferenten 
uI!-d aseptischen Verbandmaterial einerseits und der Mode des krachenden Griffes andererseits. 
I?,leser Griff wird z. B. auch mit einer Appreturmasse erzeugt, die aus Olsaureseife.l bzw. Wein
ss,ure besteht. Die Seifen unterliegen nun weiteren Oxydationsprozessen, und es entstehen Pre
dukte, die ebenso wie die weinsauren Salze ausgezeichnete Nii.hrbOden fiir Pilze abgeben. In 
R( u.Llland lehnten jedenfalls die Milit8.rsanitii.tsanstalten Verbandwatte mit krachendem Griff abo 
F. Erban, Fiirberztg. 24, 343.) 

550. VerbandstoHimpriignierung. 

B Zur Herstellung von Wasser leicht aufnehmender Watte kocht man sie 4 Stunden in einem 
ad, das im Liter 10 g .A.tznatron und 5 g Kolophonium enthii.lt, w8.scht, kocht mit schwacher 

S?da. oder .A.tznatronlOsung aus, behandelt das Material 4 Stunden in 1-1,5gr8.diger Chlorlauge, 
~a.scht, sauert ab, wSscht, behandelt mit Bisulfit und w8.scht schlieJ3lich aUS' (H. Tamin, Ref. 
In Zeltschr. r. angew. Chem. 1909, 173.) . 
26 Zur Herstellung von Verbandstoff imprii.gniert man die betreffenden Gewebe nach D. R. P. 
u}D 8M mit einer sehr verdiinnten LOsung von Saponin. oder man' bestreut sie mit Saponin

P Ver und trocknet. Auf diese Weise wird der Verbandstoff saugfiiohiger fiir das Wundexsudat. 
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Kriftig El&.ugend wirkende Verba~dstoffe erhilt man durch etwa 15 Minuten wihrende Be
handlung von genetzter und in 1-3gridiger heil3er Schwefelsiure gespiilter Wolle in einer klaren 
6gridigen ChlorkalklOsung. Die gechlorte Wolle wird dann gespiilt und bildet ein glattes, glin
zendes und auch nach starker -Durchtrinkung luftdurchlissiges Verbandmaterial. (D. R. P. 
818161.) 

Um Verbandmaterial keimfrei zu machen und keimfl'ei zu erhalten, rollt man es mit Well
pappe, die mit Gelatine getrinkt und mit Formaldehyd gehirtet wurde, zusammen auf und be
handelt das so in abstandsicheren Wicklungen angeordnete Material mit Dampf. (D. R. P. 233 942.) 

tJber die Herstellung von Jodoformgaze im GroJ3betrieb siehe Pharm. Ztg. 1910, 142. 
Zur Fixierung fliissiger Desinfektionsmittel auf Geweben kocht man die Stoffe nach D. R. P. 

101166 zunichst in einer SeifenlOsung, trocknet und erzeugt auf der Faser mit Hilfe einer das 
Antiseptikum (Kresol, Phenol) enthaltenden ChlorzinklOsung eine MetaIlseife, die sich auch im 
Innern der Faser fixiert. Das Tuch wird sodann leicht ausgedriickt und getrocknet und bleibt 
stets feucht, do. das Chlorzink Wasser anzieht. Diese Tii,cher dienen als antiseptische Um
hiillungen oder aIs antiseptische Wischtiicher. 

Zur Herstellung eines aseptisch-sterilen Nih- und Verbandmateriales behandelt man die 
Faser zur tJberfiihrung in einen keimfreien und keimtotenden Zustand und zu gleichzeitiger 
Erzielung dauernder Geschmeidigkeit mit Perubalsam. (D. R. P. 266963.) 

Nach Pharm. Zentrb. 1881, 236 hat sich fiir Verbandzwecke ein mit einer LOsung von Phenol 
in Spiritlli! getrinktes Jutegewebe bewiiohrt. Oder man trinkt 1000 Tl. entfetteten Muli oder 
entfettete Gaze mit einer LOsung von 120 Tl. 90proz. verfliissigter Carbolsiure in 1000 Tl. Wein
geist, driickt aus und IWlt die Carbolgaze bei Zimmertemperatur trocknen. 

Zur Bekimpfung von Fiulnis und Schimmel, oder parasitiren Pflanzenkrankheiten, 
verwendet ;man Mono- oder Dinitropheriole, derel1 Hrdroxylwasserstoff durch organische Siure
oder Alkalireste ersetzt ist, in OlgelOstem oder emulgIertem Zustande. Man erhilt so Stoffe, die 
starke antiseptische Wirkung besitzen, jedoch nicht explosiv sind, niedrig schmelzen und sich in 
O!en u. dgl. 100en. Zur Herstellung einer antiseptischen Gaze imprigniert man z. B. 900 Tl. 
pydropbiler Gaze mit einer LOsung von 100 Tl. Acetyl-2, 4-dinitrophenol in je 700 Tl. Ather und 
90 proz. Sprit. Man schligt die Gaze in Papier ein, beschwert mit Gewichten und trocknet z. B. 
aus Haspeln. In ihnlicher Weise kann man auch Watte behandeln, als LOsungsmittel Aceton 
verwenden und die Acetyl- durch die Formyl- oder Benzoylgruppe ersetzen. (D. R. P. 289220.) 

Zur Herstellung von Benzoesii.urewatte oder -gaze triionkt man entfettete Watte oder 
Gaze nach Hager, S. 19, mit einer LOsung von 50 g Benzoesiure, 10 g RicinusOl und 10 g Kolo
phonium in 2430 ccm 90 proz. Spiritus. 

Zur Herstellung zusammengesetzter TonerdelOsungen, geeignet z. B. zur Imprignierung von 
Verbandstoffen, sittigt man essigsaure, ameisensaure oder milchsaure Ausziige mediziniseh, 
kosmetisch oder technisch wirksamer Stoffe ganz oder teilweise mit Aluminiumhydroxyd bzw. 
mit Aluminiumsulfat und fii.lIt dann in letzterem FaIle die Schwefelsiure durch eine Base, z. B. 
Calciumcarbonat,aus. Man erhii.lt so eiriheitlicheMischungen von essigsaurer Tonerde, z. B. 
mit Pflanzenausziigen, die sich beirn gewohnlichen Mischen nicht ausscheidungsfrei herstellen 
lassen. (D. R. P. 189969.) 

Zur Herstellung von Formalin - Verbandmaterialien imprigniert man die geeigneten 
Stoffe mit. glycerinalkoholischer FormalinlOsung und trocknet die VlieJ3e in breiter !.age bei Ab· 
schluJ3 direkten Sonnenlichtes auf horizontalen Hol.zhiirden bei gewohnlicher Temperatur nieht 
bis zur vollstindigen Diirre. Zur Fixierung des Formaldehyds besprengt man das Material dann 
mit einer iiotherischen Lan 0 li n losung, faltet die Stoffe zusammen, preJ3t sie 2 Stunden und trocknet 
wie vorher. Zur Sterilisierung der Verbandstoffe setzt man sie in geschlossenen Kisten mit doppel
tern Boden wihrend 24 Stunden der Einwir~ von Formaldehyd und Wasserdii.mpfen aus und 
bewahrt die Stoffe zweckmi13ig in denselben Kisten an kiihlem Ort auf. (P. ZeUs, Pharm. ztg. 
1904, 811.) 

Zur Herstellung von Verbandstoffen werden Gewebe nach D. R. P. 222292 mit einer Misehung 
irnprigniert, die aus 3 Tl. Bariumsuperoxyd und 1 Tl. mit Kollodium versetztem Paraform be
steht. Man trocknet und iiberdeckt den Formaldehydgerueh durch einen geeigneten Riechstoff. 

Zur Herstellung von aseptisch und antiseptisch wirkenden Verbandstoffen triionkt man Ver
bandgaze mit einer Aufschwemmung, die man durch Behandlung eines Gemenges von B 0 Ius, 
Harz und antiseptischen Mitteln mittels Alkalis erhilt. (D. R. P. 160 683.) Nach dem Zusat~
patent kocht man die Verbandgaze in einer Aufschwemmung von Bolus in indifferenten, sem 
Haften auf den Geweben unterstiitzenden Mitteln von Art der Gelatine, Hausenblase, nichtge-
rinnender Eiweil3stoffe, Stirke, Dextrin, Zucker mit oder ohne Zusatz von Glycerin, evtl. aueh 
jn Verbindung mit anderen Chemikalien. (D. R. P. 231496.) 

Zum Imprignieren von Faserstoffen, namentlich Ve r ban d s to ffe n, verwendet man 100liehe 
Kieselsiure, die nach der Imprignierung gelatiniert und erhirtet und so einen von fremde:n 
Sal zen freien, dichten Vberzug bildet, der iiberdies basische Farbstoffe aufzunehmen und mIt 
ihnen besonders leuchtende Farblaeke zu bilden vermag. (D. R. P. 812968.) 

Wirksame. Verband- und Filterstoffe erhilt man nach D. R. P. 329810 durch Trinkung 
von Oeweben mit kolloidalen Kieselsiurelotlungen unter evtl. Zusatz von Metallsalzen oder 
anderen heilkrMtigen Stoffen und folgende Trocknung der Gewebe. Als Filter sind die Stoffe ge
aignet. die Farbstoffe vieler gefirbter LOsungen zu imeren. 
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501. Verbandgewebeersatz. Menstruationsbinden. 
Dber heimische Ersatzmittel unserer Verbandstoffe und die Verwendung von Filtrier

papier statt Mull siehe Zur Verth, Umschau un, 462. 
Als Verbandstoff kam frillier ein durch hohe Saugkraft ausgezeichnetes, aus Papierstoff 

und Schwammabfii.llen wie iiblich auf der Maschine erzeugteE! S c h wa m m pap i e r in den 
Handel. (D. Ind.-Ztg. 1870, Nr. 17.) 

Ein Verbandwatteersatz besteht aus einer einseitig mit wasserdichtem Papier beklebten 
mit Pflanzenschleim getrii.nkten Zellstofflage. Das Ganze wird gepre./3t und getrocknet. (D. R. P. 
299294.) 

In Verbindung mit rohem Zellstoff, dem losen, wattea.rtigen Papiererzeugnis, wird auch 
Kreppapier vielfach zu Verbandzwecken beniitzt. Das Kreppapier wird auf der Papiermaschine 
durch sog. Schab&" erzeugt, die das noch feuchte Papier (durch Hemmung) in kleine unregelmii../3ige 
Falten legen. (U. Haase, KuoststoHe 6, 10 u. 21.) - Vgl. Bd. II [160]. 

Auch Pergamentpapier wurde aIs Ersatz fiir Verbandgaze vorgeschlagen. Vgl. Chem. Zentr.-BI. 
1919, ll, 86. 

Zur HerE!tellung von Verbandstoffen entzieht man alter Pausleinwand die fiir sich als Kleb
stoff verwendbaren anhaftenden imprii.gnierenden Materialien durch A\ll>kochen mit Wasser. 
(D. R. P. 816046.) . 

tJber einen Verbandstoff aus NadelllOlzcellulose, Strohbastfasern und desinfizierenden Stoffen 
siehe Chem.-Ztg. Rep. 1910, 282. 

W. Rooscheisen empfa.hl zum,Ersatz der Verbandwatte bzw. zur Streckung der;wii.hrend 
des Krieges geringen Baumwollvorrii.te, die in England auch in Friedenszeiten verwendete sog. 
Patentholzwollwatte, die aus etwa 80% Holzwolle und etwa 20% Verbandwatte besteht. 
(Pharm. Ztg. 69, 927.) 

Walcher wie./3 in Papierztg. 1883, 969 darauf hin, da./3 sich zur Herstellung der fiir Verband
zwecke geeigneten Holzwolle am besten die WeiJ3tanne eignet, da der aus ihr hergestellte Schliff 
fast kein Harz, sondern nur atherische Ole enthii.lt und auch nach volligem Eintrocknen erne 
Aufsaugungsfahigkeit behii.lt, die jene des getrockneten Torfes oder anderer Holzcellulosearten 
urn 40-100% iibertrifft. 

Dber die Verwendung von Moos, das, um das Abbrookeln zu verhiiten, ohne weitere Reinigung 
in Kalikostoff eingeschlagen wird, als Verbandstoff siehe Wien. klln. Wochenschr •• 1918, 1182. 

Ala Verbandstoff zu jeder Wundbehandlung eignet sich sorgfii.ltig von Holzteilen befreites 
gewaschenes und getrocknetes Sphagn umtorfmoos, das man in Kissen fiillt und in ihnen 
sterilisiert. (Umschau 1917, 247.) 

Besonders geeignet als Watteersatz fiir Verbandzwecke ist jedoch nach M. Wegner die sog. 
Baumwollalge der Gattung Confera, deren Abart Bombycina Ag. wegen ihrer hohen Saug
wirkung kultiviert werden sollte. (Apoth.-Ztg. 1918, 416.) 

Als ideales Verbandmaterial eignet sich, und zwar auf Grund der Tatsache, da./3 Kieselsii.ure 
aueh in kleinsten Mengen das Bindegewebewaehstum anregt, die kieselsaurereiche Hopfenrebe 
~zw. Hopfenstaude, die chemisch entsprechend behandelt, eine seidenweiche, elastische Faser 
hefert, und ein Wundwattematerial darstellt, dessen vernarbende Wirkung dureh seinen Gehalt 
an organiseh gebundener Metakieselsii.ure bedingt ist. (A. Kriiche, Arztl. Rundsch. 1919, Nr. 49.) 

Zur Herstellung eines desinfizierenden Verbandmittels sii.ttigt man trockenen, unter Ver
m~idung stii.rkerer Erwii.rmung mit Alkalilauge vorbehandelten Torfm ull bei hoohstens 90· 
mit Chlorgas. Das grobpulverige, vollig trockene Produkt vermag sein zehnfaches Eigengewieht 
~liissigkeit aufzusaugen und gibt aueh bei lii.ngerem Lagern im· unverschlossenen Zustande nur 
emen kleinen Teil seines Chlorgehaltes abo (D. R. P. 808 787.) 

Zur Herstellung von Menstruationsbinden geeignetes Material erhalt man dureh Ent
fettung von Torffaser in koehender verdiinnter Alkalilauge, folgendes Wii.ssern des Materiales, 
Aufkochen in reinem Wasser nnd sehlieLUiches Troeknen, wodureh die Saugfii.higkeit des Torfes 
erheblich erhoht wird. Die Masse eignet sieh auch ais blutstillender Verbandstoff. (D. R. P. 
317610.) 

002. Guttaperchapapier (Kataplasma), Catgutfiiden; Festverbiinde. 
D~e Herstellung von Guttaperchapapier ist in D. R. P. 26 079 besehrieben. 
Emen zusammenfa.ssenden Berieht iiber Eigensehaften und Priifung von Guttaperehapapier, 

~ummierten Stoffen, wasserdiehtem Papier und Bill rot h b a ti s t bringt Utz in Gummiztg. 
17, 686. 

I" Zur Herstellung von Guttaperchapapier imprii.gniert man Papierbahnen mit Guttapercha
~s!Ulg, trocknet im Kalander. hii.ngt dIe Flii.chen in gesehlossenen Raumen auf, so da./3 sie sich 
n~eht berUhren und behandelt sie mit Chlorschwefelda.mpf oder Sehwefelwasserstoff bzw. ~ieht 
~e Bahnen dureh vulkanisierend wirkende Fliissigkeiten, wie LOsungen von Schwefelammoruum, 

aSBerstoffpersulfid oder Schwefelwasserstoff in Wasser bzw. Alkohol. (D. R. P. 26079.) 
. ~ur Herstellung von Verbandstoffen, die sieh von jenen aus Kautschuk durch ihre Dureh

SIChtlgkeit unterscheiden, und wenn aueh wasserunI&lich, doch nach dem Anfeuchten schmieg
sam werden, sich den Korperteilen anpassen und nach dem Trocknen ii.hnlich wie ein Gipsverband 
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die angenommene Form beibehalten, verwendet man Haute aus Conophallusarten. (D. R. P. 
261248.) 

Zur Herstellung eines Guttapercha.ersatzes triionkt man Papier zwecks Erhoh~ seiner Ge
schmeidigkeit mit essigsaurem KaJi, ma.cht es sodann im halbtrockenen Zustande mlt f~ttsaurer 
Tonerde wasserfest und erhii.lt so nach dem schlie.l3Iichen "Oberziehen mit einem geeigneten Lack 
ein als Verbandstoff oder wasserdichte Unterlage das Guttaperchapapier oder Gummiblatter 
vollig ersetzendes Material. (D. R. P. 296421.) S. a. D. R. P. 88114 (Bd. n [184]). 

Ein als Ersatz fUr Verbandstoffe geeignetes, diinnes, wasser- und gasdichtes, widerstands
fi.higes Hautchen erhii.lt man aus Darmen dadurch, da.13 man sie zum Zwecke der Verdiinnung 
mittels Pre.l3luft auseinandertreibt. Das Material wird vorher entfettet, wiiohrend der Behandlung 
zweckmiL.l3ig mit einem schutzenden tlberzug versehen und na.chtrii.gIich gerii.uchert oder mit 
FormaJdehyd gegerbt. Die Dii.rme bleiben gasdicht und bilden einen Ersatz fUr Zeppelinhii.utchen, 
weiter auch ein Material zur Herstellung von Betteinlagen, Schlii.uchen, Eisbeuteln, Handschuhen, 
Fingerlingen, Membranen, Luftschliuchen fUr die Radbereifung, VerschluBkapseln und fUr die 
Verklebung von Luftschiffhiillen. (D. R. P. 807604.) - Vgl. Bd. n [404]~ 

Ale alkohol unempfindlicher Guttaperchaverbandersatz eignet sich ein Stoff, den man 
durch Einlegen von aus AcetylcelluloselOsung hergestellten Hiutchen in konzentrierten Alkohol 
gewinnt. (D. R. P. 817140.) 

Der sog. Billro·th - Batist wird nach Techn. Rundsch. 1912, 172 hergestellt durch Be
streichen des Gewebes mit einem Gemenge von LeinOl und 3% Bleiglitte oder P/.% Glatte und 
11/.% Mennige, etwas Paraffin und Benzin. Nach dem Trocknen bringt man einen zweiten Auf
strich an, der aus derselben Masse mit einem Zusatz von etwa. 5% StandOl erhalten wird. Zum 
Glitten des Batistes wird die Masse nachtrii.glich abgeschliff~n oder kalandriert. 

Die Herstellung von Billroth- und iiohnlichen Batisten, BOwie jene der Verbandstoffe ist in 
Erl. u. Erl. 48, 846 bzw. Umschau 20, 669 besbhrieben. 

"Kataplasma", ein kiinstlicher Breiuinschlag, wird nach A. Russow, Pharm. Ztg. 1909,865, 
in der Weise bereitet, daB man Wattetafeln mit einer LOsung von Carragheenmoos oder einer 
Leinsamenabkochung triionkt, die imprii.gnierten Massen trocknet, pre.l3t, in rechtwinklige Stiicke 
zerschneidet und mit Guttaperchapapier umhiiIlt in passenden Papierumschligen in den Handel 
bringt. Vor dem Gebrauch werden die Stucke in heiJ3em Wasser gequellt, auf die betreffende 
Korperstelle aufgelegt, mit dem Guttaperchap{tpier bedeckt und mit einem wollenen Tuche 
umwickelt. 

Zur Herstellung von trockenen, mit Desinfektione- oder Arzneistoffen gesattigten Kata
plasmen impriiogniert man den HiiIIstoff vor dem Auflegen auf die mit der antiseptischen oder 
arzneistoffhaltigen SchleimlOsung getrinkten Wattevliesse mit einer prozentual stii.rker konzen
trierten LOsung der benutzten Desinfektione- oder Arzneistoffe. (D. R. P. 282799.) 

Zum Sterilisieren von Ca tg u tfade n, ohne Beeintrii.chtigung ihrer Verwendbarkeit, behandelt 
man sie mit einer wii.sserigen LOsung von JodjodkaJium und Formaldehyd. Das Produkt, 
das auf diese Weise vollig keimfrei wird, und steril gepackt ohne Verinderung aufbewahrbar ist, 
behii.lt seine Form und Geschmeidigkeit. (D. R. P. 170077.) 

Zur Herstellung eines im Inneren keimfreien Catgutmateriales dreht man die Dii.rme 
nicht wie sonet freihii.ngend, sondern innerhalb einer desinfizierenden LOsung von 10 Tl. Koch
saJz und 1 Tl. Quecksilbersublimat in 1000 Tl. Wasser oder in einer zugleich auch gerbenden Fliissig
keit, die man durch Losen von 4 Tl. Kaliumjodid und 2 TI. Jod in 1000 Tl. destilliertem Wasser 
erhii.lt. Auf diese Weise wird der Eintritt von Keimen in den Faden verhindert und seine Durch
trii.nkung mit der Fliissigkeit bewirkt. (D. R. P. 286802.) 

Na.ch D. R. P. 266963 behandelt man Verbandmaterial (z. B. die aus Dii.rmen herge
stellten Catgutfiden) wiihrend 3 Wochen in einer LOsung von 10 TI. Perubalsam in 90 TI. Ather. 
Man trocknet dann das so imprii.gnierte Material bei etwa 20° im Sterilisator, wobei das Losungs
mittel verdampft und der Perubalsam als feiner des~izierender tl'berzug auf und in den nun
mehr geschmeidigen Fiiden verbleibt. 

Zur Herstellung von Catgut behandelt man gespaltene, gereinigte Wid desinfizierte DiLrme 
um ihr Zusammenrollen zu verhuten, vor oder wihrend der Desinfektion mit verdiinnten Sii.uren 
oder LOsungen saurer oder anderer Salze, die sich wie Eisenchlorid oder Kupfersulfat in Wasser 
IOBen. (D. R. P. 827402.) 

Na.ch D. R. P. 882888 werden die Darmfiiden, ehe sie gedrellt werden, mit einer LOsUDg 
von elementaren Brom oder Chlor behandelt und evtl. in JodIOsung gebracht. 

Zum Sterilisieren von Catgut behandelt man die Dii.rme na.ch dem Laugen, Entschleimen 
und Wii.ssem, jedoch vor dem Drehen etwa 21/. Stunden mit einer 0,5proz. Diaminomethyl
acridini umchloridlOsung. (D. R. P.881169.) 

Zur Sterilisation von Catgut behandelt man das na.ch Claudius mit Jod-Jodkalium imprag
nierta Material mit Natriumthiosulfat, legt es dann in destilliertes Wasser und weiter in 95pro~. 
Alkohol ein, dimpft die Faden in GlasrOhren mit dem Dampf 70proz. AIkohols und schlieBt 81e 
zusammen mit 94oproz. Alkohol in GlasrOhren ein, die man auf 100° erhitzt. (D. R. P. 886799.) 

Nach einem Referat in Chem.-Ztg. Rep. 1922, 871 erfolgt die einwandfreie Sterilisierung der 
Catgutfiden nur durch 40Sstiindige Behandlung des MaterUils mit 10proz. JodlOsung. 
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Zum Befestigen von Verbii.nden wird eine wsung von 50 Tl. Kolophonium, 1 Tl. veneziani
schem Terpent~ und 50 Tl. Ather empfohlen. (Apoth.-Ztg. 1917, 108.) 

Die fiir Verbandzwecke als Klebstoff dienenden sog. abgestumpften Harzsii.uren sind 
Kolophonium-Terpentin-Benzollosungen, deren Zusammensetzung so gewphlt sein muJ3, daJ3 die 
Klebkraft der Schicht stark und anhaltend ist, auch sollen die verwendeten Losungsmittel reizlos 
sein. Diese abgestumpften Harzlosungen enthalten in 70 Tl. Benzol gelOst 10 Tl. Terpentin 
und 20 Tl. Kolophonium, von deren Harzsii.uren jedoch nur 5--7% durch Natriumbicarbonat 
abgestumpft werden, so daJ3 eine Reizung der Wunde durch Harzseife nicht zu befiirchten ist. 
(K. Dieterich, Pharm. Ztg. 69,987 (988) und 60,28.) Vgl. L. Berend, ebd. S. 62. Verfasser ist der 
Anschauung, daJ3 auch nur teilweise mit Alkali abgestumpfte Harzsii.ure keine ideale Verband
und Bakterienfixation gewii.hrleistet. 

Dber Bereitung und Eigenschaften des zu chirurgischen Zwecken dienenden Wasserglases 
siehe J. Regnauld, Polyt. Zentr.-BI. 1874:, 718. Die Klebkraft des zur Herstellung von Binden 
und Verbandstoffen dienenden Wasserglases steigt mit seinem Gehalt an Kieselsii.ure und seiner 
Konzentration. Ein solches beispielsweise 30proz. Kali-Wasserglas erhii.lt man beirn Verschmelzen 
eines Gemenges von 63 Tl. feinem weiJ3em Sand und 33 Tl. Pottasche. - Vgl. Bd. I [4:76]. 

Um die Porositii.t des Gipsverbandes zu erhohen, verwendet mannach D. med. Wochenschr. 
1910, 626 eine Mischung von 10 g arabischem Gummi, 20 g Stii.rke, 27 g gepulverter Kreide und 
60 g Alunriniumsulfat, von der man 1 Tl. mit 5 Tl. Gips innig vermengt. Die so irnprii.gnierten 
Binden geben beirn Eintauchen im Wasser Kohlensii.ure ab, die den Verband wii.hrend des Er
hii.rtens lockert. 

Ein Verbandstoff besteht naclf D. R. P. 297 208 aus trockener, durch vorherige Kleisterung 
quellfii.hig gemachter Stii.rke. - Vgl. Bd. II [4:98]. 

Zur Herstellung eines Zinkleimverbandes verarbeitet man Zinkweil3, Gelatine und Wasser 
mit Glykol, von dem man weniger wie die Hii.lfte von dem sonst der Masse noch zugesetzten 
Glycerin verbraucht. So hergestellte Verbii.nde haben iiberdies den Vorzug, gleichmii.l3iger zu er
hii.rten als glycerinhaltige Verbii.nde, sie trocknen ohne Druck allmii.hlich ein. (D. R. P. 802072.) 

Nach F. Daum, Seifens.-Ztg. 1912, 902, wird ein Lack fiir Verbandgaze hergestellt durch 
Losen von je 0,1 Tl. feinstem, saurefreiem Schellack und RicinusOl mit 1 Tl. Borsii.ure in einem 
Gemenge von 100 Tl. Alkohol und 100 Tl. Ather. 

553. EinreibungsDiissigkeiten, RestitutionsDuid. 

Von den zahllosen gegen Gicht, Rheumatismus usw. verwandten Einreibungsniissigkeiten, 
deren wirksames Prinzip in den meisten Fii.llen der Spiritus ist, werden nur einige Beispiele gebracht, 
im iibrigen sei auf die Spezialliteratur, besonders auf die zeitweise in den Fachblii.ttern erscheinen~ 
den Zusammenstellungen neuerschienener Heilmittel, verwiesen. 

Nach Selfens.-Ztg. 1911, 961 erhii.lt man ein dem "Amol" ii.hnlich zusammengesetztes, dem 
Karmelitergeist gleichendes Prii.parat aus 3 g Melissenol, 2 g Citronenol, je 1 g Macis-, Nelken
und KassiaOl, 700 g 95proz. Spiritus und 300 g destilliertem Wasser; man fii.rbt evtl. mit 5 g 
Safrantinktur. Solche Produkte wie auch Carmol, Lebensessenz usw. sind massenhaft irn 
Handel und haben im allgemeinen ahnliche Zusammensetzung. 

Zur Herstellung von Franzbranntweinessenz vermischt man 100 Tl. rohen, versiiJ3ten 
Salpetergeist, 100 Tl. Essigii.ther, 10 Tl. Holzessig und 40 Tl. 90proz. Spiritus und verdiinnt 10 g 
dieses Gemenges mit 3 I 55--60proz. Weingeist. (Hager, S. 182.) 

Diana Menthol- Franzbranntwein besteht aus einer Losung von Menthol und Essig
a.ther in verdiinntem Spiritus. 

Die N e un - Gei s ter - Einreibung ist aus Camphergeist, Seifengeist, Salmiakgeist, Ameisengeist, 
LavendelOlgeist, Rosmaringeist usw. zusammengesetzt und wird gegen Ischias, Rheumatismus 
usw. empfohlen. (Pharm. Ztg. 1916, 4:19.) 

Ein Glieder- und Nervengeist besteht aus ii.therischen Olen, Seife, einer Campherart und 
Weingeist. An tagran I ist ein mit synthetischem Campher und 0,24% Salicylsii.ure bereiteter 
Campherspiritus. (C. Mannich, Apoth.-Ztg. 80, 617.) 

. Rheumalin ist ein Liniment, in dem 16,7% wasserfreies·Ammoniak. 14% Petroleum, 6% 
Ohvenol neben geringen Mengen Campher und Wasser gefunden wurden. Rheumatin hestand 
aus ca. 7 Tl. Kalilauge, fettem 01, 5,4 Tl. Campher, 40 Tl. Weingeist, Wasser und Rosmarinol. 
~heumasotal enthii.lt 25% eines Gemenges von Amyl-, Benzyl- und Glycerinformal-Salicyl
saureester, gelost in fettem 01. (Pharm. Zentrh. 1917, 7 If.) 
fl" ~he umastack ist eine Mischung aus 5 g Spiritus, 20 g Fichtennadelextrakt, 30 g Ammoniak

usslgkeit und 45 g Wasser. Nervin ist eine mit Chlorphyll griin gefii.rbte Losung von 4-5% 
Campher in denaturiertem Sp,it. (Apoth.-Ztg. 28, 296.) 

Restitutionsfluid ist ein besonders in der Tierheilkunde verwendetes Heilmittel, das 
o.ls schmerzstillende Einreibung dient, dessen freihii.ndiger Verkauf jedoch nur bedingt zulii.ssig ist. 
Nach C. Friedrich Otto, Selfens.-Ztg. 1912, 627 u. 678, stellt man eine solche Losung Z. B. her 
o.us 50 Tl. Campherspiritus, 20 Tl. Seifenspiritus, 10 Tl. Atherweingeist (Hoffmanntropfen), 5 Tl. 
~a~!Uiakgeist und 15 Tl. Spanischpfeffertinktur; der teure Campherspiritus kann in billigeren 
. ro.~araten auch durch ,andere Mittel, Z. B. TerpentinOl usw., ersetzt sein. Der "Opodeldok" 
lSt hIngegen ein Seifenprii.parat, das man beispielsweise erhii.lt, wenn man 5 Tl. weiJ3er Grund-
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seife mit je 2lj. Tl. heller ungefilllter Seife und Campher und mit 5 Tl. Salmiakgeist mit oder ohne 
Zusatz fliichtiger Linimente in 85 Tl. 95proz. Spiritus liiet. Beziiglich der Anwendung dieser 
Mittel sei auf die Originalarbeit verwiesen. 

Kwizdas Restitutionsfluid besteht nach Phum. Zentrh. 1811, 827 aus 1,5% Campher, 
1,5% LorbeerOl, 1 % Salmiakgeist, 3% Ather, 3% Arnicatinktur und 90% denaturiertem Spiritus. 

Englischea Restitutionsfluid.-, ein Einreibungsmittel ffir Pferde, ist eine Mischung von 
Ameisen-, Seifen- und Salmiakgeist, Kresolseifenliieung, Ather, SpiritWi und Campher. (pharm. 
Ztg. 1816, 608.) 

Ein trockenes. zur Selbstbereitung des Restitutionsfluides dienendes Priparat erhii.lt 
man aus Soda oder Pottasche, spanischem Pfeffer, Senf und itherischen Olen einerseits und 
Salmiak andererseits, die in gesonderten Pickchen in den Handel kommen und vor dem Gebrauch 
in warmem Wasser geloat werden. Es hildet sich Ammoniumcarbonat, das sich beim Erwirmen 
in Ammoniak und Kohlensiure spaltet, von denen das erstere die itherischen Ole wasserloalich 
macht und ffir sich die Wirkung des Restitutionsfluides verstirkt. (D. B. P. 882608.) 

604. ArzneipDanzenkultur. 
Arends, G., Volkstiimliche Anwendung der einheimischen Arzneipflanzen. Berlin 1916. 

- Arzneipflanzen-Merkblitter des Berliner Gesundheitsamtes. Berlin 1917. - G.ehes Arznei
pflanzenkarten. Dresden 1921. 

trber einheimische Arzneipflanzen und ihre Ausbeute siehe Thoms in Pharm. Ztg. 1817, 881. 
trber neuere Probleme der Arzneipflanzenkultur siehe femer B. WaslckJ in Osterr. Apotb •• 

Ztg. 67, 71, 77 u. 88. 
Den Anbau von Arzneipflanzen im eigenen Garten befiirwortet I. Tan Lann in Apotb.· 

Ztg. 81, 102; vgl. PbIU'm. Ztg. 61, 266. . 
Einige Leitsitze fiir die Kultur der Arzneipflanzen veroffentlicht A. Tsehlrch in Schwelz. 

Apoth.-Ztg. 1917, 876. 
Zur Kultur der Arzneipflanzen empfiehlt sich der .Anbau aller iiblichen Sorten, deren 

Absatz sichergestellt ist. Fiir den Anbau im GroJ3en eignen sich die Umbelliferen, Anis, Fenchel, 
Kiimmel, Koriander und die Pfefferminzarten, femer Insektenpulver liefemde Pflanzen und von 
toxischen, sonst wildwachsenden Gewichsen Atropa, Hyosc~us, Digitalis. Aconitum, Datura 
und andere auch auslindische Pflanzen, mit denen allerdmgs erst Kulturversuche angestellt 
werden miiJ3ten. (P. Bohrlsch, Apotb.-Ztg. 81, 682 u. 842.) 

Die schon VOl dem Kriege angestellten Versuche des Anbaues von Arzneipfianzen auf heimi
schem Boden wurden durch den Krieg stark gefordert, als Mangel an gewissen Drogen, besonders 
Mohn, Hydrastis, Rhabarber und Insektenbliiten, auftrat, doch diirfte as sich auch jetzt 
empfehlen, mehr ale es bisher geschah, 01- und Arzneipflanzen anzubauen, um vom Auslande 
unabhiLngig zu werden. (0. Tunmann, Umschau 19, 224.) -

In der Tat war die Einfuhr an Arzneipfianzen aus dem Auslande VOl dem Kriege auJ3erordent
lich groB. So nennt das StatistischeJahrbuch ffir das Jahr 1912 eine Einfuhrziffer von 10538 t 
im Werte von 11 591 000 Mark, darunter aus RuJ3land 1001 t im Werte von 1 101 000 Mark} aUR 
Osterreich 1560 000 Mark (1418 t), wobei jedoch nicht zu iibersehen ist, daB die iibrigen Drogen 
zumeist tropischer Herkunft sind, ihr Anbau in unseren LiLndem demnach ausgeschlossen ist. 
Dazu kommt, daB der Boden in :Qeutschland durchschnittlich zu kultiviert ist, da erfahrungs
~emiB viele Arzneipfianzen gerade im unkultivierten Boden die wirksamen Stoffe bedeute?d 
mtensi\>'er entwickeln. Hieriiber haben insbesonder Sledler in Zehlendorf sowie Heekel in Marseille 
gea.rbeitet, beide hatten in Kulturboden schlechte Erfolge. Dem stehen allerd~ die Berichte 
von Kudl der betreffenden iieterreiohischen Versuchsstation gegeniiber, der bel der Insekt~n
pulverblume eine bedeutende Veredlung durch Kultur erreichte (siehe hieriiber die Arbeit ~m 
Areh. fiir Chemle und IIIkr08kople 1917 und 1918) sowie jene Slegfrieds in Zofingen in der Schwelz, 
der den A1ka1oid~halt von Belladonna durch geeignete Diingung wesentlich vermehrte. Zweifel
los verkiimmert Jedoch eine ganze Anzahl wichtiger Arzneipfianzen, wenn sie in Ackererde ge
bracht werden. 

Die wichtigst,t,n Arzneipfianzen werden iibrigens in Deutschland schon ~ebaut, so bei COlleda 
(Arnica, Baldrian, F1ieder, Kamille, Wermut usw.), bei Erfurt (Mohn, Anis, Fenchel, Kiimmel, 
Senf usw.), femer existieren Pflanzungen von Koriander, Boretsch, Baldrian, Fenchel, Werm~t, 
Dill, Angelica, Melisse, Seifenwurzel, Mentha usw., schlie13lich a.uch Anpfianzungen in der Schwem
furter und NUrnberger Gegend, im Schwarzwald, in der Provinz und im Konigreich Sachs~n, 
in OstpreuJ3en. GroJ3e Pfefferminz- und Rosenanpfianzungen haben S chi m mel & Co. in MiItltZ 
bei Leipzig. 

Nach Ansicht meluerer Autoren rentieren sich aber manche dieser Anpflanzungen nicht so 
wie erwartet wurde, jedenfalls deshalb, weil der Anbau von bestimmten Arzneipfia.nzen nur daRn 
lohnend sein bnn, wenn der Gro13ziichtung genaueBte, wissenschaftliche Versuche, bei ~enen 
Bich Girtner, Chemiker, Pharmazeut, Arzt und letzten Endes auch der Kaufmann die Hand relche? 
miiBsen, vorangegangen sind. Nur die genauesten Kenntnisse aller Lebensbedingungen einer Arz;tel
pfianze, vor aHem jener Umstinde, die zu einer Verminderung bzw. Vermehrung ihrer heiIkriftl~en 
BestandteiIe fiihren, die wissenschaftlichen Versuche, insbesondere Veredelungsversuche es 
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Chemikers, das Studi~ der einschligigen Literatur, Vergleichsversuche mit wildwachsenden 
bzw. im Ausland kultivierten Pflanzen, Versuche. des Phannazeuten und Arztes, Rentabilitii.ts
berechnungen des Kaufmannes sind die Vorbedingungen, die erfiillt sein miissen, ehe mit dem 
Anbau groJ3er Flii.chen begonnen wird. 

trber die durch Pilze verursachten Krankheiten der Heil- und Gewiirzpflanzen und fure 
V~rhiitung ohne Anwendung von Kupfervitriolkalkbriihe oder Schwefel bei Pflanzen, deren 
Blii.tter geerntet werden sollen, sondern lediglich durch die Aufzucht widerstandsfii.higer Rassen 
und sonstige geeignete Kulturmal3nahmen siehe O. v. KIrchner, Hell- u. GewiirzpO. 8, 108. 

666. Anneimittelumhiillung, Stuhlziipfchen. 
Zur Herstellung von Oblaten und unihiillungsmitteln fiir Arzneistoffe bereitet man einen 

Teig aus Mehl, Wasser und loslicher Stii.rke, die dem Material geniigende Weichheit, Diinnfliissig
keit und doch groBe Festigkeit und Elastizitit verleiht. (D. R. P. 164 991.) 

Zur Herstellung fast geschmackloser und reizlos wirkender Arzneimittel laBt man dieee in 
verfliissigter Form durch natiirliches Agar aufsaugen, trocknet und zerkleinert das Prii.parat. 
Das Aga.r bleibt im Darm unverii.ndert, wii.hrend die Arzneimittel vollig ausgealiitzt werden. 
(D. B. P. 169864.) 

Um den iiblen Geschmack von in Hiillen eingeschlossenen Arzneistoffen auszuschalten setzt 
man dem Hiillmaterial Stoffe zu, die die Geschmacksnerven voriibergehend abstumpfen. 
(D. B. P. no 687.) 

Zur Herstellung geschmackloser Pulver aus unangenehm schmeckenden Arznei
mi tteln verschmilzt man diese mit Gelatine und erhii.lt so schon we~ schmeckende Prii.parate, 
deren schwacher, unangenehmer Geschmack sich dadurch vollig beseitJgen laBt, dal3 man sie in 
pulverisiertem Zustande mit Harz- oder Balsamlasung behandelt und hierauf trocknet. FUr Chinin 
arbeitet man in der Weise, dal3 man 30 g Chininchlorhydrat, 10 g Gelatine und 5 g Wasser ein
trocknet, granuliert, die gesiebte Masse mit einer LOsung von 20 g Tolubalsam und 2 g Mastix 
in 20 g Spiritus und 80 gAther behandelt und trocknet. Die Tolubalsamschicht hii.lt der Ein
wirkung des Speichels stand, und das geschmacklose Prii.parat wird dann erst im Magen von 
seiner Hiille befreit. (D. B. P. 281890.) . 

Zur Herstellung von SuppositQrien umgieBt man (umgekehrt wie bei der Herstellung 
der Hohlsuppositorien) einen aus Glycerin und Gelatue oder aus ii.hnlichen Stoffen geformten 
Stift oder Kegel mit einer festen dicken Schicht von Kakaool oder einem ii.hnlichen, bei Korper
wii.rme schmelzenden Fett. Diese Mantelsuppositorien erm(jglichen die Zufiihrung zweier ver
schiedener Stoffe, des einen im Kern, des anderen im Olmantel, sie sind nicht zerbrechlich und 
halten sich dauernd, ohne auszulaufen. (D. R. P. 211 001.) 

Ein Kakaobutterersatz, dessen Schmelzpunkt dem menschlichen Organismus angepaBt ist, 
besteht nach Pharm. Ztg. 61, 866 aus 1 Tl. Walrat, 2 Tl. Paraffin yom Schmelzpunkt 40-42° 
und 2 Tl. Cocosol. 

Zur Herstel1un~ einer Umhilliungsmasse fiir Stuhlzii.pfchen, Pessare, Sonden, Kapseln, Stifte 
u. dgl., die alle medlzinischen Stoffe aufzunehmen vermag, der Hitze widersteht und auch paraffi
niert werden kann, wii.hlt man ungesii.uertes Brot, dem man in Teigform Talkum, Gips oder 
andere inerte Pulver zusetzen kann. In der Schrift ist die besondere Art der Zurichtung der Um
hilliungsmasse beschrieben. (D. R. P. 822168.) 

A18 Arzneimitteltriger zum Einfiihren von Desinfektionsmitteln in Wunden oder Korper
hOhlen eignet sich nach D. R. P. 828 612 eine eingetrocknete quelIfii.hige Paste aus Pflanzen
Bchleim und einen indifferenten Stoff wie Bolus, Kaolin, Talkum oder Kieselgur. 
. Zur Herstellung von Diinndarmpillen, deren Kern den Magen ungelast pas!5iert, iiber

zleht man das betreffende Mittel mit einem Gemisch von Fetten unter Zusatz von Olen oder Paraffin 
und bringt weiter evtl. auf diese Schicht noch Medikamente auf, die fure epezifische Wirkung 
schon im Magen entfalten. (D. R. P. 287292.) 

666. Arzneimitteltablettierung. 
Arends, G., Die Tablettenfabrikation und fure maschinellen Hilfsmittel. Berlin 1921. 
Nach R. Rehm sind die gebrii.uchlichsten Verfahren zur Herstel.ung leicht zerfallender 

Tabletten folgende: Pflanzliche Pulver trocknet man durch Einlegen in den Kalkkasten einige 
Tage unci preBt Tabletten ohne weiteren Zusatz unter mittlerem Druck. Chemikalien werden 
entweder im KaJkkasten getrocknet und geprel3t oder man trocknet bei 25-30° und ureJ3t "ie, 
solange die Masse noch etwas warm ist. - Zur Herstellung granulierter Tabletten werden die 
Pulver gleichmii.Big gernischt, unter Umriihren mit Spirit. dilat. oder Alkohol absolut oder Zucker
w~r .befeuchtet, bis sie zusammenballen. Dann schligt man durch Sieb 4 und trocknet die 
krumehge Masse im Kalktrockenschrank. - Zur Herstellung leicht zerfallender Tabletten 
aus indifferenten KOrpern setzt man einer gut getrockneten Masse 10-20% Magnesiumsuperoxyd 
zu und preBt unter miBigem Druck. Diese Tabletten zergehen im Wasser durch die Sauerstoff
entwicklung nach 2-5 Sekunden. (Pharm. Ztg. 69, 862.) 
f Zur Herstellung leicht zerfallender gepreJ3ter Tabletten RUS Arzneipulvern, deren Teilchen 
est aneinander hafteD, verwendet man als Bindemittel pulverisierte gehii.rtete Gelatine und 
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umkleidet die Tabletten, um sie im Magensa.ft unlOslich zu machen, in an sich bekannter Weise 
mit einer Hillle aus ebenfaJIs gehii.rteter Gelatine. (D. Be P. 228961.) Nach der Zusatzpatent
Anmeldung ersetzt man das gehii.rtete Gelatinepulver durch ungehii.rtete pulverisierte Gel8otine, 
Agar, islindisches Moos in trockenem Zustande oder ihnliche trockene Stoffe, die bei der Feucbtig
keitsaufnahme aufquellen und dadurch den gepreBten Arzneimittelkorper in kleinste Teilchen 
zersprengen. (D. Be P. Anm. B.' 49 887, m. 80 h.) 

Zur Herstellung leicht zerfallender Tabletten setzt man den wirksamen Stoffen, die 
unter dem Namen Amyloform bekannten Kondensationsprodukte 80US Stii.rke und Forma.ldehyd 
zu, die vollig wasserfrei erhaltbar sind, feuchtigkeitselllpfindliche Medikamente vor ZersetzUDg 
bewahren und schon in der Menge von 1 % zugesetzt haltbare und doch leicht zerfallende T80bletten 
Hefem. (D. Be P. 260169.) - Vgl Bd. n r602]. 

Ale Bindemittel fiir Arzneitabletten dienen nach E. P. 171178 nicbt klebende Stii.rkemehle 
von Art des M8oismehles. 

Leicht zerfallende Tabletten erhilt man ferner, wenn man den zu tablettierenden Massen 
Oxycellulose oder die durch Kochen von Holzoellulose mit 50proz. Natronl8ouge erh80ltene Acid
cellulose oder mit IOproz. N8otronl8ouge beh80ndelte Glanzstoffseidenabfille oder Hydrocellulose, 
uberh80upt einea Cellulosea.bkommling ohne Fa.serstruktur inder Menge von 25% zusetzt. (D. B. P. 
811148.) 

Zur Herstellung von Tabletten, die Extr8oktivstoffe von Pfl80nzenteilen in den gleichen 
Mengenverhiltnissen wie die benutzten Rohstoffe entha.lten. la.ugt m80n die betreffende Pfl80nze 
unvollsti.ndig mit Wasser 80US und erhilt so die leichtlaslichen Bestandtcile, die frei sind von 
Tannin und Bitterstoffen, engt d80nn diese Lasung in V80kuum bis zur Pastenform ein und nimmt 
evtl. mit Alkohol 8ouf, den man d80nn wieder verd8ompft. Aus der gleichgroBen Menge frischer 
Pflanzen gewinnt man dann die isolierbaren iitherischen Ole durch Destill8otion und erhii.It so 
zwei Bestandteile, die, mit gepulvertem Zucker gemischt, wie ublich tablettiert werden. (D. B. P. 
278667.) 
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Desinfektion, Sterilisation, Konservierung. 
(Staubbinde- und Entfarbungsmittel.) 

Desinfektion. 

66'7. Literatur und .Allgemeines tiber Bakterienbekiimpfung. 
Neben den bedeutenden Werken iiber Hygiene, wie z:B. Weyls lIandbuch der Hygiene, 

bearbeitet von L. Ascher, W. Bertelsmann u. A., in 8 Banden herausgegeben von 
A. Gartner, Leipzig 1914; Abel, F., GrundriJ3 der Hygiene, Berlin 1919; Praussitz, W., 
Grundziige der Hygiene, Miinchen 1919, fehlt es an einem groJ3 angelegten Buche, das die Chemie 
der Desinfektionsmittel in i¥tnlicher Weise umfal3t. Erst kurz vor dem Kriegp erschipnen: 
Solbrig, 0., Desinfektion, Sterilisation, Konservierung, Leipzig und Berlin 1914. - Ferner 
Greimer, K.. Handbuch des pra.ktischen Desinfektors. Dresden und Leipzig 1922. 

1m iibrigen ist man auf die zahlreichen speziellen Abhandlungen meist vorwiAgend medizi
nischen Inhattes angewi6E'en, z. B. Kochs Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundhpitsamte, 
Berlin 1881; Behring, Die Beka.mpfung der Infektionskrankheiten, Leipzig 1894; Alexander, 
Die Desinfektionspraxis, Berlin 1895; Chaplewsky, Desinfektion, 1904; Croner, F., Lehrbuch 
der Desinfektion fiir Arzte. Chemiker usw., Leipzig 1913 u. a. 

Dber DesinfektioLl, Desinfektionsmittel und ihre Prruung siehe die ausfiihrliche Arbeit von 
A. Reitz in Zeltschr. f. angew. Chem. 1910, 2198. 

In Chem.-Ztg. 1922, 863 regt P. M. Grempe die Normalisierung der Desinfektionsmittel 
auf Grund der ihnen innewohnenden Desinfektionskraft an. 

Einen wissenschaftlichen Artikel iiber Giftwirkung und Desinfektionsmittel bringt 
H. Kiibl in Chem.-Ztg. 37, 118. 

Dber die Entwicklung der Desinfektionsmittel und -methoden siehe die Abhandlung von 
O. Lentz, Deslnfektlon 1921, Helt I. 

Die Beziehungen zwischen chemischer Konstitution und Desinfektionswirkung erortert 
W. Schrauth in D. Parfiim.-Ztg. 2, 186, 201 u. 216. 

Dber unsere heutige Desinfektion und ihre Mittel siehe R. Liiders, Zeltschr. r. offentl. Chem. 
1909, 82 u. 83. Vgl. Neue Desinfektions- und Konservierungsmittel von Wedemann, Deslnfek-
tlon uno, 226. . 

. In Pharm • .Journ. 1918, 628 berichtet D. Sommerville iiber antiseptische und desinfizierende 
Mittel. 

. In Techn. Mitt. f. Mal. 28, 187 findet sich eine kurze tl'bersicht tiber Desinfektion und iiber 
die verschiedenen Desinfektionsmittel, ihre Wirkung usw. 

Dber die Verwendbarkeit der Desinfektionsmittel siehe die tabellarische Zusammenstellung 
Von See I in D. Mllltiiriirztl. Zeltschr. 1909, 886. 
h Dber Desinfektion der Schla.chtfelder und Graber von 1870/71 in Frankreich siehe C • .Jung

ans, Dlngl • .Journ. 199, 1. 
Einen zusammenhangenden Artikel iiber Desinfektion und ihre Mittel, besonders die Form

a~dehyddesinfektionsverfahren mit und ohne Apparate, die Hande- und Biicherdesinfektion und 
die .~nwendung der verschiedenen CarboIAaure-, Lysol-, Solveol-, Naphthol- und Kreolinpraparate 
veroffentlicht R. Liiders in Zeitschr. f. offentl. Chem. 1910, 62 u. 83. 
O . Die Wirkung verschiedener neuer Desinfektionsmittel wie Tetosol. Kresilol, Caral, Parol 

ptiform, Kentansan beschreibt F. Dltthorn in Zentralbl. f. Bakterlol. 1920, 486. 
80a In einer bedeutungsvollen Arbeit beschreibt Th. Bokorny, Zeltschr. f. angew. Chern. 1~97, 

uv u. 864 die Einwirkung der verschiedenen anorganischen und organischen Stoffe auf Fii.ulnis-
Lance. Chem •• teohn. Vorschrlften. 8. Aufl. III. Bd. 41 
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erreger mit ihrem Wirkungswert, wodurch die Verwendbarkeit der verschiedenen Stoffe als Des
infektions- bzw. Sterilisationsmittel ihre Erlauterung findet. 

"Ober die Desinfektion, Demalfektion, ihre Grundlagen und Mittel berichtet Fr. Klrchdorler 
in Seilens.-Ztg. 1922, 801 H. - Vgl. [640]. 

Faulnis ist eine durch Bakterien hervorgerufene EiweiJ3stoffzersetzung, eine Art Garungs
vorgang. bei dem Ammoniak, Kohlensaure, Schwefelwasserstoff, Wasserstoff, fliicht~e feste 
sauren, AminokOrper und aromatische Stoffe entstehen. Nach G. Hanser wird die FaulDJS durch 
drei wandelbare Bakterienarten: Proteus vulgaris, mirabilis und Zenkeri bewirkt, von denen die 
beiden ersteren Gelatine verfliiss~en. Bei Mangel an Sauers~ff stellen sie ihr Wachstum ein, 
sterben jedoch nicht ab; sie gedeihen am besten in eiweiJ3haltigen Nii.hrbOden. Die Faulnis ist 
demnach ein Lebensvorgang und kann somit durch lebensfeindliche Stoffe, also durch Gifte, 
verhindert werden. 

Desinfektion ist der Kampf gegen krankheiterregende Bakterien und Bakterienstoff
wechselprodukte, ihr Gebiet umfal3t demnach Zweige der Physiologie und. der Chemie glelchzeitig. 
Desinfizient ist biologisch der entwicklungshemmende unci -vernichtende Gegensatz von Bak
teriennii.hrbOden, chemisch gleichwertig mit Bakteriengift. Ob ein Desinfizient die Entwicklung 
der Mikroorganismen nur hemmt oder vollig aufhebt, ist abhii.ngig von der Konzentration des 
bakterienfeindlichen Stoffes und. von der Dauer seiner Einwirkung. Dazu kommt die Starke des 
Gegners und seine Abwehreinrichtungen gegen das eindringende Gift: in dicker Schicht aufein
anderklebende Krankheitserreger, die evtl. chemisch durch Absonderung schiitzender Stoffe den 
Zutritt des Desinfizienten verhindern, werden weniger leiden wie sporadisch verstreute Einzel
wesen. Ebenso spielen auch die Temperatur, die Gegenwart von Bakteriennii.hrstoffen und die 
ganze Art des Arbeitens, die Kontrolle des Fortschreitens der Wirkung, die Art des den Krank
heitsstoff tr~enden Gegenstandes usw. eine bedeutende Rolle. Aus diesen Umstanden erklart 
sich die SchWlerigk.eit z. B. der Entkeimung von Kleidern, die unter dam Einflusse der chemischen 
oder physikalisch (Dampf) wirkenden Desinfektionsmittel nicht leiden diirfen und a.o.dererseits 
als geballte Masse dem Eindringen der Agentien erheblichen Widerstand entgegensetzen. SchlieI3-
lich wird der Kampf des Menschen ~egen die Krankheitserreger dadurch erheblich erschwert, 
dal3 diese untei'dem Einflusse des Giftes Al·wehrstoffe erzeugen, immun werden; iiberdies ~ibt 
es Erreger, die gegen gewisse Gifte unempfindlich sind und. sich kriioftig entwick.eln, wenn glelch
r.eitig vorhandene Bakterien durch den Desinfizienten abgetOtet wurden. 

Es ist kIar, dal3, als einmal diese Verhii.ltnisse bekannt geworden waren, alle chemischen 
Kiirperkl.assen auf die Fii.higkeit ihrer einzelnen Vertreter, Krankheitserreger zu vernichten, ge
priift wurden. Man k.ennt heute die spezifische Wirkung der Metallsalze, anorganischen Verbin
dungen, der Phenole, Naphthole und ihrer Abkommlinge usw. und versucht auch mit Erfolg 
die Wirkung akIinischer Mittel, der Rontgen- und RadiumstralIlen ebenso von Hitze, Druck und 
anderer physikalisch wirkender Desinfizienzien in den Dienst der grol3en Aufgabe zu stellen; trotz 
des Errelchten bleibt jedoch noch manche Frage zu 19sen iibrig. 

Soll ein Desinfektionsmittel allen Anforderungen geniigen, 80 mul3 es bei leiehter Handhabung 
und biIliger HerstellungsmOgliehkeit, ohne selbst gesundheitSBchiidliche Eigensehaften zu ent
faIten oder die mit den Krankheitserregern be~fteten Stoffe zu sehiidigen oder zu zerstoren, 
die Keime vollstii.ndig unschidlich roachen. 

Die desinfizierende Wirkung eines Stoffes hii.ngt in hohem Mal3e aueh von der Form, in der 
er zur Einwir~ gelangt und den physikalisehen Bedingungen abo Nach D. B. P. 822 789 sind 
besonders h oeh VI seose l.Osungen geeignet, die Wirkung von DesinfelWonsmitteln auch geringer~r 
bacterieider Kraft wesentlieh zu erh6hen. Solehe LOsungen erzeugt man am besten mit den Den
vaten der Laminarsii.ure, besonders mit ihrarn Natrium-Ammoniumsalz. 50 Tl; einer 10proz. 
I,.Osung dieses Salzes und 50 Tl. einer 2 proz. wiisserigen Formaldehydliieung Hefern ein sehr wirk
sames, sofort gebrauehsfertiges Desinfektionsmittel. (D. B. P. 822 789.) - Vgl. [671]. 

Neben den spezifisehen Desinfektionsmitteln, die dazu dienen, einen ganz speziellen 
Krankheitserreger unschiidlieh zu roachen, wie z. B. die Heil- und Immunsera (Impfstoffe, SaIvarsan) 
gibt es eine Gruppe ehemiseher Substanzen, die fiir gewisse Bakterien von enormer Giftwirkung 
sind, wii.hrend sie auf andere Bakterien k.einen Einflul3 ausiiben. Diese Substanzen werden h a I b
spezifische genannt. Ein Beispielliierfiir ist'das Tribom-~-Naphthol, im Handel ProvidoforIIl 
genannt, das sich vorziiglich als Desinfektionsmittel gegen aile Krankheiten eignet, die durch 
Eitererreger hervorgerufen werden. (I. Ziegler, Umschau 19, 401.) 

Desinfektion ist haufig zugleieh eine Desodorisation, wii.hrend umgek.ehrt diese .selten 
zugleieh Keimc vernichtet, 80ndem nur die 'Obertaubung der durch Zersetzungsvorginge bedmgten 
iiblen Geriiche bewirkt. In modernen Krankenhausern ist kein auffallender Carbolsil.uregeruch 
mehr zu bemerk.en, da man desinfiziert und nicht desodoriert. 

'Ala luftverbesserndes Mittel fiir Bediirfnisanstalten, das von fliel3endem Wasser alhnihlich 
zersetzt wird, eignet sich ein brikettiertes Gemenge von Gips, Formaldehyd, ChlorkaIk, Euca
Iyptus-, Thymian- und LavendelOI. (A. P. 1408680.) 

Yom ehemiseh-technisehen Standpunkt interessieren vor allem die Desinfektion von ~UIIld-' 
die Unsehiidliehmachung von Keimen, die auf Wii.nden, Instrumenten usw. angesiedelt smd, Ie 
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Staubbekiimpfung und Trinkwasserreinigung, soweit chemische Methoden zur Anwendung ge-
1a.ngen. Die Desinfektion der Hii.nd.fl mit chomischen Mitteln wurde mit aufgenommen, jene der 
Wunden jm vorstehenden Abschnitt gestreift, im iibrigen ist sie Sache der Medizin. 

558. Metalle, MetallsalzlOsungen. 
Die Desinfektionswirkung der chemisch reinen Metalle Kupfer und Silber ist wesentlich 

geringer als jene der technisch reinen Metalle, doch ii.uJ3ern auch diese ihre Wirkung nur in Gegen
wart von LOstmgfllDitteln, da die Verhiitung des Keimwa.chstums ausschlieBlich den Metallsalzen 
zuzuschreiben ist. Die Reihenfolge der Wirkung ~eht von dem stiiorkst wirkenden Metall, Kupfer, 
iiber Antimon, Arsen, Zink, Magnesium und Blel iiber die weniger wirksa.men Sa.lze von Magne
sium, Cadmium, Wismut, Mangan zum Nickel und weiter zu den unwirksamen Salzen der Metalle 
Gold, Quecksilber, Aluminium, Zinn, Eisen, Palladium und Platin,' wobei zu betonen ist, daB 
diese Reihenfolge sich nur auf das Verhalten dieser Sa.lze in NihrbOden und auf die Verhinderung 
des Wa.chstumes der Keime in ihnen bezieht. (Th. Messerschmidt, Apoth.-Ztg. 31, 079.) 

Na.ch L. Bitter, Zeltschr. f. Hygiene 1911, 483, fii.llt die bakterienfeindliche Kraft von :Metallen 
in der Reihenfoige Kupfer, Messing, Edelmeta.lle, Blei, Eisen, Aluminium, Nickel, Zink. bis zum 
Zinno Das Absterben der Keime wird durch die Feuchtigkeit der Metalloberflachen natiirlich 
befordert, doch ist es gleichgiltig, in welchem Zustande sich die Metalloberflii.che befindet, ob sie 
rein oder geputzt oder oxydiert ist. 

Na.ch Th. Bokomy iibertrifft das Silber in Form seiner BaIze an fii.ulniswidriger Kraft alle 
anderen bekannten Verbindungen, sogar das Sublimat, do. schon ein Zusatz in der Menge von 
0,0002% geniigt, um die Faulnis einer EiweiBIOsung zu verhindern. (Sahr.-Ber. f. chem. Techn. 
1897, 6~7.) 

Nach E. P. 180 978 eignet sich schwammiges, &US kolloidaler Losung gefii.lltes Silber. 
das man zweckm8J3ig auf Filtertiichern ausbreitet, zur Sterilisation von Wasser oder zur Anferti
gung steriler :Qandagen. 

{)her absolute und relative Desinfektionskraft von Elementen und chemischen Verbindungen, 
namentlich in Binblick auf biochemische Verhii.ltnisse, siehe H. Friedental, Blochem. Zeltschr. 
94, 47. Verfasser kommt auf Grund von Untersuchungen zu dem Ergebnis, daB Fulmargin 
(Elektrosilber) ebenso wie da.s elektrisch zerstii.ubte Quecksilber, aber auch das Cadmium, unter 
den Metallen die hoohste absolute Desinfektionskraft zeigen, dip durch diejenige Fliissigkeitsmenge 
besten Nil.hrbodens gemessen wird, die von 1 g dE'r zu' untersuchenden Substanz dauernd bei 
Korpertemperatur steril bleibt. 

Zur SchBdigung und Vernichtung von Keimen, Fermenten und Tomen bedient man sich 
metallisierter groBer Oberflii.chen, also Z. B. feiner Pulver verschiedener Meta.lle, die, sich gegen
seitig beriihrend, galvanische Ketten bilden. Man kann auch mit Metall iiberzogene indifferente 
Pulver wie Bolus oder Mischungen von Pulvern, die Z. B. einerseits Kupfer- oder Silberoxyd, 
andererseits Silber- oder Kupfermetalle enthalten unter evtI. Zusatz von Mangandioxyd, das 
die Wirkung verstiiorkt, verwenden. (D. R. P. 326606 und 329189.) 

Na.ch dem Verfahren des D. R. P. 316016 dienen nicht Meta.llpulver als Sterilisationsmittel, 
sondern man verwendet sonst indifferente Korper wie Tierkohle, Glasmehl usw. von groBer 
Oberflll.che, die man in der NBhe .(jedoch bei Vermeidung d\:lr direkten Beriihrung) von in einer 
dunnen BillIe befindlichen keimtOtenden Metallen oder Metallverbindungen aufbewahrt. Na.ch 
dem Zusatzpatent iibertr¥ man die Wirksa.mkeit dieser aktivierten Glas- oder Bandkorner in 
der Weise auch auf wii.sserJge LOsungen, daB man ~ene Z. B. mit der halben Gewichtsmenge einer 
4 proz. KochsalzlOsung 48 Stunden stehen laBt. Dlese so erhaltene KochsalzlOsung ist auch na.ch 
hoher Verdiinnung noch befBhigt pathogene Keime in groBer Zahl abzutOten, so daB sich diese 
~Osung nicht nur fiir chirurgische Zwecke, sondern auch Z. B. zur Sterilisation von Trinkwasser 
eIgnet. (D. R. P. 317 186.) - VgI. [617]. 

Bei Versuchen iiber die Einwirkung verschiedener Desinfektionsmittel in 1-5proz. LOsung 
auf Metalle wli.hrend 2-10 Tagen stellten H. Will und O. Landtblom fest: Kupfer wird auBer 
v~n 5 proz. FlammonlOsung von keiner Desinfektionsfliis<ligkeit angegriffen zum Unterschied von 
ElSen, Stahl, Zink und Aluminium, diE' von FluBsaure, Flammon und Montanin stark, von For
~alin kaum beeinfluBt werden. Letzteres wirkt nur in seinem Zersetzungsprodukt der Ameisen
saure zerstOrend auf die Meta.lle ein. (Zeltschr. f. Brauw. 42, 81.) 

Uber da.s Absterben von Bakterien auf den wichtigsten Metallen und Baumateria.lien siehe 
Zeltschr. f. Hygiene u. Deslnfektlonskrankh. Bd. 89, 483, 612. 

Zur Herstellung in Wasser 100licher, Metalle nicht angreifender Quecksilberverbindungen be
handelt man Quecksilbersa.lze (Cyanid, Oxycyanid, p-Phenolsulfonat) mit Alkalicarbonaten oder 
nach dem Zusatzpatent mit Alkalilaugen, von denen geringere Mengen notig sind,.um bestimm
ten Mengen Quecksilbersalz die gleiche LOslichkeit zu geben und die die Eigenschaft der Praparate, 
Metalle nicht anzugreifen, ungestort lassen. (D. R. P. 121 868 und 167883.) 

Zur Erzeugung eines Quecksilbersalzprii.parates, das im gewohnlichen kalkhaltigen 
Wasser leicht 100lich ist und Metalle nicht angreift, tablettiert man ein inniges Gemenge von 
5 Tl. Quecksflbercyanid, 3 TI. eines weinsauren Salzes und 1 Tl. Atzalkali oder Soda. Eine Tablette 
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in 1 I Wasser gelOst geniigt, um chirurgische Instrumente lii.ngere Zeit sicher zu sterilisieren. 
(D. R. P. 267816.) 

Zur Herstellung von Losungen desinfizierender Quecksilberverbindungen, die Metalle 
nicht angreifen, vermischt man sie (z. B. SublimatlOsung 1 : 1000) mit 10 Tl. Wasserglas von 
35° Be und fiigt dieser das Metall stark angreifenden LOsung 4 Tl. 20proz. Ammoniak zu, wodurch 
sie voll~ indifferent gegen Metalle wird. Diese LOsungen sollen aIs Desinfektionsmittel, zur Holz
konservlerung, ala Getreidebeizen und ala Zusatz zu Schiffsbodenfarben [216] Verwendung 
findan. (D. R. P. 278 734.) 

Eine haltbare DesinfektionslOsung von besonderer Wirksamkeit erhalt man durch Zusatz 
von etwa 0,1 g reinem Saponin zu II gewohnIicher SublimatlOsung. Man erreicht so, da eben diese 
geringen Mengen von Saponin geniigen - die Hand mit ihrem natiirlichen Fett~ehalt wird noch 
durch eine 0,025proz. Saponinlosung benetzt -, da13 die Desinfektionsmlttel besser aus
geniitzt wt'rden und sich dal'um billiger stellen ala ohne Zusatz des an und fiir sich indifferenten, 
neutralen, in wii.sserigen, alkalis chen, sauren oder alkoholischen LOsungsmitteIn verwendbaren 
Saponins. (D. R. P. 268628.) . 

Das gegeniiber dem Quecksilberchlorid wt>Sentlich weniger giftige Mercurophen (Natrium
oxymercuri-o-nitrophenoxyd) enthalt etwa 53% Quecksilber und ist ein geruchloses, ziegelrotes, 
in Wasser leicht 1000iches Pulver, das gegeniiber dem Mercurichlorid die 50 mal gro13ere Wirksam
keit aufweist, Bakterien in Bouillon noch in einer Verdiinnung von 1 : 10 Mill. vernichtet, gegen 
TyphusbaciUen)O 000 mal wirksamer ist als Phenol und 30mal die Giftwirkung des Quecksilber
chlorides iibertrifft. Vollige Hii.ndesterilisation wird mit LOsungen des Mercurophens in Ver
diinnungen von 1 : 10000 bis 1 : 40000 schon in 1 Minute bewirkt, wii.hrend bei der Verwendung 
von Quecksilberchlorid in der Verdiinnung 1 : 10000 mehr als 15 Minuten notig sind. (I. F. 
Schamberg und Mltarb., Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 1917, 897.) 

Zur Herstellung antiseptischer Seifen verriihrt man eine beliebige Seifenmasse nach D. R. P. 
167737 mit Zinksuperoxyd. 

Auch das ChI 0 r z ink eignet sich seiner fii.ulnishemmenden Kraft wegen fiir Spezialzwecke 
als D('Sinfektionsmittel. Vgl. Bd. II [46]. 

Um Zinkchlorid in etwa 8 proz. klarer LOsung frei von basischem Salz zu erhalten, mischt 
man 21,1 g Zinksulfat und 17,9 g Bariumchlorid mit 100 ccm Wasser und filtriert die LOsung 
vom Niederschlag. (Siidd. Apoth.-Ztg. 69, 246.) 

Auch Lanthan-, Didym-, Yttrium-, Erblum- und Ytterbiumsalze oder deren Mischungen 
e~n sich in Verdiinnungen von 1 : 500 bis 1 : 10000 als Desinfektions- und Konservierungs
mIttel. _ (D. R. P. 94 789.) 

669. Halogene und ihre Verbindungen. 
Zur Herstellung chlorabspaltender Prii.parate befeuchtet man Gelatinepulver mit etwa 

20% Wasser, so da13 es jedoch nicht verklebt, und setzt es bei hoohstens 10° einer Atmosphiiore 
von Chlorgas aus. Die zusamme~ezogene Gelatine, die bei diesem Proze13 schon einen grol3en Teil 
ihres Wassers verliert, wird dann lID trockenen Chlorstrom getrocknet und stellt eine griine Masse 
dar, die 5-7% Chlor enthalt und deutlich nach Chlor riecht. (D. R. P. 268612.) 

AIs Trager fiir Chlor kann auch Tod dienen, der das Halogen auf seiner gro13en Ober
flAche okkludiert und allmil.hlich wieder abgiebt. Eine Begutachtun~ des Chlortorfes hinsicht
lich seiner Desinfektionswirkung von H. Rautmalin und E. Wiegert fmdet sich in Gesuudheltslog. 
40, 120. 

Zur Herstellung eines fii.ulnishemmenden, antis9ptis::h wirkenden Prii.parates behandelt man 
alkalisch gelOstes Casei n bei Gegenwart von iiberschiissigem Alkali kalt oder warm mit ChI or 
oder Alkalihypochloriten bis zum Eintritt der sauren Reaktion und fallt die erhaltenen chlorierten 
OxydationsprOdukte aus der Reaktionsfliissigkeit mit Sii.uren aus. Die Produkte. ~terscheid~.n 
sich wesentlich von denen der D. R. P. 104108 und 118606 (Chlor- und Bromelweil3stoffe fur 
therapeutische Zwecke) und von den ill Zeltschr. r. physiol. Chem. 19cij, 470 beschriebenen iihn
lichen Prii.paraten. (D. R. P. 202791.) 

Zur Herstellung eines krii.ftig wirk.enden festen Sterilisationsmittels von der Formel KJCl,~. 
vermischt man eill Chlorat mit Chlor und Jod oder Stoffen, die mit Chlorgas und Siure Jod fre!
geben, in del" KBlte, unter Druck, in einem geschlossenen Raum, im Dunkeln und bewirkt die 
Utnsetzung dann gegebenenfalls durch Erhitzen. (D. R. P. 820 796.) . 

Das desinfizierende Waschmittel "V are kin a" 1St nach Selfeos.-Ztg. 1918, 160 eine wii.sser~e 
LOsung VOll Eau de Javelle, das ist eine alkalische LOsutlg von unterchlorigsaurem Natron, die 
man aus Chlorkalk und Soda bereitet. - Vgl. Bd. II [268]. 

Antiformin ist eine Art Eau de Javelle und enthalt neben 0,23% Natriumhydrat dieselbe 
Menge freies Chlor, das die bakterientotende und schleimIOsende Eigenschaft ausiibt, ohne ~o!z, 
Gummi oder Leder anzugreifen ... (PiorkowskI, Pharm. Ztg. 1909, 667.) - Fiir die PraXIs 1St 
eine 0,02proz. HypochloritlOsung, die dem Gehalt nach einer 3,6proz. AntiforminIosung ent· 
spricht, vollkommen ausreichend; die Grenze fiir die keimtotende und entwicklungsheromende 
Kraft lie~t bei einem Gehalt von 0,055% wirksamem Chlor. 

Die Vor- und Nachteile des Antiformins (der dicken Fliissigkeit, die etwa 9% Atznatron und 
6% Natriumhypochlorit mit 5% wirksamem Chlor enthiUt) erortert F. Eckart, Zeltschr. r. Brau
we.. 1921, 170. 
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'Ober "Antiform in" als Desihfektionsmittel fiir Fices siehe Deslnfektion 1910, 1. 
Untersuchungsergebnisse und Angaben iiber die Verwendung der Hypochloritlauge und des 

Antiformins veroffentlicht O. E. Rasser in Chem.-Ztg. 1923, 37. 
Zur Stabilisierung einer durch Elektrolyse von Kochsalzlosung erhaltenen 0,5 proz. Hypo

chloritlOsung (Bd. II (269)] setzt man ihr pro Liter 0,5% Borax oder 0,2 g A.tznatron zu. Liese 
so stabilisierte Daklnsche Losung soll ebenso wie lavellsche Losung, wie sie fiir den prak
tischen Zweck der Trinkwasserdesinfektion vorratig gehalten wird [619], urn betrii.chtIiche 
Chlorverluste zu vermeiden, in hoohstens 5 proz. Starke in dunklen Flaechen aufbewahrt welden, 
in denen sie sich einige Monate lang hii.lt. In wirksamem Zustande geben diese Desinfektions
fliis",igkeiten mit der alkoholischen Losung von Phenolphthalein, nicht aber mit dem trockenen 
Indicator, ein deutliches Rot. (Ref. in Zentr.-BI. 1920, IV, 676.) 

In Pharmaceutical loum. 1919, 636 bringt E. I. Hart in tabellarischer Anordnung Mengen
angaben zur Erzeugung einer in der Konzentration der Daklnschen Losung entsprechenden 
Hypochloritlauge. 

Diese Losungen mit einem Gehalt von 0,26% freier unterchloriger Sii.ure eignen sich nach 
Th. Rettie vor alIem zur Behandlung schwer infizierter Wunden, so z. B. das E usol, die 25 proz. 
wii.ssrige LOsung des E u pad s, d. i. ein Gemisch gleicher Teile Bleichpulver und Borsii.ure. 
Nach anderen Angaben filtriert man zur Herstellung von E usol eine wii.hrend 8-12 Stunden 
stehengelassena Suspension von im Gehalt gensu bestimmtem Cnlorkalk in der halben anzu
wendenden Wassermenge und setzt dann dem Filtrat die in der zweiten Hii.lfte des Wassers gelOste, 
zur Zersetzung des gelOsten Calciumhypochlorits und zur A~ii.tti~ des p-eJOsten Kalkhydrates 
theoratisch notigfl Menge Borsaure hinzu. (Zentr.-BI, 1919, II 629 u. 1920, 474.) 

Zur Bereitung haltbarer Bleich- und Desinfizierlosungen schiittelt man 1 TI. festes basisches 
Magnesiumhypochlorit und 3 Tl. Natriumcarbonat mit Wasser und erreicht so unter Zer
setzung des Hypochlorites durch die primar entstandene Bicarbonatlosung, daJ.l in etwa 4 Tagen 
90% des vorhandenen aktiven Chlors, das nunmehr keine atzende Wirkung mehr hat, in die 
mebrere Wochen bestiIDdig bleibende Losung iibergegangen ist. (D. R. P. 336837.) VgI. Bd. II 
[266). 

Zur Herstellung eines festen, tablettierbaren Hypochloritpraparates, das sich fiir Des
infektionszwecke oder zur Reinigung von Acetylengas (Bd. IV [106]) eignet, preJ3t man ein 
Gemenge von Chlorkalk und rkystallisiertem Natriumsulfat im trockpnen Zustande in Formen. 
Es bildet sich so durch doppelte Umsetzung Natriumhypochlorit und hydratisiertes Calcium
sulfat, ein ii.uJ3erst luftbestii.ndiges, dichtes, hochpro~ntiges Gemenge von hoher Wirksarr.keit. 
(D. R. P. 140 746.) 

Zur Herstellung von festem Alkalihypochlorit leitet man unter sorgfaltigem Umriihren die 
feuchte Mischung von kohlensii.urefreier Luft und Chlor in gepulvertes Natriumhydroxyd. (D. R. P. 
338962.) 

Zur Gewinnung von bestii.ndigem, festem Calci umhypochlorit, daJ3 mit Salzsiure 80 bis 
90% wirksames Chlor entwickelt, dampft man filtrierte, aus Kalkmilch und Chlor erhaltene 
ChlorkalklOsung bei moglichst niedriger Tpmperatur im Vakumn oder moglichst schnell bei hoher 
Temperatur, jedenfalls so, da.13 Zersetzung vermieden wird, ein, treoot das krystallisiert ausfaller.de 
Salz durch Filtrieren ab, wischt es und trocknet es im Vakuum. (D. R. P. 188624.) Ein der
artiges, besonders fiir hei.l3e Gegenden bestimmtes Calciumhypochlorit-Bleichpulver, das 30-40% 
A.tzkalk enthilt, wodurch es durch Feuchtigkeit schwieriger angegriffen und I1'ehrere Wochen 
gebrauchsfertig erhalten wird, ist unter dem Namen H y p 0 r i t im Handel. (Zentr.-BI. 1919, 
1V,282.) Nach P. Michaelis ist jedoch Hyporit ein bestandiger wei.l3er Chlorkalk. der 
neben sehr wenig rpinem Kalk und wenig Calciumchlorid 80% wirksames Chlor enthii.lt und in 
Wasser fast vollig klar IOslich ist. (Zentr.-BI. 1919, II 680.) 

Urn Calciumhypochlorit in haltbare Tablettenform iiberzufiihren mischt man es mit eben
falls vOllig trockenem, feingemahlenem Tafelsalz in Mengenverhii.Itnissen so, da.13 ein Zehntel des 
Gesamtgemisches des Gemenges aus wirksamen Chlor besteht. (D. R. P. 338117.) 

Die Anwendung der unterchlorigsauren Ton e r deals Mittel zurn Bleichen und Desinfizieren 
empfahl schon Orlolo in Polyt. Zentr.-BI. 1860, 799. 
. 'Ober die Verwendung von Tonerdesulfat als Desinfektionsmittel - seine WirkungsweistJ 
1S~ ihnlich jener des Chloral urns (D. R. P. 70232) - siehe A. Tedesco, Chern. Ind. 1879, 104. 
DIe Yerwendung von Chloraluminium als fii.ulniswidriges Mittel wirCl schon in D. Ind.-Ztg. 1870,462 
vorgeschlagen. 

Ein Desinfektionsmittel ihnticher Art besteht nach H. A. Tilden, Ber. d. d. chem. Ges. 1872,.,~1, 
RUS einem evtl. wit etwas Jod versetztem Gemenge von Brom- und ChIoraIuminium. u her 
Jodtinktur s. [6461. . . 
. Unter den Chlorderivaten des Methans, A.thaIlR und A.thylens ist das Chloroform hmSlcht
h~h der antiseptischen Wirkung allen anderen iiberlegen. Ibm am nii.chsten kommt als Kower
Vlyerungpmittel fiir FleiFlch. Blut u. dgl. das Trichlorii.thylen. (Blochem. Zeltschr. 1920, 191). 

gl. Bd. IV (676), [686). 
Das in molekularer Form schwierig zu handha bende B rom kaoo dadurch in eine Desinfek~ions

zWecken dienende Masse iibergefiihrt werden, da.13 man das Halogen von der 5-6fachen G.ewlChts
renge Kieselgur auf~augen li.l3t. In D. R. P. 21 644 ist ein Apparat beschrieben, der dIe Regu
Ierung der Bromabgabe aus dieser Masse gestattet. 
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"Ober Desinfektion von Gebii.uden oder Schiffen mittels Eromdampfes siehe die Angaben 
und die Beschreibung des zugehorigen Apparates in D. R. P. 26710 und 83 .. 268. 

Zur Herstellung eines geruchlosen Desirofektionsmittels werden nach O. P. Anm. 1067/07 
losliche Fluoride oder Silico fl u 0 rid emit Al4alihydroxyden und Boraten vermischt. 

Mikrobentotende Mittel erhii.1t man nach O. P. Anm. 6708/07 aus Borfluoriden mit sauren 
Salzen mehrbasischer Sii.uren. 

Fiir Desinfektionszwecke in der Giirungsindustrie, aber auch in der Landwirtschaft und Technik 
eignet sich ferner in hohem MaJ3e das besonders in 50° warmer LOsung wirksame P yri ci t von der 
Zusammensetzung NaHSO,. HIO. NaFBFs ' NaF. Die wirksamen Bestandteile geben in wiisse
riger LOsung FluJ3sii.ure, Borsii.ure, Borfluorwasserstoffsaure und hochmolekulare, Bor und Fluor 
enthaltende komplexe Sii.uren. (C. Rudolf, Zeitschr. I. Brauw. 1918, 90.) 

tfuer Montanin s. [676]. - Vgl. auch [61811.], Bd. n [26711] u. Bd. IV [486]. 

660. Andere anorganische Desinfektionsmittel, Schwefelverbindungen, Siiuren, 
Wasserstoffsuperoxyd ist in der Kii.lte und in neutraler LOsung wenig wirksam, wohl 

aber in sauerer LOsung und zusammen mit Alkali. In letzterem Falle zersetzt sich das Superoxyd 
jedoch so schnell, daJ3 es fiir die Praxis als Desinfektionsmittel nicht in Frage kommt. Besonders 
wirksam ist das Wasserstoffsuperoxyd bei hoherer Temperatur. Es vernichtet z. B. bei 37° schon 
i.-l kurzer Zeit die widerstandsfii.higsten Sporen, so daJ3 es in der Chirurgie, fiir die Hii.ndedesinfek
tion, aber auch fiir Mundwii.sser als wertvolles Desinfektionsmittel um so mehr in Betracht kommt. 
aIs seine Anwendung keine fremden Bestandteile zufiihrt. (Fr. Croner, Zeltschr. I. angew. Chern. 
1909, 1142.) . 

Nach Zeitschr. I. Hyg. 1909,62 kommt eine 0,1 proz. WasserstoffsuperoxydlOsung bei Gegen
wart von 3 % Essigsii.ure in der Wirkung ungefii.hr einer 2-3 proz. LysollOsung gleich. Die Gegen
wart von EiweiJ3korpern beeinfluJ3t die Desinfektionskraft nur wenig. 

A1s Desinfektionsmittel fiir Wunden und Verbii.nde eignet sich das Wasserstoffsuper
oxyd allein kaum, da es sehr rasch zersetzt wird. Man setzt ihm daher Stoffe wie Carbolsaure. 
SalicyIsii.ure, Naphthol, Thymol. Glycerin. Zinkchlorid. Formaldehyd oder Alkohol zu. die sieh 
einerseits gegen das Wasserstoffsuperoxyd indifferent verhalten und andererseits nach dessen 
Zersetzung zuriickbleiben und dann ihre Wirkung ausiiben. (D. R. P. 91 286.) 

Zur Herstellung eines desinfizierendml. blutstillenden. starken und bestii.ndigen Sc.haum 
gebenden Rasier- und Waschmittels preJ3t man Seifenpulver fiir sich allein oder mit Kata· 
lase (aus Leber oder anderen tierischen Organen gewonnen) oder mit einem anderen Katalysator 
in Form eines Hohlzylinders und fiigt in diesen Hohlraum einen mit Pergamentpapier oder Stearin
sii.ure isolierten Stift von passender GroJ3e ein. der aus Perhydrit (aus Wasserstoffsuperoxyd
Carbamid nach Tanatar) besteht. Das auch zum Desinfizieren der Hii-nde oder zu operierender 
Korperteile geeignete Prii.parat wird zur Verhiitung seiner Zersetzung durch Luftfeuchtigkeit in 
luftdicht schlieSenden Glasrohren aufbewahrt. (D. R. P. 297666.) 

Zur Herstellung einer haltbaren. stark keimtOtend wirkenden Ozon und Sauerstoff ent
haltenden WasserstoffsuperoxydlOsung sattigt man eine mit 0.7-0.8% Kochsalz versetzte 3pro~. 
LOsung von chemisch reinem Wasserstoffsuperoxyd bei 0--2° mit Sauerstoff und verspriiht Sle 
zur Sii.ttigung mit Ozon in einem mit Ozon unter Druck gefiillten Behii.lter. Die so erhaltene 
ii.ui3brst haltbare StammlOsung wird im Verhii.ltnis 1 : 3 mit Wasser verdiinnt und eignet sich dann 
z. B. dazl1, um verdorbenes Fleisch wieder genu13fiih~ zu machen. (D. R. P. 297886.) 

AUCh das durch Einleiten von ozonisiertem Sauerstoff in 01 erhaltene Ozonol soIl slch dureh 
hervorragende antiseptische Eigenschaften auszeich~n. (D. R. P 66892.) 

Zur Herstellung von ozonhaltigen Fliiss~keiten leitet man nach Chem.-Ztg. Rep. 1909, 61}0 
Ozon bei 20° durch gereinigten Paraldehyd. DIe LOsung, die auf 100 Vol.-Tl. 320 Vol.-Tl. Ozo.n 
enthiilt, ist wochenlang ohne Ozonverlust haltbar, zur besseren Fixierung des Gases wird Sle 
vorteilhaft mit Fetten oder a.hnlichen Stoffen gemischt. - Vgl. Bd. IV [101]. 

Kalter Alkohol absorbiert sein 300faches Volumen schwefligsauren Gases. Die Losung 
kann mit Erfolg zu Desinfektionszwecken verwendet werden. (Polyt. Notizbl. 1871, Nr. 18.) 

"S ulfozon" ein Desinfektionsmittel und Vernichtungsmittel kleiner Parasiten, wird ~us 
Schwefelblumen hergestellt, die man in einem geschlossenen Raum auf Brettchen ausbreltet 
und dadurch mit Schwefligsii.uregas sii.ttigt, das man in demselben Raum Schwefelblumen ver
brennt. (Roberts, Polyt. Notizbl. 1878, Nr. 16.) 

Salzgemische, die beim Feuchtwerden Schwefeldioxyd entwickeln und sich daher zu D~s
infektions- und Sterilisationsmitteln eignen, bestehen aus Sulfiten oder Bisulfiten der Alkahe.n 
oder alkalischen Erden mit Alkalibisulfaten und einem Feuchtigkeit anziehenden Mittel, ~I8 
Zink- oder Calciumchlorid. Diese Salzgemische geben die schweflige Saure nur sehr allmahheh 
abo (D. R. P. 80844.) . 

tiber die Eignung der Sauerstoffverbindungen des SchwefeIs als Desinfektionsmittel sI6he 
E. P. 141661 und 161489. 

Nach D. R. P. 88068 Bollen sich aromatische Sulfinsii.uren des Benzols, Toluols, Xylols 
oder Naphthalins als Konservierungs- und Desinfektionsmittel eignen. . 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1911, 798 wird Borntragers Desinfektionsmlttel 
aus zwei Pulvern hergestellt. Das eine besteht aus 1 TI. Gips und 1 TI. Natriumnitrit, das andere 
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aus 1 Tl. Gips und 2 Tl. Natriumbisulfat. Die Mischungen werden fiir sich geschmolzen, gepulvert, 
vor dem Gebrauch vermengt und mit Wasser befeuchtet; sie miissen trocken aufbewahrt werden, 
do. sich bei Gegenwart von Feuchtigkeit salpetrige Siure entwickelt, die die desinfizierende 
Wirkung ausiibt. 

Eine eigentiimliche Desinfektionspaste oder -seife, die man, zmn Gebrauch in kleine Stiick
chen geschabt, als Waschpulver verwendet, besteht na.ch Hager, Dingl • .Journ. 202,309 aus einem 
verkochten Gemenge von 10 Tl. weil3em Ton, 100 Tl. Wasser und 2,5 Tl. Salpetersiure; na.ch 
einigen Tagen entfernt man die Fliissigkeit, versetzt den Riickstand mit 5 Tl. gepulvertem Kalium
perma.nganat und trocknet die Masse schlieLllich an einem warmen Orte. 

Sehr bea.chtenswerte Hinweise auf die desinfizierenden und antiseptischen Eigenscha.ften 
des Kali umbichromats gibt LauJorrols, .Jahr.·Der. f. chem. Tecbn. 1877, 868. Bier wird z. B. 
durch Zusatz von 1/1000 Tl. Bichromat nicht sauer. Fleisch, das man 3 Monate in einer w8.sserigen 
LBsung von Kaliumbichromat liegen lieLl, wurde allerdings gegerbt und sa.h iuLlerlich aus wie 
Guttapercha. 

Das Desinfektionsmittel "Sinodor" besteht na.ch D. B. P. 18090 I!oUS basisch essigsaurer 
Magnesia.. 

Nach D. R. P. 9790 und 10488 eignet sich in ii.hnlicher Weise wie die essigsaure Tonerde 
zu Desinfektionszwecken die Doppelverbindung der Tonerde mit Essigsii.ure und Wein-, Milch
oder Citronensiure. 

In D. R. P. 20918 wird aJs Desinfektionsmittel das durch AuflOeen von Tonerdehydrat in 
einem Gemisch von Ameisen- und Essigsiure gewonnene Gemenge von essigsaurer und ameisen· 
sa.urer Tonerde empfohlen. 

Ale Desinfektionsmittel eignet sich eine Mischung von Kainit oder anderen hygroskopischen 
Salzen mit Permanganat und Natriumformiat. Setzt man iiberdies Kalk und Phosphorsiure zu, 
so erhii.lt man ein Diingemittel.' (D. R. P. 311122.) - VgI. (Bd. IV [237] u. [228]). 

Borsaure und ihre Salze, die zur Konservierung der Nahrungsmittel hervorragende Dienste 
leisten (Bd. IV [678]), sind zur direkten'Verwendung als Desinfektionsmittel wegen ihrer sehr 
geringen ba.ktericiden Wirkung vollig wertlos .. Nach A. P. 1086 193 setzt sich ein antisep
tisches Mittel zusammen aus einem Gemenge von Kalkmilch, Soda, Borsiure und Alu
rniniumsulfat. 

Zur Erhohung der Wirksamkeit iiblicher Desinfektionsmittel, wie Natriumnuorid, Sublimat 
und Formaldehyd setzt man diesen Mitteln Derivate, z. B. das Natriumammoniumsalz der Lami
narsiure in einer Menge zu, deren Sterilisierung durch das vorhandene Desinfektionsmittel 
hewirkt 'Y'ird, wobei dieses in geringem tlberschu.13 bleiht. (D. B. P. 822 739.) 

561. Ketone, Alkohole, Naphthalin und seine Abkommlinge. 
Eine desintizierende Seife von hoher Wirksamkeit entsteht na.ch D. B. P. 24& 128 aus 270 g 

halbfester Kolophoniumkaliseife und 130 g fester Cocosolseife durch Zusatz von 600 g Fenchon. 
Die Emulsionen dieser fliissigen Seife mit Wasser sind im a.llgemeinen gut haltbar. Oder man 
verarbeitet 2 Tl. medizinische Kaliseife und 1 Tl. FAnchon und erhii.lt ein Produkt, das sich in 
der 1,5fa.chen Wassermenge klar lOst und 1 : 150 mit Wasser verdiinnt Colibakterien schneller 
ahtOtet als eine 1 proz. w8.sserige Carbolsii.ureIOsung. Aul3er als Desinfektionsmittel dient die 
fliissige Seifenlosung als Reinigungsmittel fiir Flecken in Kleidern, ferner als Entfernungsmittel 
fiir eingetroc~ete Olfarbe und Lacke und als Biiderzusatz fiir Rheumatismuskranke und zur Be
handlung von Hautausschlii.gen. - S. die betreffenden Kapitel. 

Das Desinfektionsmittel "Ozona ton" besteht nach VlertelJ.·Schr. f. prakt. Pharm. 1911, 
Nr. 4 aus je 1 g Benzoeharz, Toluba.lsam, Bergamotte- und ZimtOl, 25 g EucalyptusOl und 250 g 
Terpentinol. 

Zur Ausniitzung der baktericiden Wirkung des Terpineols (in Konzentrationen von 1 : 10, 
I : lOO und 1 : (00) fUhrt man den Kohlenwasserstoff am besten dadurch in wasserlOsliche Form 
iiber, daLl man ibn einer gewohnlichen Grundseife beimengt. (D. B. P. 207 676.) 
. Nach D. R. P. 264 129 erhilt man Seifen von stark desinfizierender Wirkung, wenn man 
Ihnen Terpentinol oder ahnliche pinenhaltige RohOle einverleibt, die vorher der Einwirkung 
von Sauren (Essig- oder Borsiure) ausgesetzt wurden. Diese Saureprodukte der Ole (Es~r) 
werden zweckmal3ig durch eine dem Sa.uregehalt genau entsprechende Alkalimenge verseift, 
wenn man es nicht vorzieht, die Saureprodukte mit den Ausgangsmaterialien der Seifenfabrikation 
gleichzeitig zu verarbeiten, wobei Seifenbildung und Verseifung der Ester in einem Arbeitsvorgang 
vor sich gehea. Die Seifen konnen weitere Zusitze von Schwefel, Formaldehyd usw. erhalten. 
- V gl. [468]. 

Uber wasserigen Alkohol als desinfizierendes Agens a.llein oder mit anderen Desinfektions
mitteln siebe A. Deyer, Zeltschr. f. Hyg. 1911, 226. Allen anderen Desinfektionsmitteln iiber
legen ist na.ch dem Verfasser der Jodalkohol, ebenso ist Chlormetakresol geeignet, auch in 
g~ringer Menge die Alkoholwirkung zu unterstiitzen, allerdings auch nicht annihernd in dem MaJ.le 
Wle das Jod. Besonders hervorhebenswert ist die Tatsa.che, daLl Alkohol in 70proz. Konzen
tration 30mal starker desinfizierend wirkt als in 60proz. und mehr als 40mal starker als in 
80proz. Ko~ntration. Absoluter Alkohol scheint bei AusschluLl jeder Feuchtigkeit direkt kon
servierend auf Bakterien zu wirken. Eau de Cologne wirkt starker alB Alkohol von entsprechen
der Konzentration, diese Wirkung scheint mit dem Altern des kolnischen W8ISSers zuzunehmen. 
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Nach E. Frey, D. med. Wochenschr. 1912, 1888, beruht die stark baktericide Wirkung des 
70 proz. Alkohols darauf, daJ3 er in dieser Konzentration das Maximum seiner koagulierenden 
Wirksamkeit gegeniiber dem trockenen EiweiJ3 entfaltet. 

Nach Wiener med. W ochenschr. 1910, 1688 wird die Wirkung des absoluten Alkohols bei der 
Alkoholhindedesinfektion durch Verbindung mit einer Seife verstiiorkt. Eine solche feste Alkohol
paste, die durch Vermischen von 86 Tl. absolutem Alkohol mit 14 Tl. Kernseife hergestellt wird, 
gelangt ala "Chiralkol, fettsaure Alkoholpaste", in den Handel. [677]. 20 g dieser Seife sind 
innerhalb 5 Minuten in die Hinde verrieben von gleicher Desinfektionskraft wie 150 cern absoluten 
Alkohols. Vgl. G. WoW, Chem. Ind. 1911, 668. . 

Zur Desinfektion und zur Bekimpfung von schidlichen Pilzen und Insekten beniitzt man 
die stark antiseptische Wirkung der in Wasser unlOslichen und darum mit Seife oder SeifenlOsungen 
emulgierten Heptyl- und Oktylalkohole, besonders jener. die die Hydroxylgruppe am ersten 
oder zweiten Kohlenstoffatom tragen. (D. R. P. 287408.) 

Zur Desinfektion und zur Bekimpfung von Schiidlingen emu1giert man 30 Tl. RicinusOl
oder Harzseife mit 30 Tl. Benzylalkohol (oder Fenchylalkohol), oder mit der entspre
chenden Menge der Halogenabkommlinge dieser Alkohole, 35 Tl. Wasser und 5 Tl. 95 proz. 
Sprit. Man erhiiJt klare SeifenlOsungen, die nicht den durchdringenden Geruch z. B. der Lysol
prii.parate basitzen. Das erhaltene fliissige Produkt tOtet in 1 proz. LOsung innerhalb 10 Minuten 
Colibacillen, in 3proz. LOsung innerhalb 5 Minuten Streptokokken. In ii.hnlicher Weise kann ein 
Gemenge von 30 Tl. 40proz. Sesamolseife, 15 Tl. Fenchylalkohol und 55 Tl. Wasser verwendet 
werden. (D. R. P. 297887.) 

Fiirbringer, Berl. kiln. Wochenschr.1882, Nr.lO; hielt das Naphthalin noch fiir das billigste 
und baste nichthygrOBkop~he Strsumittel fiir Aborte und Krankenrii.ume an Stelle der CaJ:'bol
prii.parate, wii.hrend es in Wirklichkeit nu,r desodoriert. 

Zur Herstellung eines wasserlOslicben angenehm riechenden Desinfektionsmittels chloriert 
man Naphthalin bis zur Gewicht8zunahme von 40-50%, befreit das fliissige Produkt mittels 
Lange von Salzsii.ure und lOst 124 Tl. des ChlornaphthaJins in einer LOsung, die man erhiiJt, wenn 
man lOO Tl. des bis zur Gewicht8zunahme von 50% chlorierten Produktes aus Leinolsii.ure mit 
223 Tl. 30proz. Kalilauge bis zur Wasserloslichkeit erwii.rmt. (D. R. P. 188 888.) 

Nach D. R. P. 282948 werden ala Desinfektionsmittel zweckmii.llig halogenierte Naphthole
mit hoohstens 4, Halogenatomen verwendet. Man lOst sie in Alkohol, Olen, Fetten oder Seifen 
oder verwendet sie als Emulsion. 

Zur Herstellung vQ,tl Desinfektionsfliissigkeiten lOst man nach D. R. P. 184798 1- oder 
2 - N a ph tho I unter Sodazusatz in Wasser auf. In diesen LOsungen ist das Naphthol n.ur mecha
nisch gelOst, so dallsie starker desinfizierend wirken als Naphthol und Atzalkali. Die Desinfektions
mittel sind iiberdies ungiftig und fast ~eruchlos; sie entfalten ihre gro.l3te Wirkung, wenn man 
gleiche Teile ihrer Kom,POnenten verm18cht. IX-Naphthol wirkt iibrigens bedeutend starker wie 
'-Naphthol und ist weruger giftig wie dieses. 

Die Herstellung der als Desinfektionsmittel verwendbaren tetrahydrierten Naphthole und 
Napht.halinsu1fosii.uren aus Tetrahydronaphthalin ist in D. R, P. 299808 beschrieben. -
Vgl. [88], [129]. 

562. Halogenkohlenw8sserstoffe, Basen, Teerprodukte. 
Nach D. R. P. 288 882 beniitzt man als wirksames Desinfektionsmittel, dessen Kraft jene 

der gesii.ttigten Ha1ogenkohlenwasserstoffe bei weitem iibertrifft, eine LOsung von Dichlor
ii.thylen in Wasser, Alkohol, Aceton oder anderen LOsungamitteln. Es lOst sich in einer Menge 
von 0,7 g in lOO g Wasser von 25°, die hoher halogenisierten Derivate besitzen eine Loslichkeit 
von 0,1-0,3%. Nach Zusatz D. R. P. 271 782 erhiiJt man ein in Wasser zu einer 0 palisierenden 
Fliissigkeit 100liches Desinfektionsmittel durch Vermischen von 5 kg 80proz. ricinolsaurem 
Kali mit 5 kg Dichlorii.thvlen bzw. durch LOsen des letzteren mit Seifen unter Zusatz von Sal zen, 
Aceton, Alkohol oder dgf. und erhiiJt so wasserlOsliche Desinfektionsmittel von hoher Wirksam
keit. Man emulgiert z. B. 2,5 kg Dichlorii.thylen mit 7,5 kg einer 20proz. Kaliumricinol-Seifen-
100ung oder dieselbe Menge einer festen Kaliseife mit Tetrachloriithylen, fiigt 75 g AmmoniUJ?
carbonat in konzentriert wii.sseriger LOsung zu uad erhii.lt so Prii.parate, die sich mit Wasser ill 
jedem Verhii.ltnis klar mischen lassen und besonders zur Hindedesinfektion geeignet flind. 

Das Mianin (p-Toluolsulfochloramidnatrium) enthiiJt 25,2% wirksames Chlor, ist geruchlos 
ungiftig und eignet sich deshalb nach Pharm. Zentralb.1921, 479 zur Hii.ndedesinfektion, Wasser
entkeimung und sogar fiir innerlichen Gebtauch. 

ZurHerstellung von Desinfektions- und Konservierungamitteln lOst man nach D. R. P. 116868 
Pyridin in fliissigen, schwerfliichtigen Kohlenwasserstoffen oder in pfianzIichen Olen ~ch 
D. R. P. 118 880 untel gleichzcitiger Beimischuag einer Seifen.iOsung, die das Pyrjdi.1 vor 'cr
dunstung flchiitzt. 

Ober die desinfizierende Wirkung des Chinolins siehe I. Donath, Ber. d. d. ehem. GeB. 
1881, 178 u. 1789. 
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Kresochin, ein Desinfektionsmittel, das sich als Desinficiens fiir Instrumente eignen solI, 
besteht nach Pharm. Zentrh. 1896, 248 aus einer losen Verbindung von etwa 33% Chinolin und 
17% Trikresol. Vgl. D. R. P. 88620. 

Ein anderes Konservierungs- und Desinfektionsmittel erhiiJt man ferner aus 2 Mol. o-Oxy
chinolin, 1 Mol Schwefelsaure und 1 Mol. Phenol. (D. R. P. 73117.) 

Zur Gewinnung von neutral reagierenden olartigen Produkten bringt man die bei der Reini
gung von Rohbenzol und rohem Teerol durch Behandlung mit Alkali einerseits und mit Schwefel
saure andererseits erhaltenen gesattigten Extraktionslaugen im stochiometrischen VerhiHtnis 
zur Umsetzung, wobei man die rohen Extraktionslaugen vorher oder die erhaltenen oligen Mi
schungen nachtriiglich durch Klarkochen, Filtrieren usw. reinigen kann. Die bei Verwendung 
wii.sseriger Fliissigkeiten gewonnene, aus Pyridin und Phenol bestehende Olschicht wird dann 
abgehoben, wiihrend man das Filtrat eindampft und das abgeschiedene Glaubersalz calciniert. 
(D. R. P. 316998.) 

Das Desinfektionsmittel Yatrel!"ist nach den Feststellungen von O. Anselmlno, Apoth.
Ztg. 28, 10, ein beachtenswertes Praparat, das 8-0xy-7-jodchinolin-5-sulfosaure 
enthii.lt. 

Nach D. R. P. 238389 lOst man zur Herstellung eines Desinfektionsmittels 10 kg Methyl
violettbaae, 10 kg Borsaure und 5 kg Phenol in 80 kg Wasser. Die Losung lal3t sich in jedem 
VerhiiJtnis mit Wasser mischen und kann mit verschiedenen Zusatzen versehen werden. Sie 
eignet sich nicht aur fiir medizinische Zwecke, sondern auch zur Grol3desinfektion von Tieren, 
Pflanzen und Gegenstanden aller Art. 

Zur Sterilisation von Gegenstanden und zur Abttitung von Bakterien behandelt man den 
Gegenstand bei Luftgegenwart init der Leukoverbind ung eines eisen- und arsenfreien Teer
farbstoffes unter evtl. Zusatz von Borsaure. (D. R. P. 349283.) 

Auch das Hydroxylamin, eines der starksten bekannten basischen Pflanzengifte, ware 
wohl fiir De&infektions- oder Vertilgungszwecke verwendbar. 

V'ber das Desinfektionsmittel "Pinosol", das samtliche wirksamen Bestandteile des Teeres 
in besonderer Zubereitung enthii.lt, seine Eigenschaften und seine Verwendbarkeit fiir Seifen 
und Salben wird in Pharm. Post 1912, 986 berichtet. 

Die frillier vielverwendete Desinfektionsmasse von C. Siivern bestand nach D. Ind.-Ztg. 1868, 
166aus 100 Tl. geloschtem Kalk, 15 Tl. Steinkohlenteer und 15 Tl. Chlormagnesium. 

V'ber das englische Desinfektionsmittel "Izal", ein Nebenprodukt der Leuchtgasfabrikation, 
siehe Desinlektion 1911, 066. 

Nach Pharm. Ztg. erhii.lt man Luftreinigungsmittel durch Mischen wechselnder Mengen 
von Stoinkohlenteer mit Quillajatinktur oder von Holzteer mit Harzseife. (Seifens.-Ztg. 1911, 474.) 

Zur Herstellung eines Desinfektionsmittels aus Sulfitcelluloseabfallauge wird diese 
nach A. P. 877 414 neutralisiert, im Vekuum bis zum spez. Gewicht 1,3 eingedRmpft und mit dem 
halben Gewicht Kohlenteerkreosot vom spez. Gewicht 1,1 kriiftig verriihrt. Die klare, nicht
emulp:ierte Mischung wird zum Gebrauch mit Wasser stark verdiinnt. 

Dber Naphthensauren als antiseptische Mittel siehe D. R. P. 179064. 
V'bcr die antiseptischeD Bestandteile des Kr e 0 sot s siehe die Notiz von Charitschkoff in 

Chem.-Ztl!'. 1913, 1464. 
Das unter dem Namen Phosote als Desinfektionsmittel dienende Kreosotpraparat erhii.lt 

man dUrch kaltes Vermischen einer Losung von 37 Tl. Kreosot und 12 Tl. Atznatron in 135 Tl. 
Wasser mit 153 Tl. Phosphoroxychlorid. Das DesinfektionsOl wird mit Wasser und verdiinnter 
SOdalOsung gewaschen und schliel3lich getrocknet. (F.. P. 26946/1897.) 
. Nach D. R. P. 237028 erhalt man ein kosmetisches Praparat aus Holzteer, wenn man diesen 
m schmelzende, krystallwasserhaltige Alkalisalze, dercn Schmelzpunkt wie z. B. jener der Krystall
soda etwa bei 100° liegt, eintragt. DaR von den braunfiirbeaden Bestandteilen des Teers befrpite 
I!odukt wird, urn es vollstandig zu reinigen, mit Permanganat oder Wasserstoffsuperoxyd oxy
dlert; es hat aIle kosmetisch wertvollen Eigenschaften des Holzteers behalten. 

. Nach D. R. P. 237340 werden therapeutisch wichtige, wasserlosliche Teeradsorptionsver
bmdungen, die Eiweil3 einschliel3en, erhalten, wenn man beispielsweise in eine Losung von 10 kg 
Albumin in 200 kg WasRer und 5-10 kg 20proz. Natronlauge, 10 kg Fichtenteer eintriigt. Nach 
erfolgter Losung wird stark verdiinnt, mit Essigsaure gefallt, der Niederschlag mit Wasser ge
w~schen, in Natronlauge gelOst, die Losung evtl. dialysiert und eingedampft. Diese DesinfektioIl.'l
nuttel unterscheiden sich von den ii.hnlichen K re s a I bin end urch ihre WasserlOslichkeit und ihren 
Gehalt an Teer als solchen, nicht als Teerol. 

563. Phenole, neutrale Losungen. Phenol- Quecksilberdoppelsalze. 
Das Phenol ist in der ii.lteren Literatur haufig als Steinkohlenteerkreosot bezeichnet, Braun- . 

kohlenteerkreosot ist das diesem Teer mit Atzlauge entziehbare Phenolgemisch, Holzteerkreosot 
der Hauptsache nach ein Gemenge von Guajacol und Kreosol (Brenz- und Homobrenzcatechin
methyIMher). Nur das Steinkohlenteerkreosot gelatiniprt mit Kollodimn, nicht aber das Buchen
holzteerkreosot; es unterscheiden sich demnach beide Kreosotarten auch in ilU'em physikalischen 
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Verhalten, eine Tatsache, die bei der Herstellung von Desil;lfektions- und Heilmitteln wichtig 
ist. (Pharm. Zentrh. 1867, Nr. 18.) 

Urspriinglich kam die Carbolsa.ure in Form von mit der Phenolli:isung impra.gnierten Sa.ug
pappen (Desinfektionstabletten) in den Handel. (Dingl. Journ. 202, 809.) 

Der Wert der Phenolabkommlinge als Desinfektionsmittel beruht vor allem auf dem geringen 
Einflu13, dem sie durch reduzierende und oxydierende Kra.fte seitens Lebewesen ausgesetzt sind, 
sie biiJ3en jedoch in Gegenwart von viel Eiweill an Desinfektionskraft ein. . 

Zur Geschichte der Anwendung reinw8.sseriger Kresolli:isung veroffentlicht H. Noerdlinger 
einen Beitrag in Zeltschr. f. angew. Chem; 1894, 166. 

trber Kresole, Kresolseifenlosung~n und ihren Desinfektionswert siehe Rapp, Desinfektion 
1909, 617 u. 643. 

Von den Kresolen ist die Metaverbindung, und zwar in 5proz. LOsung, das stiirkste Des
infektionsmittel und krii.ftiger aIs eine LOsung von Quecksilberoxycyanid in einer Verdiinnung 
1 : 1000. In der Wirkung folgt ihr dann das p-Kresol. (A. J. Steenhauer, Apoth.-Ztg. 81, 299.) 

Nach Rapp stebt das 0 - Kresol dem p-Kresol an baktericider Wirkung mindestens gleich 
und dem m-Kresol nur wenig nach, so da13 es wie seine Isomeren zu Desinfektionszwecken dienen 
kann, um so mehr als es geringere Giftigkeit haben solI als die m-Verbindung. (Apoth.·Ztg. 1907, 
643.) 

Die stii.rkste Wirkung gegentiber Bakterien zeigen wii.sserige Rohkresolli:isungen einer 
Konzentration von 1-1,25%. Bei hoherer Temperatur kann der Gehalt an Kresol ~turgemii.B 
herabg6"letzt werden, so daJ3 man bei 50° schon mit 0,3 proz. LOsungen diesel ben Wirkungen er
zielt. (E. Hailer, Gesundheitsamt 1920, 268.) 

Nach Hiller, Desinfektion 1911, 4, werden Kresole wasserloslich ~emacht, wenn man 
sie in 4-6 Tl. Brennspiritus lost. Die'Li:isung ist in jedem Verhii.ltnis mit Wasser, klar oder 
hoohstens schwach opalisierend, mischbar und unbegrenzt haltbar. 

Nach H. Hammer besitzen neutrale wa.<;serige Kresolli:isungen gegentiber den Kresolseifen 
von Art des Lysols den Vorteil, daB sie mit konzentrierten wii.sserigen LOsungen von s~licylsaurem 
Natron Mischungen gehan, die, ohne einen der Stolfe abzusetzen, mit Wasser beliebig verdiinnbar 
sind und sich durch hohe Desinfektionskraft auszeichnen. Ein geeignetes Gemenge, das zur Losung 
fiihrt, setzt sich z. B. zusammen aus 12 Tl. Natriumsalicylat, 10 Tl. Wassel und 5 Tl. Kresol. 
(Arch. f. Hyg. 12, 369.) 

Zum LOslichmachen von Phenolen oder Kohlenwasserstoffen bedient man sich der sulfo
nierten MineralOle oder HarzOle, die man nach D. R. P. 76182 (vgl. auch 66401 und 66860), 
herstellt und mit dem loslich zu machenden Korper unter Wasserzusatz oder unter gelinder Er
wii.rm.ung verreibt. Nach dem Mischen entfernt xnan das Losungsmittel durch Destillation. 
(D. R. P. 80260.) 

trber die Herstellung von festen wasserli:isliche 1?henole enthaltenden Gemischen aus kom
plexen, schwerli:islichen Phenol-Alkalisalzdoppelverbindungen und organischen Sii.uresalzen, deren 
wii.sserige LOsungen Phenole IOsen, siehe D. R. P. 881 683. 

Dauernd haltbare, klare Kresolbereitungen mit einem Kresolgehalt bis zu 90% erhii.lt man 
mit Verwendung eines Emulgierungsmittels und soviel einer wii.sserigen Li:isung des Salzes einer 

.aroxnatischen Oxycarbonsiure, als zur Erzeugung einer klaren Mischung der BestandteiIe 
erforderlich ist. (D. R. P. 816016.) 

trber die Wirkung des Cellokresols, das neben 20% Kresolen groBe Mengen hoch
molekulare Kohlenwasserstoffe enthii.lt, namelltlich zur griindlichen Desinfektion von Stii.llen, 
und tiber die weitere Verwendung des Prii.parates zur Bekii.mpfung von Pflanzenkrankheiten und 
zur Beseitigung von tierischen Schii.dlingen siehe die Angaben von Brauer-Tuchorze in Chem." 
Ztg. 1921, 97. 

ZurDesod orierung des fUr Desinfektionszwecke bestimmten rohen Trikresols behandelt 
xnan sein Natriurnsalz mit Wasserdampf, entfernt dadurch das riechende Pyridin und bewirkt 
die krystallinische Abscheidung des so filtrierbar werdenden Na,Phthalins. Das Natriumsalz wird 
dann durch Schwefelsiure zerlegt und durch Rektifikation geremigt. (H. C. Hamilton, Zentr.·BI. 
1920, fl, 787.) . 

trber die Herstellung der die Carbols8.ure und sogar die Kresole an Giftwirkung wesenthch 
tibertreffenden Xylenole, die als Zusatz zu antiseptischen Seifen, Tierwaschmitteln, zur U~
krautvertilgung, such zur Herstellung von Kunstharzen dienen konnen, siehe das Referat In 
Zentr.-BI. 1920, IV, 681. 

Nach A. P. 1001964 wird ein Desinfektionsmittel hergestellt durch Destillation eines .Ge
menges von Kresol, das hochstens 10% Phenol enthalt, mit einer konzentrierten, w8.sserlge.n 
LOsung von Kupferacetat, worauf man das DestiIlat mit Aluminiumsulfat behandelt und dw 
entstandene Siure neutralisiert. 

Die Beschreibung der Herstellung von Quecksilberdoppelsalzen der Phenole findet sich 
in D. B. P. 48 689. . 

oM. Phenole in ssuren Losungen (mit ssuren Zusitzen). Pikrinsiure. 
Die Desinfektionswirkung des Phenols und der drei Kresole wird durch Zusatz von OxaI-, 

SChwefel-, Essig-, Wein-, Citronen- und (kaum wirksamer) Bomure in derselben Reihenanord~?ng 
verstirkt. Unter den.reinen Sil.uren (ohne Phenole) il.u13ert die Schwefelsii.ure eine der Oxalsaure 
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iiberlegene Desinfektionswirkung, wahrend Wein-, Citronen- und Essigsaure etwa gleich wirk
sam waren. Die Phenole selbst schiie13lich aul3ern ihre starkste Desinfektionskraft irn m- und 
p-Kresol, o-Kresol und Phenol treten in ihrer Wirkung gegen Staphylokokken zuriick. Auf Grund 
dieser von E. Haller festgestellten Tatsachen ist das Praparat Phenostal (eine Verbindung von 
Oxalsaure mit 2 Mol. Krystallphenol, das sich beirn Stehen an der Luft allmahlich verfliichtigt) 
eine giinstige Desinfektionskombination. (Gesundheltsamt 1910, 600.) 

.Die Herstellung von Desinfektionsmitteln, die Kresol oder Xylenol in wiisseriger Losung 
enthalten und weiter mit hoher siedenden Phenolen des Teeres oder Verbindungen des Naphthalins 
besonders seinen Sulfosauren, gemischt werden, ist in D. R. P. 67842 besehrieben. 

Zur Herstellung von Desinfektionsmitteln verwendet man 0 xa.lsa ure, deren Krystall
wasser man durch Ph en 0 Ie oder ihre Deriva.te ersetzt. Man besprengt z. B. erhitzte Oxalsii.ure 
mit 25% ihras Gewichtes Rohkresol und tablettiert nach einigen Tagen die vollig trocken ge
wordene Masse. Ahnliche Prapru:ate erh8.1t man mit Formaldehyd an Stelle der Phenole. 
(D. R. P. 189460.) 

Nach dem Zusatzpatent verwendet man den hochschmelzenden, nicht hygroskopischen 
Phenol-o-oxalsii.ureester, der beirn LOsen in Wasser in die Bestandteile zerfallt und daher die
selbe Wirkung ausiibt wie diese selbst. (D. R. P. Anm. Sch. 80182, RI. 80 i.) 

Dieses aus 2 Mol. Carbolsii.ure und 1 Mol. Oxalsii.ure bereitete, unter dem Namen Carbol
sauretabIetten in den Handel kommende Desinfektionspraparat ist nicht hygroskopisch, ii.tzt 
weniger als Carbolsii.ure, iibertrifft diese an Desinfektionswirkung um das 4-6faehe und ist aueh 
dem LysoI in dieser Hinsicht um das Doppelte iiberlegen. (H. Schneider, Hyglen. ZentraIbI. 
1908, 201.) 

Zur Herstellung eines sehr wirksamen, in den baktericiden Eigenschaften an das Sublimat 
heranreichenden Desinfektionsmittels, das sich besonders zur Handedesinfektion eignet, da 
es in den angewandten Verdiinnungen keine Atzwirkung ausiibt, la13t man m-Kresol und OXal
sii.ure gemischt in der Kii.lte stehen, bis die anfangs halbfliissigeMasse festgeworden ist. Bei Ver
arbeitung technischer m-Kresole auf sauren m-Kresolorthooxalsaureester entfernt man zunachst 
das Phenol und p-Kresol durch Behandlung des teehnischen Gemisehes mit wasserfreier Oxal
siure und verfii.hrt mit dem Riickstand nach vorliegendem Verfahren. (D. R. P. 229148.) 

trber die Desinfektionswirkung der Phenostaltabletten (Diphenyloxalestel") siehe Zentr.
BL r. Bakt. 1909, 676. 

trber "Phenostal" und "KresoIoxalsaure" siehe auch Chem.-Ztg. Rep. 1910, 207. 
Vgl. Deslnfektion 1909, 487. 

Das Desinfektionsmittel A u to mors ist eine LOsung von Aluminiumsulfat und Kresolschwefel
sii.ure in Wasser und wird durch Behandlung moglichst phenolarmer TeerOie mit Sehwefelsii.ure 
unter Zusatz von saurem Aluminiumsulfat und Tonerdeeisenoxyd erhalten. Das Praparat ist 
identisch mit dem Handelsprodukt Sanatol und als DesinfektionsmitteI der Carbolsaure viel
faeh iiberlegen. (Piorkowski, Zeltschr. f. angew. Chern. 1910, 67.) 

. Nach P. Flemming ist jedoch das Desinfektionsmittel A u to mors als uneinheitliehes wechseln
des Gemenge von Schwefelsii.ure und Kresolschwefelsaure giftig, weniger wirksam wie Carbolsaure 
und neu nur was den Namen betrifft, sonst aber ein Praparat aus bekannt wirksamen Bestand
teilen, die iiberdies in geeigneterer Form wesentlich bessere Wirkungen ii.ul3ern. (Zeitschr. f. 
angew. Chern. 1909, 2046.) Vgl. Pharm. Ztg. 1909, 687. 

Ein fliissiges Desinfektionsmittel, das sieh besonders dureh seine stark desodorierende Wir
kung auszeichnen soli, das , .. Pyrothen", besteht nach den Angaben der herstellenden Firma 
fZentr.-BI. r. Bakt.1912, 266) aus 60 Tl. Kres01, 60 Tl. 60gr8.diger Schwefelse.ure und 15 Tl. rauchen
der Sehwefelsii.ure, wii.hrend dasselbe Praparat in fester Form aus 25 Tl. des fliissigen Praparates, 
6,3 Tl. Zinkstaub, 18,7 Tl. Natriumsulfat und 10 Tl. Natriumsulfit zusammengesetzt ist. Das 
Zink wirkt dann jedenfalls der Herstellungsweise des Praparates nach als Zinksalz. 

Hygienol ist nach Zentr.-BI. 1908, 78 eine Verbindung von Kresol und schwefliger Saure 
uud ist in 5 proz. klarer und geruchloser LOsung einer 2 proz. Kresollosung gleichwertig. 

Nach H. GeSner, Techn. Rundsch. 1908, 668, ist das beste Ersatzmittel fiir Carbolineum, 
das den Vorteil hat, vollig geruchlos, billiger und wirksamer zu sein als die Kresolprii.parate, die 
gewohnliche Pikrinsii.ure, die man nach dem Verfasser am besten in 2proz. wii.sseriger Losung 
al~ Desinfektionsmittel fiir Innenrii.ume in Anwendung bringt. Auf die Verwendbarkeit der 
P!krins~ure als Desinfektionsmittel wurde iibrigens schon von Rob,n, Dingl. Journ. 1861, III, 70 
hmgewlesen. 

Nach O. P. Anm. 8829/01 wird ein Desinfektionsmittel hergestellt aus Kresolseifen durch 
Zusatz von Chlorpi kri n oder von Pikrinsii.urederivaten. 

666. Phenole in alkalis chen Losungen. - Kresoldesinrektionsmittel und -seifen. 
. Die Desinfektionswirkung des Kresols ist in alkalischer Losung um so starker herabgesetzt, 
Je roehr Kresol an Alkali gebunden ist, so da13 diese Laugen, z. B. aus 25proz. Natronlauge und 
Rohkresolen hergestellt und im Verhii.ltnis 1 : 20 in Wasser eingeriihrt (bis sie eine klare 2,5% 
Kresol enthaltende Fliissigkeit biIden), sich praktisch nur zur Desinfektion von Darmausschei
~~en und Abgii.ngen in Krankenhii.usern eignen, wii.hrend sie als direkte Keimtoter, namentlich 
fur Staphylokokken, nicht in Betracht kommen. (E. Haller, Gesundheitsamt 1919, 666.) 
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Unter den zahIreichen Desinfektionszwecken d'ienenden Kresolprii.paraten sind die wichtigsten: 
Solveol, ein Gemisch aller drei Kresole, aufgelOst in kresolinsaurem Natron, ferner Solutol, 
eine AuflOsung von liberschilisigem Rohkresol in 1\atronlauge; Lysol, eine LOsung der Kresole 
in geschmolzener Kaliseife, und schlielllich Saprol, ein Gemisch von 80 Tl. roher Carbolsii.ure 
und 20 Tl. eines TeerOles, das etwa 40-50% Kresol enthii.lt. Dagegen ist nach D. R. P. 70678 
das "Saprol", ein Desinfektionsmittel, das in 0,5proz. Typhusbacillen, in halb so schwacher 
Verdiinnung Cholerabacillen in wenigen Minuten vernichtet, eine AuflOsung von 20% MineralOl 
in 80% roher, 50-60proz. Carbolsii.ure. Vgl. Zeit8chr. f. angew. Chern. 1893, 197 und Archlv f. 
Hyg. 18, 67. 

Ahnlich sind die Prii.parate Krelution, Kremulsion und Segerin (letzteres eine 
Seif.en-m-Kresolmischung in Tablettenform) zusammengesetzt; in Tablettenform kommt auch 
das 75% m-Kresol enthaltende, mit 20% fester Seife tablettierte Metakalin in den Handel, 
dessen Kresolgrundlage, bestehend aus IMol. m-Kresolkalium und 3Mol. m-Kresol, mittels Alkalis 
in eine feste 100liche Doppelverbindung umgewandelt ist. (Seel, Zeit8chr. f. angew. Chern. 1906, 
271.) 

Chemisch iihnlich, jedoch zu anderen Desinfektionszwecken verwendbar ist der wirksame 
Bestandteil des Holzteeres, Kreosot, mit seinen Hauptbestandteilen Guajacol und KreoEol: 
C.H,(OH)(OCHa) bzw. C.Ha(OH)(OCHa)(CHa). (Reitz, Zeit8chr. f. angew. Chern. 1910, 2198.) 

Auch die Produkte Fawestol, Kresotin-Kresol, Sterilin, Kresalid, Kresolkalk, OptikreEOI, 
Triol, Betalysol, Parol, Kresolit und Tetosol sind 5--IOOproz., fettfreie oder fetthaltige, meist 
alkalische Kresolprii.parate, darunter das Parol eine alkalische Losung von Parachlorrnetakresol, 
die sich durch besondere Desinfektionswirkung fiir verschiedene Zwecke, Sterilin z. B. speziell 
zur Ha.ndedesinfektion, eignen .. (Prakt. Deslnfektor 11, 36.) 

Eine KresolseifenlOsung von hervol'ragender Desinfektionskraft erhii.lt man durch Erwarmen 
von 100 Tl. Olein und 200 Tl. Kresol mit 25 Tl. 35proz. Natronlauge und 75 Tl. Wasser oder durch 
Einriihren einer KresolnatriumlOsung aus 200 Tl. Kresol und 25 Tl. der Natronlauge in 100 TI. 
Olein und sofortigen Zusatz von 75Tl. Wasser. In letzterem Falle scheidet sich keine Seife aus, 
und die Herstellung der LOsung ist in wenigen Minuten beendet. Diese Kresolseife besitzt die 
Fii.higkeit, groJle Mengen freier Fettsii.ure zu lOsen und die menschliche Haut nicht schliipfrig 
zu machen. (.D. R. P. 87 276.) 

Eine allen Zwecken geniigende Kresolseife wird nach A. Boos, Referat in Seifens.-Ztg. 
1912,1007, hergestellt durch LOsen von 60 g Atzkali in 30 g destilliertcm Wasser und 30 g Spiritus, 
worauf man 300 g Leinol hinzufiigt, krii.ftig durchschlittelt, die Flasche einige Stunden an einem 
warmen Orte stehen lii.llt, die Fliissigkeit dann mit 120 ccm Wasser verdiinnt und schlielllich am 
nil.chsten Tage mit 500 g Kresol durchschlittelt. Das Prii.parat lOst sich in destilliertem Wasser 
kIar auf. 

Ein festes Kresolseifenpraparat, das neben Alkohol und freiem Alkali Kresol und stearin
saures Natron enthalt, kommt tablettiert unter dem Namen En nan in den Handel und soll gegen
tiber anderen Kresolprii.paraten besondere Vorziige aufweisen. (Wolf, Pharm. Ztg. 1907, 617.) 

Das Rohsolutol ist ein seifenhaltiges DesinfektionsmitteI mit 60% KresoI, das durch seinen 
Gehalt an Kresolnatrium waRserloslich gemacht ist. (Pharm. Ztg. 61, 318.) 

Haltbare DesinfektionslOsungen erhaIt man, wenn man dem sich sonst leicht entmischenden 
Gemenge von Kresol und eingedampfter Sulfitablauge vor dem Kresolzusatz etwa 1% Koch
salz zufiigt. (D. R. P. 886798.) Nach dem Zusatzpatent D. R. P. 839104 benutzt man andere 
Elektrolyte wie Natriumsulfat, Natriumformiat und Fluoride zur Steigerung der Loslichkeit der 
Kresole in eingedickter Sulfitzellstoffablauge. Nach dem weiteren Zusatzpatent D. R. P. 840874 
solI man besonders wirksame Desinfektionsfliissigkeiten erhalten, wenn man den Mischungen von 
Kresolen und eingedickter SulfitzeUstoffablauge naphthensauere oder fettsaure Alkalisalze zu
setzt. Bei Zusatz von 2-5% .dieser Salze liiJ3t sich eine Losung von 40proz. Kresollosung in 
Zellstoffablauge nicht mehr entmischen. 

Uber die Wirkungsweise der KresolseifenlOsungen Kremulsion R und Kresolseifen
losung T extra siehe F. Reich, D. med. Wochenschr. 42, 916. 

566. Kreolin, Lysol (-ersatz), andere Phenolseifen. 
Uber das Kreolin siehe die Mitteilungen von V. Gerlach und R. FriihUng in Zeltschr. f. 

angew. Chern. 1888, 72 u. 107. 
Der Analyse nach enthii.lt das Pearsonsche Kreoli n 56,9 Tl. Kohlenwasserstoffe, 22,6 TJ. 

Phenole, 2,4 Tl. Natrium und 0,4 Tl. Sauren, wahrend das iihnliche Produkt von Artmann einen 
Gehalt von 84,9 Tl. Kohlenwasserstoffen, 3,4 Tl. Phenolen, 0,8 Tl. Natrium und 1,5 Tl. Sii.uren, 
darunter jedenfalls keine CarboIsii.ure, zeigte. (Th. Weyl, Ber. 1889, 188.) Man erhii.lt dieses 
als Desinfektionsmittel zur Wundbehandlung und zum Reinigen der Hii.nde vielfach verwendete, 
relativ wenig giftige Praparat nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1912, 627 (vgl. weitere Vor
schriften in Pharm. Ztg. 1904, Nr. 96) folgendermaLlen: Man verseift 250 Tl. venezianischen Ter
pentin bei 100° mit 70 Tl. 36grii.diger Natronlauge, dampft die Seifenlosung auf 300 Tl. ein und 
setzt ihr 775 Tl. 70-80° warmes TeerOl vom spez. Gewicht 1,030-1,035 zu, das etwa: 2~% 
gemischte Phenole enthii.lt. Man erhitzt dann unter bestii.ndigem Riihren weiter auf 100°, bls .Bleh 
die Oberflii,che bleibend mit einem Hii.utchen bedeckt, filtriert heiLl und lii.Llt abkiihlen. Dleses 
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Pearsonsche Kreolin kann man verbilligen, wenn man den venezianischen Terpentin durch ein 
billiges Harz ersetzt, wenn man also eine Seife verwendet, die man z. B. durch Verseifen von 
200 Tl. Kolophonium mit 90 Tl. 36griidiger Natronlauge erhiiJt. [423.J 

Nach Seilens.-Ztg. 1911, 120 erhiiJt man einen Kreolinersatz durch Mischen von 500 Tl. 
Kresol, 250 Tl. Olein und 150 Tl. Ammoniak; nach dem Erkalten setzt man 50-100 Tl. einer 
20proz. LOsung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff zu und schiittelt durch. Ein Lysolersatz 
wird erhalten durch Zusammenschmelzen von 500 Tl. Kresol und 250 Tl. Kolophonium im Wasser
bade unter Hinzufiigung einer heil3en LOsung von 40 Tl. Atznatron in 85 Tl. Wasser; nach dem 
Abkiihlen setzt man 125 Tl. denaturierten Spiritus zu. Lysol selbst ist eine 50proz. Kresol
losung in Seife und wird aus kresolreichem TeerOl, fettem 01 und Kalilauge, nach anderen An
gaben aus 44--50 Tl. Reinkresol, 20-2~ Tl. linolsaurem Kalium und 2-4 Tl. Glycerin erhalten. 

Nach Techn. Ruudsch. 1907, 848 kann man es versuchen, den Lysolgeruch aus Schrinken 
oder Riumen, die man mit diesem Desinfektionsmittel behandelte, dadurch zu entfernen, dai3 
man eine Schiissel Milch in den Schrank stellt und diesen zuschliei3t; die Milch soll in einiger Zeit 
den o.,ruch vollig aufnehmen. Auch kann man die Holzwinde mit SenfOl oder scharfem Essig 
abreiben oder in dem geschlossenen Raum Wacholderbeeren verbrennen oder man stellt eine 
Schiissel mit Chlorkalk auf, der die Feuchtigkeit und damit zugleich auch die Lysoldii.mpfe an 
sich zieht und festhilt. 

Paralysol besteht nach Apoth.-Ztg. 1907, 1128 aus 75% m- und p-Kresol zu gleichen Teilen 
(als feste Kaliumdoppelverbindungen), 15% Natronseife, 10% Talkum und Bolus (Tabletten). 

Nach einem Referat in Pharm. Zentrh. 1910, 378 erhiiJt man einen Lysolersatz aus einer 
Mischung von 50% Kresol, 25% Olsiure, die mit 5% Ammoniakfliissigkeit (spez. Gewicht 0,88) 
versetzt ist, und 25% Wasser. 

Ein vollwertiger Lysolersatz ist ferner nach W. Schiirmann das Phenolut, eine 40% Roh
!tresol enthaltende kolloidale Kresollosung. 

Ebenfalls brauchbare, wenn auch nicht vollstindige Ersatzmittel fiir Kresolseife sind ferner 
andere Handelspriparate, so z. B. Kresotinkresol, ebenfalls ein seifefreies 50 proz. Kresolpriparat. 
(F. Neufeld und O. Schiemann, Zentr.-BI. 1919, II, 28.) 

Ein stark desinfizierendes Waschpulver gewinnt man nach einem Referat in Seilens.
Ztg. 1913, 896 durch Vermischen einer durch Erhitzen erhaltenen Gallerte von 70 Tl. Schmier
seife und 20 Tl. Carbolsiure mit 80-100 Tl. Kieselgur und etwas Farbstoff. Man erhilt so eine 
feste Masse, die mechanisch und chemisch als Reinigungsmittel wirkt. 

Nach E. Hirschsohn, Pharm. Zeitschr. f. RuRland 1898, 118 kann man eine Mischung von 
100 Tl. Rohkresol oder Rohcarbolsiure, 50 Tl. Kolophonium, 6--8 Tl. Natronhydrat und 12 bis 
16 Tl. Wasser kIar in Wasser IOsen. 

Zur OberfiihrwJg roher Carbolsiure in eine geeignete, nichtmilchige LOsung, die sie fiir 
gewisse Desinfektionszwecke besser geeignet macht, lOst man 10 kg des Phenols nach Techn. 
Bunoch. 1906, 666 unter Zusatz von 2 kg Schmierseife in 200 I Wasser. 

Zur Herstellung V'ln Desinfektionsmitteln lii3t man nach E. P. 4888/1912 die Alkalisalze von 
Phenolen oder ihrtln Homologen in der Kilte auf Glyceride einwirkell. 

Nach D. R. P. 268628 erhiiJt man ausgezeichnete Desinfektionsmittel, wenn man die 
desinfizierenden Stoffe zusammen mit Saponin verarbeitet, das nicht nur die Schiumung und 
daher feine Verteilung der Masse hervorruft, sondern auch stark benetzend wirkt. 

567. Chlorierte Phenole. 

In Zentr.-BI. 1880, 689 wies V. Dianln zum ersten Male darauf hin, dai3 ein Gemisch von 
Phenol mit Chlorkalk wegen seines Gehaltes an chlorierten Phenolen, namentlich an T r i
chI 0 r p hen 0 len, eine wesentlich groi3ere antiseptische Wirkung zeigt als das Phenol selbst. 

Zur Darstellung von wasserlOslichen Desinfektionsmitteln lii3t man z. B. die Losung von 
Pentachlorphenol in kalter Soda oder PottaschelOsung bei gewohnlicher Temperatur auf Fette 
oder Ole einwirken. (D. R. P. 272976.) 

. Auch das in alkoholischer oder itherischer Losung anzuwendende p - Chlorphenol ist durch 
selDe hervorragenden desinfizierenden und antiseptischen Eigenschaften ausgezeichnet. 

. Wirksame Desinfektionsmittel sind femer komplexe wasserlOsliche Verbindungen der Phenole, 
Wle man sie z. B. erhilt, wenn man 38,4 Tl. p-Chlorphenol, 30 Tl. Benzol und 5,6 Tl. Atzkali 
oder 42 Tl. 4-Chlor-3-methyl-I-phenol, 40 Tl. Benzol und 5,6 Tl. Atzkali bis zur LOsung erwirmt, 
worauf man die nach dem Erkalten auskrystallisierende komplexe Verbindung zur Reinigung 
umkrystallisiert. Die so erhaltenen Kresoldesinfektionsmittel zelchnen sich durch besondere Wirk
salllk~it aus. Nach dem Zusatzpatent verwendet man an Stelle der normalen Salze die so. u r e n 
AI~hsalze von Halogenphenolen, lillt also z. B. 30 g RicinusOl, 32,3 g saures p-Chlor-m-kresol
kahulll und 5 g Wasser oder Alkohol oder die entsprechenden Mengen mit Anwendung des aauren 
N~triumsalzes und 8 g Alkohol bei gewohnlicher Temperatur stehen und erhilt eine gleichmii.llige 
Fhissigkeit bzw. eine durchscheinende weiche Masse, die beide in Wasser 10slich sind. Oder 
Ill~n ersetzt die Saize der Halogenphenole durch die entsprechenden Verbindungen der unsub
stltuierten PhenoIe, verarbeitet also 47 g saures p-Kresolkalium mit 30 g RicinusOl und 10 g 
Alkoholoder 60 g des Kaliwnsalzes mit 120 g LeinOl und 20g Wasser. (D. R. P. 247 410,276662.) 
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.Nach einer weiteren Abinderung mischt ma.n chloriertes symmetrisches Xyl enol vom Schmelz
punkt 117° und p-Chlor-m-Kresol vom Schmelzpunkt 66°. Praparate, die nur 15% dieses Gemenges 
enthalten (molekular), zeigen die sechsfache Wirksamkeit der 100proz. CarboIsaure und sind dabei 
ungiftig. ~D. R. P. 800 821.) An Stelle des chlorierten symmetrischen Xylenols vom Schmelz
punkt 117 ka.nn man auch a.ndere chlorierte Xylenole in Mischung mit p-Chlor-m-Kresol 
vom Schmelzpunkt 66° oder anderen chlorierten Kresolen verwenden. Auch m dieser Kombi
nation auBern die Bestandteile wesentlich stii.rkere Desinfektionswirkung als sie ihnen einzeln 
zukoIDID..t. (D. R. P. 802018.) Nach dem weiteren Zusatz ersetzt man die Chlorkresole durch die 
ebenso wirksamen und wasserlOsliche Desinfektionsmittel Iiefernden, nach D. R. P. 247 410 ge
wonnenen komplexen Alkalisalze halogenisierter Phenole. Die LOsungen dieser Desinfektions
mittel in Leitungswasser sind iiberdies viel durchsicht~ ala die dE'r alkalifreien Gemische, und 
auBerdem gel~ die Herstellung wasserlOslicher ErzeugniSse unter Verwendung geringerer Mengen 
(etwa. 66%) Seife. (D. R. P. 808088.) . 

Ein solches Desinfektionsmittel, das Parol, ist eine alkaJische LOsung des I-Methyl-4-chlor-
3-phenols und kommt in 40volumproz. Form in den Handel. Es wird in etwa O,6proz. LOsung 
angewendet und iibertrifft die Carbolsaure wesentIich a.n Wirksamkeit. (T. bgerer, Miinch. 
meL Woehenscbr. 1918, 792.) 

S t r e u f a h i g e desinfizierende Kalksalze der Chlorphenole erhilt man durch trockenes 
Mischen aquivalenter Mangen von PhenolcaJcium und CIilorkaJk. (D. R. P. 808 788.) 

Allen Desinfektionsmitteln ii.hnlicher Art iiberlegen ist auBer dem m-Xylenol vor alIemdas 
Chi or- m- Kresol, von dem in der Praxis meist schon eine 0,25proz. LOsung geniigt, die sich be
sonders, wenn man Alkohol alB LOsungsmittel anwendet, zur HiLndedesinfektion eignet. Es ist 
iiberdies verhiltnismallig ungiftig, da seine tOdliche Dosis 2,5ma.l so groll ist alB die des Lysols. 
(K. LaubeDhelmer, Ref. in ZeltBcbr. r. "DgeW. Chem. 1909, 1848.)· 

Zur Herstellung eines Desinfektionsmittels, das ungiftiger ist und nieht reizender wirkt als 
gewohnIiche KresoIseifenlasung, vermiseht man nach D. R. P. 244 82750 kg bei 66° schmelzendes 
Chlor-m-Kresol mit 50 kg ricinolsaurem Kali in 80proz. LOsung bei 70°. Die resultierende, 
Olige, gelbe Fliissigkeit (E usapyl), die in Wasser und AlkohollOslich ~, solI an desinfizierender 
Wirkung alIe bekannten pheD.Qlhaltigen Desinfektionsmittel iibertreffen. 

Eine 0,4-0,5proz. Grotanlasung (Chlorkresol) ist ebenso wirksam wie aine 2proz. Lysol
lasung, hat allerdings Neigung zum Verharzen, so dall sie nieht auf Vorrat hergestellt werden kann. 
Seit das Grotan in Tabletteriform in den Handel kommt, ist diese Bedingung leicht erfiillbar. 
(K. Siipfte, Miinch. meL Wochenscbr. 1917, 86.) 

Versuche von Bambousek und v. G1Dtt ergaben, dall Grotanlasungen in der iibIichen Kon. 
zentration und Anwendungsart sieher desinfizierend wirken und GebauchsgregenstiLnde, Instru
mente und Waren aus Leder, Gewebe, Gummi und Metall nieht sehadigen. (Chem.-Ztg.88, 221.) 

Zur Herstellung a.ntiseptiseher Verbindungen dureh Chlorieren des so~. Sharpoles, das 
man aus Kohlenteer- oder Hochofenteerkreosot beim Abscheiden der hydroxYlierten Verbindungen 
alB hoehsiedendes Phenolgemisch erhilt, siehe E. P. 171418. 

668. Phenole- (Naphthol-, Stilke-) Formaldehydpriparate. 

Bei geeigneter Leitung der Phenolharzbildung, {98] z. B. durch kiirzeres Erwii.rmen von Phenol
Forma.ldehyd und Alkali unter Druck auf 100°, bJS nach Beendigung der Reaktion der Phenol
geruch verschwunden ist, erhilt man eine rotbraune Fliissigkeit, aus deren gelber wiisseriger LOsung 
mit SiLuren ein pulverfOrmiger, weil3er Korper ausfi.Ilt, der ebenso wie die rotbraune Lasung 
starke a.ntibakterielle Wirkung besitzt und vermage der leichten Abspaltbarkeit von Fonnaldehyd 
als Desinfektionsmittel Verwendung linden kann. Die in saurer LOsung gewonnenen Kon
densationsprodukte von Phenolen, z. B. Kreosot mit FormaJdehyd, sind ffir vorliegenden Zweck 
nicht .verwendbar. (D. R. P. 167 668.) - Vgl. [99). 

Zur Herstellung desinfizierender Emulslonen lOst man nach E. P. 1880/1908 1 kg 
Kolophonium in 1 kg Rohkresol, fiigt 1 kg FormaJdehyd hinzu, erhitzt a.uf 100· und liLl3t langsam 
300 g 20gradige Salzsi,ure zufliel3en. Wenn eine in Wasser gebrachte Probe erstarrt, liLl3t man 
erladten, ,Pulverisicrt. waseht und last das Produkt in Atzalkalien, Aeeton, Alkohol. oder Benzol. 
In Sodalbsung, Terpentinol, Benzin und fetten Olen ist es unlaslich. 

V~. a.uch die D. R. P. 289869, 264 411 und 281989 zur Herstellung 01- und wasserlOslicher 
Phenolliarze, ferner die ebenfalls antiseptisch wirkenden Holzteer-(kreosot-)Formaldehydharze 

[l04~ur Herstellung von pulverformigen. unlaslichen, Farmaldehyd abspaltenden Desinfektions
mitteln, die sich besonders zur Trinkung von Verbandstoffen eignen, dampft man das Reak
tionsprodukt von z. B. o-Chlorphenol, derselben Menge 20proz. Ammoniak und der dopp~lten 
Menge wilsseriger FormaJdehydlasung im Wasserbade zur Troekne. last das Produkt in hellleID 
Benzol, fillt es mit Benzin und trocknet im Vakuum. (D. R. P. 200 084.) 

Das Desinfektionsmittel Pari sol ist eine alkoholhaltige Kaliseifenlasung, die 10.% Fo,rm
aldehyd, femer Carbolsiure, Menthol und Kohlenwasserstoff enthilt. Das DesinfektloIlSII1lttel 
Porasol besteht aus einem Gemisch gleicher Teile Kresol und Formaldehydlasung. (LeDI U. 
Lullu8, Ref. in ZeltBchr. r. aDgew. Chem. 1908, 2484.) Vgl. H. Thom, Apoth.-Ztg. 1907, 806. 
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Nach F. P. 468928 erhiiJ.t man feste, wasserlOsliche Desinfektionsmittel, die durch Sulfite 
nicht zersetzt und. durch Formaldehyd nicht ausgefii.lIt werden, durch Vermischen von 80 Tl. 
Phenol- oder KresolsulfosiLure mit 20 Tl. Zinkoxyd oder wasserfreiem Borax. 

Eine antiseptische, desinfizierende Verbindung wird nach A. P. 876380 aus 50% Kreosot, 
5% Formaldehyd und bis zu 20% Seife hergestellt. 

Ein dem Lysoform und Phenol iiberlegenes, wenig giftiges Desinfektionsmittel, das jedoch 
wegen seiner Klebrigkeit und der Unbestii.ndigkeit seiner wii.sserigen LOsungen wegen schwer 
dosierbar ist, ist das Morbicid, das aus 37% Rohkresol und einer Harzseifenlosung besteht, 
die 11% Formaldehyd enthiiJ.t. (Chem.-Ztg. Rep. 1911, 686.) 

tlber Desinfektionsversuche mit Morbicid, diesem neuen Formaldehydseifenpraparat, siehe 
Hyg. Rundsch. 1909, 930. Vgl. Desinfektion 1910, 113, 133. 

Den Naphtholen sind in der Desinfektionswirkung wesentlich iiberlegen die durch ;Reduktion 
der Naphthole mit Natrium in amylalkoholischer LOsung leicht erhaltbaren ar - Tetrahydro
no. ph thole. Sie nii.hern sich in der Wirksamkeit den Phenolen und besonders den desinfektorisch 
hochstehenden Xylenolen, besitzen einen schwachen, keineswegs unangenehmen Geruch und geben 
in SiLuren oder in fettsauren Alkalien gelOst, mit oder ohne Zusatz von Formaldehyd, auch mit 
Leitungswasser vollig klare Verdiinnungen. (D. R. P. 802008.) 

Zur Herstellung von Formaldehyd - Stii.rkepraparaten, die sich nicht nur als Des
infektionsmittel, sondern auch in der Appreturtechnik verwenden lassen, verriihrt man eine Starke
milch aus gleichen Teilen Kartoffelstiirke und 2gr8.diger Natronlauge bis zum deutlichen Geruch 
der Fliissigkeit mit 25proz. FonvaldehydlOsung, riihrt mehrere Stunden krii.ftig weiter, neutrali
siert dann mit Ameisen- oder EssigsiLure, filtriert das Produkt, wii.scht es vollig aus und trocknet 
die Formalinstiirke bei 50-60°. Ein gleichartiges Produkt erhii.lt man aus 5grii.diger Natron
lauge, Formaldehyd und Watte, die man nach einigen Stunden ebenfalls- schwach essigsauer 
stellt, neutral wii.scht und ebenso trocknet. (D. R. P. 179090.) - Vgl. Rd. n [602]. 

Zur Gewinnung einer starren, pulverisierbaren, wasserlOslichen Verbindung von Dextrin 
mit Formaldehyd fUr Desinfektions- und Appreturzwecke darrpft man 1 kg Dextrin und 1,51 
40proz. FormaldehydlOsung im Wasserbade zur zahfliissigen Masse ein, die im Vakuum einge
trocknet wird. Es resultiert eine 29,7% A1dehyd enthaltende fe!'lte LOsllilg, die mit Wl\SSer all
mii.hlich den Aldehyd abspaltet. (D. R. P. 100067.) 

669. Formaldebyd und Tannin, Casein, DI, Seife, Teer. 
S; a. den Abschnitt "MedikamentOse Seifen" [470J. 
Das "Tannoform", ein Tro('keaantiseptikum, wird nach D. R. P. 88082 urd 88841 her

gestellt durch Versetzen einer LOsung von)) Tl. Tan.Un in 15 Tl. heiJ3em Wasser mit einer LOsung 
von 3 Tl. 30proz. FormaldehydlOsung u ld soviel konzentrierter Salzspure (12-15 Tl.), dal3 noch 
ein Niederschlag entsteht. Dieser wird nach dem Auswaschen mit "asser bei miU3iger "iirme 
getrocknet. 

Eine zur Behandlung von Wunden und zur Herstellung kosmetischer Balhen oder Seifen 
verwendbare weiJ3e, in Wasser weder quellende noch lOsliC'he Masse erhiHt Iran durch Eintrocknen 
von Casei n pulver mit Formaldehydlosung, folgende Behandlung mit verdiinnter Alkalilauge 
und schliel3lich lengeres Digerieren mit konzentrierter FormaldehydlOsung bei gewohnlicher 
Temperatur. (D. R. P. 186066.) 

Das Lysoform, eine desWizierende Seife, wird nach D. R. P. 14] 744 hergestellt durch 
V.ermischen von 60 Tl. Kaliseife bei etwa 50° mit 25-40 Tl. kii.uflicher Formaldehydlosung 
blS Verfliissigung erfolgt. Oder man leitet in eine warme LOsung von Seife in 24 Tl. Wasser 10 bis 
15 Tl. gasformigen Formaldehyd ein. Nach dem Zusatzpatent setzt man der fliissigen Seifenmasse 
kurz vor dem Erstarren eine Losung von Paraformaldehyd, der sich weniger leicbt ver
fliichtigt als Formalin in Kalkwasser zu. Es tritt keine KalkseifenbiIdung ein und der feste 
Formaldehyd findet sich gleichmiLJ3ig verteiIt in der Masse. (D. R. P. 189208.) 

Zur Herstellung fester FormaldehydlOsungen erwarmt man 1 Tl. Cocosnatronseife mit 
3 Tl. Formaldehydlosung oder 2 Tl. stearinsaures Natron mit 100 Tl. Formaldebyd, bis in der 
Kii.lte Erstarrung eintritt. (D. R. P. 163823.) 
. Nach D. R. P. 230980 erhii.lt man formaldebydreiche 01- und Fettmischungen fiir Des
lnf~ktions-, Desodorisations- und Konservierungszwecke, wenn man beispielsweise 40 kg einer 
frelen fliissigen FettsiLure (Olsaure) mit einer Miscbung von 10 kg 40proz. FormaldehydlOsung 
und 50 kg roher Carbolsii.ure versetzt und solange riihrt, bis die Fliissigkeit homogen ist. Das klare 
01 enthiilt 10% wii.sserigen Formaldehyd und vermag direkt Kohlenwasserstoffe der fetten und 
aromatischen Reibe aufzunehmen. 

La,nger wirksame Desinfektionsmittel, die sich auch fiir Zwecke der GroJ3desinfektion von 
Gruben, Abwii.ssern oder Pissoirs eignen, erhii.lt man durch AuflOsung von A thern der Formel 
R. O. CH •• Halogen oder R· O· CH •. SiLurerest, wobei R einen Alkylrest bedeutet, in Olen 
oder Fetten. Die genannten Ather entbinden bei Einwirkung von Wasser Formaldehyd, 
der im Entsteh~zustande zur Wirkung gelangt, und iiberdies werden desinfizierende Stoffe 
und SiLuren frei, dIe vorhandene Alkalien binden bzw. als Klarmittel dienen. Da die Zersetzung 
der yerbindungen durch die schiitzende Wirkung des 01es nur langsam erfolgt, sind die neuen 
Desinfektionsmittel sparsam im Gebrauch. (D. R. P. 281067.) 
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Zur herstellung eines wasserlOslichen haltbaren Desinfektionsmittels emulgiert man die aus 
Ricinusol mittels Schwefelsii.ure gewonnenen, nahezu, neutralisierten Suliosii.uren irn Ge
misch mit HarzOlen und Caseinatlosung und leitet in die Emulsion Formaldehydgas ein. Die 
Produkte behalten ihre desinfizierende Wirkung lange Zeit ungeschwacht. (D. R. P. 240 482.) 

Septosan, ein Desinfektionsmittel ffir Riiume, aber auch Wasche und Gegenstii.nde, ist eine 
LOsung von Formaldehyd, Vaselin und Kaliseife in denaturiertem Sprit. 

Durch Behandlung von 108 g Holzteer mit 75 g 40proz. Formaldehydlosung unter 
Zusatz einer Mineralaii.ure erhii.1t man nach D. R. P. 161 939 eine harzartige Masse, die man durch 
wiederholtes Losen in Lauge und Fii.llen mit verdiinnter Sii.ure reinigt; es resultiert ein kawn 
riechendes, gelbbraunes Pulver, das ungiftig, alkali- und alkohollOslich ist und sich in iihnlicher 
Weise verwenden liJ3t, wie der Tear selbst. Bei Gegenwart alkalischer Kondensationsmittel er
hii.1t man in regelmiJ3iger verlaufender Reaktion ein iihnlic~ Prii.parat, das jedoch die Heil
wirkungen des Teers und die desinfizierende Wirkung des Formaldehyds in verstiirktem MaJ3e be
sitzt. (D. R. P. 233329.) 

Zur Herstellung eines Kondensationsproduktes von Holzteer und Formaldehyd (in 
LOsung) kocht man gleiche Teile der Substanzen nach D. R. P. 184 2691ii.ngere Zeit, dampft ein, 
wascht die ziihe Masse mit Ather und erhii.1t ein graues, schwachriechendes Pulver, das in Aceton, 
Chloroform und Atzalkalien !Oslich ist. Auf iihnliche .Weise kann man Kondensationsprodukte 
auch mit Paraformaldehyd vorteilhaft unter Anwendung iiberhitzten Wasserdampfes bei etwa 
110° erhalten. Nach D. R. P. 186263 arbeitet man irn Vakuum. Nach einem weiteren Zusatz 
lii.J3t man Chlormethylalkohol auf Holzteer einwirken und erhii.lt auch 80 trockene geruch
lose Prii.parate, die von jenen der D. R. P. 161939 und 184269 durch ihre UnlOslichkeit in Alkali 
ausgezeichnet sind. #(D. R. P. 186 88~.) 

570. Formaldehyd und Basen (Hexamethylentetramin). 
Ein geruchloses Desinfektionsmittel erhii.lt man durch Wechselwirkung iiberschiissiger Form

aldehydlOsung mit Harnstoff in alkalischer LOsung. (D. R. P. 97 164.) 
Zur Bereitung von ca.. 400 g Hexamethylentetramin gibt man in eine emaillierte gewogene 

Schale 2000 g Formaldehyd!Osung und unter Riihren 2800 g reine pyridinfreie Ammoniakfliissigkeit 
von 10%, dampft die LOsung iiber einer Gasflamme unter zeitweiligem Ammoniakzusatz auf 
2500 g ein, filtrlert erforderlichenfalls und dampft weiter auf 800 g ein. Den erhaltenen Krystall
brei saugt man ab und wascht ibn mit ca. 250 g Weingeist, von 95%, bis letzterer farblos ablii.uft 
und eine Probe des Hexamethylentetramins in 20 Tl. Wasser gelOst mit NeBlers Reagens keine 
Reaktion mehr gibt. Dann trocknet man die Krystalle auf Filtrierpapier bei Zimmerwii.rme. 
(S. Markusseu, Apoth.-Ztg. 1916, 79.) 

Zur Gewinnung von Hexamethylentetramin in theoretischer Ausbeute dampft man 
Formaldehyd und Ammoniaklosung nicht, wie es sonst geschieht, irn Wasserbade, sondem inl 
Vakuum von 500 mm Quecksilbersii.ule zur Trockne und erhii.lt so oder auch bei Ersatz des Ammo
niaks gegen Ammoniumcarbonat ein krystallisiertes haltbares Prii.parat. (E. P. 17693/1897.) 

Zur Herstellung von desinfizierend wirkenden Borsii.uresalzen des Hexamethylentetra
mins verreibt man z. B. im Sinne der Gleichungen 

HaBOa + (CH2).N, = H.O + HBO.(CH.).N" 
2 HaBOa + (CH.).N, = 2 HIO + 2 HBO.(CHI).N" 
3 HaBOa + (CH.).N, = 3 HIO + 3 HBO.(CH.).N, 

62 Tl. Borsii.ure und 140 Tl. Hexamethylentetramin und trocknet die brockelige Masse bei 60-70' 
oder wendet andere in der Schrift beschriebene Mischungsverhii.ltnisse an, die je nach der Menge 
der Komponenten entsprechend den Gleichungen verschiedenen Gehalt an Stickstoff und Borsii.ure 
zeigen. Man kann auch in alkoholischer Losung arbeiten und die beirn Abkiihlen der filtrierten 
Fliissigkeit erhaltenen farblosen Krystalle sammeln. (D. R. P. 188816.) 

Ahnlich wirksame Borsii.ure-Desinfektionsprii.parate, speziell das Borovertin, erhiiJ.t man 
durch inniges Verriihren von 140 Tl. Hexamethylentetramin und 186 Tl. Borsii.urepulver (oder 
Salicylsii.ure) unter Zusatz einiger Tropfen Wasser. (Apoth.-Ztg. 1917, 191.) 

Nach F. P. 406 663 erhii.lt man Desinfektionsmittel durch Kochen einer LOsung von 8 kg 
Hexamethylentetramin und 4 kg krystallisiertem Guajacol in 10 I Wasser. Beirn Erkalten 
scheiden sich lange Nadeln des Diguajacol-Hexamethylentetramins aus. 

Nach D. R. P. 263469 (Bd.1V [332] bzw. der Zusatzpatentanm. lii.J3t man Hexamethylen 
tetramin bzw. Harnstoff und Formaldehyd bei Gegenwart einer saure auf Wasserstoffpero~d 
einwirken und erhiiJ.t so das neue Peroxyd Tetramethylendiperoxyddicarbam1d 
(-0. CH •• NH· CO· NH· CH •• 0-). als gegen Luft und Feuchtigkelt bestii.ndigen Korper, 
der ala keimtotendes Mittel verwendet werden soIl. (D. R.P. Anm. G. 39663, XI.l20.) 

571. Formaldehyd und LosungsmitteJ, Baize (TabJetten). 
Btatt der bekannten wasserigen FormaldehydlOsung wird in D. R. P. 84338 empfohlen, eine 

LOsung des Aldehyds in Benzin zu verwenden, die in Verbindung mit einer alkoholischen Los~ 
fettsaurer Alkalien ein zu Desinfektionszwecken, ebenso wie ffir die chemische Wiioscherei glelCh 
geeignetes Produkt Iiefert. 
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Nach D. R~P.I04989 b!'lsteht einDesinfektionsmittel aus einemGemenge von 3Tl. Formal
dehyd, 1 Tl. Aceton und 1 Tl. 90proz. Alkohol oder aus 3 Tl. Formaldehyd und 2 Tl. Aceton; 
zum Gebrauch werden diese Gemenge unter einem Druck von etwa 3-4: Atm. verdampft. 

FormaldehydlOsungen werden ohne Schmii.lerung ihrer desinfizierenden Eigenschaften durch 
einen Zusatz von Zellstoffextrakt oder ligninsauren Salzan haltbar gemacht. (D. R. P. 312 M9.) 
Vgl. r607J. 

Slei-, Zink-, Cadmium- und Kupfer- Formaldehydsalze, z. B. ein aus 6 Mol. Blei und 
.5 Mol. Formaldehyd erhaltenes Bleisalz oder Formaldehydkalk aus kiuflichem Formalin 
und Kalkmilch wurden von H. Franzen und L. Hauck dargestelll;. Diese Formaldehydsalze 
diirften fiir die Kondensation des Forma.Idehyds ztt-Zucker oder fiir andere Kondensationsreak
tionen, vielleicht aber auch fiir die Desinfektionschemie und zur Vertilgung tierischer und pflanz
licher Schii.dlinge Becileutung erlangen. (Iourn. r. prakt. Chem. 91, 281.) 

Ein besonders wirksames, Stoffe, Papiertapeten und Meta.lle nicht angreifendes Formaldehyd
desinfektionsmittel, das Lysi n, besteht der Analyse nach aus einer wiisserigen LOsung von 18,62% 
Kochsalz, 9,4:5% Zinkchlorid, 0,4:9% Salzsii.ure, 0,29% Formaldehyd, 0,2% Glycerin und 5,59% 
pfla.nzlicher Essenzen. (Do Bolclrlnl, Zentr.-BI. 1919, IV, 188.) 

Nach Zentr.-BI. r. Bakt. 1909, 104 ist "Anios" ein stark nach Formaldehyd riechendes 
ungiftiges Desinfektionsmittel von hoher Wirksamkeit. 

Zur Herstell~ von ha.ndlichen, gebrauchsfertigen Desinfektionsmischungen, die durch Ein
riihren in Wasser dIrekt eine gebrauchsfihiJ;te LOsung fiir ii.rztliche Zwecke liefem, tablettiert man 
ein Gemenge von Paraforma.ldehyd oder 1fiioxymethylen mit 1 % Soda bzw. 10% Natriumbi
carbonat. (D. R. P. Anm. F. 27 418, KI. 80 I.) 

Zur Herstellung eiaes Priparates, das mit warmem Wasser eine klare Formaldehyd
losung gibt, mischt men Paraforma.ldehyd oder Trioxymethylen mit geringen Mengen Soda, 
Pottasche, Borax, Natriumacetat, Di- oder Trinatriumphospha.t oder anderen schwach alka.lisch 
wirkenden Mitteln und erhilt so na.ch evtl. weiterem Zusatz indifferenter Stoffe (Glaubersalz oder 
Kochsalz) Pulver, die sich in Tablettenform bringen lassen und dann in genau dosierter Menge 
mit warmem Wasser eine konzentrierte Forma.IdehydlOsung von bestimmtem Gehalte geben. 
(D. R. P. Anm. 28277, KI. 12 o.) Vgl. D. R. P. 148 890, E. P. 2848/1902, A. P. 781678, Chem. 
Zentralbl. 1908, I, 224. 

Ober das Desinfektionsmittel "Formobas", das ist eine LOsung von Formaldehyd und 
Borax in Wasser, siehe Kutscher, Deslnfektion 1910, 22. 

Zur Herstellung krysta.llinischer, a.ls Desinfektionsmittel sowie zur Gewinnung von 
Kondensationsprodukten mit Phenolen oder Aminen dienender Polymerisationsprodukte 
des Formaldehyds (Polyoxymethylen) erwii.rmt man amorphen Paraformaldehyd in wii.sserigen 
,LBsungen von Siuren oder sauer wirkenden Salzen und liWt dann langsam erkalten. (D. R. P. 
284768.) 

Zur Erhoh~ der Ha.ltbarkeit Formaldehyd enthaltender Tabletten iiberzieht man diese 
in einer kalten LOsung von Wachs in einem Gemisch von Chlorii.ther und Chloroform zunii.chst 
mit einem diinnen Wachsiiberzug und erzeugt dann auf den Tabletten mittels einer LOsung 
von Acetyl- oder Nitrocellulose in Aceton eine diinne Schicht eines Cellulosederivates. Diese 
Tabletten sind besonders bei warmer Jahreszeit und in den Tropen bestii.nd~ und geben auch 
bei lii.1lgerer Aufbewahrung an einem wii.rmeren Ort keinen Formaldehyd abo (D. R. P. 802 884.) 

Nach Pharm. Ztg., BerUn 1918 bestehen solche Tabletten, die Zl1r Telephondesinfektion 
in den Handel kommen, aus einem indifferenten Grundgemenge, das als wirksamen Bestandteil 
6% Formaldehyd enthilt. Die Tabletten sollen sich sehr gut bewii.hrt haben. 

572. Raumdesinfektion. - Formaldehydverfahren allgemeine 

Wohn- oder Krankenrii.ume werden in der Weise desinfiziert, daLl man nach griindlicher 
lUechanischer Reinigung der leicht abwaschbaren Wii.nde tmd FuLlbOden innerhalb des betreffenden 
Raumes Gase oder Dimpfe erze~t, die eine vollige Vernichtung der in der Luft und evtl. noch 
auf den Wanden oder BOden befindlichen Keime nebst ihren Sporen bewirken. 
.. Wie hilflos man noch vor wenigen Jahrzeluiten den Fragen der Raumdesinfektion gegen
uberstand, geht daraus hervor, daLl Bunge empfahl, die Lllft der Krankenzimmer durch zeitweise 
unterbrochenes Verbrennen von Brotrinden zu verbessern. (Dlngl. Journ. 178, 78.) 

Zur Raumdesinfektion fanden auch die in dem gut abgedlchteten Zimmer aus Kl1pferspii.nen 
und verdiinnter Salpet6rsii.ure entwickelten Dampf€' d€'r l1ntersalpetrigen Ssure Verwendung. 
(Iudustrleblitter 1872, Nr. 18.) 
. Das souverii.ne Mittel zur Ausfiihrung der heutigen Raumdesinfektion ist der Formaldehyd 
In seinen verschiedenen Arten unter evtI. Mitverwendung anderer Stoff€'. Diese Art der Raum
entkeimung besitzt neben den Riucheru~verfahren allein chemisches Interesse; auf die ver
sChiedenen anderen Verfahren und Vorrichtungen kann hier nur in Beispielen verwiesen werden. 
Sterilisier_ l1nd Desinfektionsvorrichtungen trod -apparat€' sind z. B. in D. R. P. 
2~9 888, 269884 und 288418 beschrieben, eine Vorrichtung ZllID Verspritzen gleichmiiLliger 
MlSch~en von Wasser und Desinfektionsmitteln in D. R. P. 284 SOl; ein anderer Apparat, in 
dem Desinfektionslosungen gleichzeitig innig gemischt llnd aus d€,111 Behalter mittels €'iner Pumpe 

Lan 8 e. Chem.-techn. Vorschriften. 8. Auf!. III. Bd. 42 
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zur Verbrauchsstelle beforderCwerden, in D. B. P. 289880; Verfahren und Vorrichtung zur Des· 
inft>ktion mittels auf beliebige Temperatur erhitzter komprimierter, mit Wasserdampf oder ein 
chemisches Desinfektionsmittel in Gas- oder Dampfform enthaltendem Wasserdampf gesittigter 
Luft sind in D. Be P. 278482 beschrieben. Einen Universaldesinfektor ohne Vakuum beschreibt 
H. Kruger im Gesundhelt&lng. 89, 226 u. 297. V gl. Desinfektionsvorrichtung, bestehend aus einem 
auf einer Lampe aufgesetzten Vergasungsraum. (D. Be P. 294048.) 'Ober eine Vorrichtung zum 
Entkeimen oder Geruchlosmachen von Raumen und Gegensti.nden aller Art., sowie zur Ver
nichtung von Ungeziefer, beruhend auf der Anwendung iiberhitzten Dampfes, siehe D. B. P. 
324277. 

Petruschky, J., Wohnungsdesinfektionsmittel Formaldehyd. 1903. 
Zur Theorie und Praxis der Formald~hyd-Vakuumdesinfektion bringt F. X. Lame Beitrii.ge 

in Gesuudheit&lng. 86, 766. 
Nach dem ilteren, sog. S t r a J3 bur g e r Raumdesinfektionsverfahren wusch man zunii.chst den 

FuJ3boden des gleichmWlig, nicht unter 10° warmen Raumes mit 5 proz. KresolseifelOsung, dichtete 
samtliche Fugen ab, sii.ttigte die Luft mit Wasserdampf und lieLl wii.hrend 8-10 Stunden eine 
sog. Formalinlampe in dem Raume brennen. Unmittelbar anscbliel3end wurde wii.hrend 2 Stunden 
die Ammoniaklampe gebrannt, worauf man den Raum offnete, liiftete und das Inventar abtroek
nete. (He Kayser, StraSburg. med. Ztg. 1906, Heft 8.) 

Die Konstruktion einer Formaldehydlampe, die mit Holzgeist gespeist wird, dessen 
Dampf nach dem Entziinden, .eine Platinhaube durchstreichend, zu Formaldehyd oxydiert wirrl, 
ist in Zelt&chr. f. angew. Chern. 18Q6, 54 beschrieben. 

'Ober die Desinfektion von Wohnungen und Krankenriumen mit einem besonderen Form
aldehydapparat und Ammoniakentwickler siehe Das Wasser ll, 881. 

Ein Verfahren zur Wasser-Formaldehyddampfdesinfektion im besonderen Vakuumapparat 
ist in D. Be P. Anm. D. 26946, Xl. 801 beschrieben. Nach einer Verbesserung des Hauptverfah
rens gelangt die DesinfektionslOsung nicht durch freiwilligen ZufluLl infolge der verschieden 
hohen Anordnung der Apparatteile zu der Verdampfscblange, sondem wird mittels Druckluft 
bei einem "Oberdi-uck von einigen Atmosphiren zugefiihrt. (D. B. P. 279990.) 

Bei Ausfiihrung eines Desinfektionsverfahrens unter Verwendung eines unter Minderdruek 
stehenden Formalindampfgemisches entfemt man nach Beendigung des Desinfektionsvorganges 
das Formalindampfgemisch aus der Kammer unter Beibehaltung des Unterdruckes und unter 
Aufrechterhaltung der wii.hrend der Desinfektion herrschenden Temperatur in der Kammer und 
erreicht so (siehe auch zwei weitere Ausfiihrungsabi.nderungen), daLl die Kondensation des 
Formalindampfgemisches in der Kammer auf den desinfizierten Gegenstii.nden vermieden wird. 
(D. Be P. 268 978.) 

'Ober die Formaldehyddesinfektion mit oder ohne Vakuum berichtet K. Kratzsch in Gesund· 
belt&lng. 1917, 209. 

Die Formaldehyd - Vakuumdesinfektion ist jener mit stromendem Dampf jedenfall,s 
vorzuziehen, nicht nur weil die so behandelten Objekte nicht in dem MaLle leiden, sondern well 
der Formaldehyddampf schon bei 60-65° eine geniigende Keimtotungskraft entfaltet. Es 
ist zweckmif3ig, den Yormaldehyd explosionsartig entwickeln zu lassen und dafiir zu sorgen, dall 
die Dampfe tiber 48° warm sind. (0. Meyer, G!lsundbelt&lng. 86, 86; H. Kubl, Zeltscbr. r. orr. Cbem. 
29, 441.) 

Zur Desinfektion mittels Formaldehyds verwendet man ein Gemenge von Formaldehyd
dampf mit Aceton- 'oder Alkoholdii.mpfen; der erstere wird in LOsung erhalten und es ~nt
steht unter atmosphirischem Druck ein Gasgemisch, das schwerer ist als Luft, so daJ3 diese 
aus dem Apparat und den Gegenstii.nden allmii.hlich verdrii,ngt wird und der Formaldehyd, ohne 
zu polymerlSleren, tis ins Innere der Gegenstii.nde einzudringen vermag. Es wird dadurch, im Geg~n· 
satz zu der Arbeit mit verspriihten Gemischen aus Formaldehyd und Aceton oder Alkohol, eIne 
vollig trockene Formaldehyddesinfektion, ohne Vakuum, bei beliebiger Temperatur unter 1000 

ermoglicht. (D. B. P. 288840.) 
Bei Versuchen, die C. T. Kingzett und Mltarbelter ausfiihrten, um die Wirksamkeit von 

Desinfektionsmit~ln zur Raumausrii.ucherung festzustellen, zeigte sich, daf3 in einem Raum 
von 28-30 cbm Luftinhalt Typhuskulturen durch Verdampfen von 20 g Paraform oder d~r 
8.quivalenten Menge Formaldehyd innerhalb 2 Stunden sieher abgetotet wurden. Noch vorteIi
hafter erwies sich ein Gemisch von Formaldehyd und Schwefeldioxyd bei Gegenwart von 
Wasserdampf, da auf diese Weise auch die Abtotung von Motten und Ungeziefer erfolgt, (Ref. 
in Zeltscbr. r. angew. Cbern. 1918, 886.) 

573. Spezielle Formaldehyd.Raumdesinfektionsverfahren. 
Nach D. Be P. 101808 erhii.lt man eine Masse, die schon bei gewohn:icher Temperatur, raseher 

natiirlich bei mWliger Wirme, gleichmil.f3ig Formaldehyd entwickelt, durch Verriihren von 5 'fJ. 
gebranntem Gi ps mit 2 Tl. wisseriger Formaldehydlosung. Der Brei wird in beliebige Formen 
gegossen und erstarrt in etwa 24 Stunden. Nltch geniigender Einwirkung des Formalde~ydgaseS 
werden Tiiren und Fenster wieder geoffnflt, man liiftflt griindlieh und entfernt evtl. dIe Reste 
des noch vorhandenen Formaldehyds mit Ammoniakgas. 
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Nach D. R. P. 163 823 kann man den Formaldehyd, um ibn fiir Desinfektionszwecke ver
wendbarer zu machen und ibm emen Teil seiner unangenehmen Eigenschaften, besonders den 
stechenden Geruch und die gerbende Einwirkung, die er auf die Haut ausiibt, zu nehmen, da
durch in feste Form iiberfiihren, daB man ibm 2% Seife zufiigt. Dieses leicht dosierbare Desinfek
tionsmittel kommt aIs "Festoform" in den Handel und wird in besonderen App8l'aten in der 
Weise verwendet, daB man die Blechbiichse, in der das Prii.parat enthaIten ist, auf einer Spiritus
flamme erhitzt, worauf eine gleichmii..Ilige Entwicklung von Formaldehyddimpfen beginnt. Oder 
man iibergieBt das Festoform in einem passenden Gefii.B mit Wasser und fiigt Kali umperman
ganat hinzu, worauf nach etwa. 10-15 Sekunden die Formaldehydentwicklung beginnt. Nach 
7stiindiger Einwirkung ist der Raum vollig desinfiziert. (S. u. u. folg. Kap.) 

Nach A. Hauswirth, D. med. Wochenschr. 1918, 1878, erhii.lt man ohne Anwendung irgend
welcher Apparate einen ~tarken Strom von Formaldehydgas durch DbergieBen eines diinnen 
Breies aus Calciumcarbonat, Methylalkohol und Formalin mit konzentrierter Schwefelsii.ure. 
Die Gefii.Be diirfen nicht zu klein sein, die Saure wird auf einmal zugegossen, die Umgebung muB 
auf etwa 1 m durch Abdecken mit Tiichern vor dem SpI itzen geschiitzt werden. 

Um eine starker desinfizierende Wirkung des Formaldehyds zu erzielen, werden die zu des
infizierenden Gegenstii.nde nach D. R. P. 146 919 zuerst Init ammoniakhaltigen Dimpfen be
feuchtet oder durchtrii.nkt und dann erst mit Formaldehyddimpfen, die zweckmaBig auch Aceton 
enthalten, behandelt. 

Zur Beseitigung der nach erfolgter Raumdesinfektion zuriickgebliebenen Dimpfe des Form
aldehyds oder der vergasten Salforkose, bestehend aus Formaldehyd und Schwefelkohlenstoff. 
(siehe Pharm. Zentrh. 63, 1438) verdampft man in dem Raum Gemische von Ammoniak und 
Menthon (besonders entmetholisiertes japanisches PfefferminzOl), wodurch der Formaldehyd 
gebunden und vermutlich infolge Bildung eines Kondensationsproduktes des Menthons ein wald
luftartiger angenehmer Geruch erzeugt wird. (D. R. P. 293009.) 

Dber Wohnungsdesinfektionmit Formaldehyd und Kali umpermanganatsieheZeltBchr. 
f. Hygiene 1909, 876. Ferner lacobltz, Hyg. Rundsch. 1910, 706 und Zeltschr. f. Hyg. und In
fektlonskrankh. 1910, 177. Auch K. Steffenhagen und W. Wedemann, Chem.-Ztg. Rep. 1910, 414. 

Praktisch verfii.hrt man zur Ausfiihrllil/l der Raumdesinfektion mit Formaldehyd und Oxy
dationsInitteln in der Weise, daB man tiir 50 cbm Luftraum, der dicht abgeschlossen ist, in einem 
Holz- oder Blechgefii.B 3 kg frisch gebrannten Kalk vorsichtig mit 9 I Wasser iibergielJt und in 
das von der AblOschreaktion noch siedende Gemenge 3 I Formaldehyd giel3t. Nach 6 Stlmden 
Achiebt man ein 25 I-GefaB in den Raum, das ein Gemenge von 1 kg frisch gebranntem, mit 3,5 I 
Wasser abgelOschtem Kalk und 1/.1 Ammoniak enthii.lt, und kann dann nach 15 Minuten liiften. 
Zur Beschleunigung der Reaktion setzt man Kaliumpermanganat oder Natriumsuperoxyd zu 
oder verwendet gleich im vorhinein fiir denselben Luftraum 1 kg Permanganat, 1 kg Formaldehyd 
und II Wasser, die man in einem grol3en Metallgefii.l3e vereinigt. Man kann auch durch Aufgiel3en 
eines Gemenges von 1-2 Tl. Schwefelsii.ure von 66°, der man in diinnem Strahle langsam 6 Tl. 
einer wBsserigen FormaldehydlOsung zufiigt, auf gebranntem Kalk nach kurzer Zeit eine heftige 
Formaldehydgasentwicklung erreichen. Statt der Schwefelsii.ure ist o,uch Aluminiumsulfat an
wendbar. (Reitz, ZeltBchr. f. angew. Chem. 1910, 2200.) 

Glnz empfiehlt in Miinch. med. Wochenschr. 1912, 1620 Zur Desinfektion yon 100 cbm Luft
raum die Verwendung von 2 I 40proz. Formaldehydlosung, 2 I kaltem Wasser, 2 g M8l'morkalk 
Hnd 600 g Kaliumpermanganat, wahrend nach H. Hammeri, Miinch. med. Wochenschr. 1912, 1603 
fiir 40 cbm eine Menge von 0,5 I Formaldehyd, 5 I Wasser, 5 kg gebranntem Kalk (in Stiicken 
von 80-120 g) und 900 g konzentrierte Schwefelsaure geniigen sollen. Diese Menge entwickelt 
2600-2800 g feuchte Formaldehyddampfe. 

. Nach D. R. P. 218102 eignen sich zur Raumdesinfektion, Verbindungen des Formaldehyds 
n~lt oxydablen Stoffen, wie Schwefel, schweflige Saure, hydroschweflige Saure und Sulfoxylsaure; 
dlese Verbindungen rea~ieren sehr heftig mit Kaliumpermanganat, wobei kraftig Formaldehyd
und WasserdampfentwlCklung stattfindet. Nach dem Zusatzpatent D. R. P. 218 103 werden 
statt der Persalze alkalisch reagierende Metallsuperoxyde in Verbindung mit Formaldehyd 
angewendet. Nach D. R. P. 218104 konnen auch andere oxydationsfahige Substo,nzen, wie z. B. 
Oxalsaure und ihre BaIze oder Kohlehydrate, chemisch oder mechanisch mit Formo,ldehyd ver
bunden, die Persalze bzw. die alkalisch reagierenden Metallsuperoxyde bei der Herstellung von 
Raumdesinfektionsmitteln ersetzen. Vgl. Miinch. med. Wochenschr. 1909, 2018 • 

. Zur Entwicklung von Formaldehyd zusammen mit Wasserdii.mpfen lii.J3t man Oxy
datlonsmittel, die mit Formaldehyd ohne aul3ere Wii.rmezufuhr iiberhaupt nieht reagieren, bei 
Gegenwart von Wasser und Formaldehyd auf feingepulverte Metalle oder andere leieht oxydier
bare Stoffe einwirken. (D. R. P. 233 601.) 
)'. Vgl.: Vorrichtung zum Desinfizieren von Rii.umen mit einem aus Permanganat und Formaliu
osung erzeugten Gemisch von Formaldehyd und Wasserdampf. (D. R. P. 244 328.) 

Nach D. R. P. 268819 ist es vorteilhafter, zur Entwicklung von Formaldehyd und Wasser
dampf statt der iiblichen Oxydationsmittel allein, besser (z. B. 40 Tl.) Metallpulvt'r (Eisen, 
Aluminium, Magnesium, Nickel) auf eine LOsung von 100 Tl. Kaliumpermanganat in 200 Tl. 
Wasser einwirken zu lassen und dieses Gemenge erst zur Entbindung der Formaldehyddii.mpfe 
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zu verwenden. Permanganat, Bichromat oder Superoxyde greifen Formaldehyd oder seine festen 
Verwandten erst an, wenn sie ihre Einwirkung auf die vorhandenen Metallpulver ausgeiibt hahen, 
so daB diese eine Schutzwirkung fUr den Formaldehyd ausiiben. Die Entwiclilung des Formaldehyd
gases und des Wasserdampfes liJ3t sich auf diese Weise erheblich steigern. 

An Stelle des Permanganats kann man mit demselben Erfolg Bariumsuperoxyd und 
Chlorkalk, die am leichtesten zu handhaben sind, oder auch ein mit Wasser Warme entwickelndes 
Gemisch von wasserfreiem Kupfersulfat, Kaliumchlorat und Braunstein evtl. unter Zusatz von 
Eisenpulver als Katalysator auf Formalin zur Einwirkung bringen. Die Verdampfung beginnt 
schon nach etwa 5 Minuten und liefert einen ~leichmiBigen Formaldehydgasstrom, wenn man 
die Oxydation des Formaldehydes dadurch verhmdert, daB man, wie erwii.hnt, metallisches Eisen 
zusetzt. (D. R. P. 313217.) 

Dar Effekt bei der Permanganatmethode ist zwar gro.l3er aIs jener, der sich bei Anwendung 
anderer Oxydationsmittel, z. B. Bichromat oder Chlorkalk ergibt, doch- sind die Kosten des Bi
chromatverfahrens nur halb so groB bzw. betragen bei Oxydation mit Chlorkalk sogar nur 12%, 
so daB, da dieselbe Formalingasmenge r~ultiert, diese letzteren Verfahren vorzuziehen sind. 

074. Festformaldehyd-(Autan-)verfahren. 
Ober die Raumdesinfektion mit Autan,.Perautan und Formalin siehe das kurze Referat ill 

Selfenll.-Ztg. 1912, 1190. 
"Ober "Autan" - Desinfektion (Einwirkung von Superoxyden auf polymerisierten Form

aldehyd) siehe die Monographie ~on KoUe, Frankes Verfag, Bern; vgl. die Abhandlung von 
A. Elchengriin in Zeltschr. f. aJ1'gew. Chem. 1908, 14:12. 

Eine genaue Beschreibung der Wirkungsweise des A utans in TabeUen, aus denendie Mengen 
del zu verwendenden Stoffe und ihr Wirkungswert nnter verschiedenen ~ zu ersehen 
sind, bringen G. Fendler und W. Stiiber in Zeitschr. L angew. Chem. 1908, 2018. -

Nach D. R. P. 96 871 erzeugt man Formaldehyddii.mpfe durch Verbrennung der in Tabletten
form in den Handel kommenden Formaldehydpriparate (Triformol, Paraform) in geeigneten 
Lampen. Vgl. D. R. P. 104 238. 

Das Aut&,n-Raumdesinfektionsverfahren beruht auf der Tatsache, daB Alkali und Erdalkali
superoxyde bei Gegenwart von Wasser polymeren Formaldehyd, z. B. Paraform, in gasformigen 
Aldehyd umzuwandeln vermogen. In ii.hnIicher Weise wirken auch die Perborate, doch muLl 
man in letzterem FaIle die stiirmische Einwirkung durch Zusatz von Pottasche oder anderen 
indifferenten Substanzen dimpfen. Man wihlt die MischungsverhiLltnisse derart, daB mit der 
Formaldehydentwicklung gleichzeitig die umgebende Luft mit Wasserdampf gesittigt wird, 
wodurch allein die Desfufektionswirkung zustandekommt. 

Bei einer verstirkten Autandesinfektion, d. h. einer Verwendung der ffir 30 cbm 
berechneten Autanmenge ffir ein Zimmer von 25 cbm Rauminhalt bei einer Desinfektionsdauer 
von 7 Stunden, kann der Ammoniakentwickler [672) entbehrt werden. Wenn man dann noch daR 
Krankenzimmer zur Erzielung gro13erer Tiefenwirkung wii.hrend der Desinfektion stark heizt, 
werden voraussichtlich aIle niedrigen pfianzlichen Organismen vernichtet: Penicillium glaucum 
wird bei einer solchen Desinfektion im Wachstum stark geschwii.cht. (D. Kiihls, Zeltschr. f. off. 
(!hem. 23, 443.) 

Zur Verstirkung der Autanwirkung wird in Gesundheitslng. 1908, 182 besondere Packung 
der Materialien angegeben, ebenso finden sich genaue Vorschriften zur Behandlung der Kompo
nenten. 

Nach Deslofektlon 1909, 724 beanspruchen 1000 cbm Raum zur Formaldehyddesinfektion 
ohne Apparate 12 kg Autanpulver oder 3,33 kg Kaliumpermanganat und 3,33 ~ 40% Forrn
aldehyd enthaltendes Formalin. Letztere Methode kostet nur den vierten Teu der Autan
desinfektion. 

Nach Deslofektlon 1910, 86 besteht .. Formangan" aus 60proz. Paraformaldehyd und 
Kaliumpermanganat, die, ~etrennt verpackt, als Raumdesinfektionsmittel in den Handel kommen. 

"Ober .. Paragan", eD;l Desinfektionsmittel, das aus Paraformaldehydpulver, Kaliumper
xnanganat, Ammoniumchlorid und gepulvertem gebranntem Kalk in getrennten Verpackungen 
in den Ha.ndel gebracht wird, siehe Pharm. Zentrh. 1911, 861. 

"Ober .. Aid ogene", ein Mittel zur Raumdesinfektion, das aus Chlorkalk und Paraform
aldehyd besteht, die getrennt verpackt in den Handel kommen, siehe D. R. P. 217 944: und 
Zeltsehr. f. Dyg. u. Infektlonskraokh. 1910, 220. Zur Erzielung derselben Wirkung kann m~n 
Paraformaldehyd mit 10proz. HypochloritlOsung oder gewohnIichen Chlorkalk mit Formahn
losung iibergieBen. 

Zur Raumdesinfektion erhitzt man ein Gemenge von 5 Tl. polymerem Formaldehyd, 
4 Vol.-Tl. Glycerin und 25 TI. Wasser in offenen Gefii.l3en. (D. R. P. 286282.) TI 

Nach D. R. P. 177063 eignet sich ein Gemenge von 21/, Tl. Bariumsuperoxyd und ~ . 
Paraform aIs Desinfektionsmittel ffir geschlossene Riume, da es sich mit Wasser unter heftlgef~ 
Aufbrausen unter Bildung von Formaldehyd qnd Wasserdampf zersetzt. Man verwendet ur 
25 g dieser Mischung 15-20 cern Wasser. Nach dem Zusatzpatent D. R. P. 181609 kann ~.an 
die Superoxyde durch Persalze ersetzen, wobei zweckmi13ig alkalisch wirkende Mittel zugefugJ 
werden. Man iibergie13t z. B. gleiche Teile Natriumperbora.t oder -pertitanat und Paraform un 
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Atznatron mit der doppelten Menge Wassers. Unter Erwii.rmung und Aufschaumen erfolgt die 
Formaldehydentwicklung. Nach dem weiteren Zusatzpatent ersetzt man den festen durch wasse
rigen Formaldehyd und liiJ3t diesen in solchen Mengen auf alkalisch reagierende Metallsuperoxyde 
oder auf sich von ihnen ableitende Salze von Persauren zur Einwirkung gelangen, daJ3 neben 
Formaldehydgas auch der zur Dbersattigung der Luft notige Wasserdampf entwickelt wird, wo
durch erst die desinfizierende Wirkung der Diimpfe zur AuslOsung gelangt. (D. R. P. 212843.) 

Zur Entwicklung von gasformigem Formaldehyd aus seinen festenModifikationen behandelt 
man Mischungen der letzteren mit Salzen der Dbermangansaure mit oder ohne Zusatz von Alkali 
und Wasser. Das Verfahren hat gegeniiber jenen, die vom fliissigen Formaldehyd ausgehen 
(D. R. P. 17701)8 und 1811)09), den Vorteil der leichteren Anwendbarkeit. (D. R. P. Anm. F. 
2iJ 81)8, RI. 120.) 

Zur Entwicklung von Formaldehydgas oder zur Herstellung wasseriger Formaldehyd
losungen aus polymerem Formaldehyd zum Zwecke der Raumdesinfektion erhitzt man 
letzteren in Mischung mit Wasser und einem Chlorid der Alkalien oder der Erdalkalien in offenen 
Gefii,J3en und erreicht so durch eine siedene LOsung von 20 g Chlorcalcium in 100 g Wasser, nicht 
wegen der Siedepunktserhohung, sondern wegen der spezifischen Wirkung des Salzes, daJ3 30 g 
Trioxymethylen quantitativ in eine wasserige FormaldehydlOsung iibergefiihrt werden. (D. R. P. 
281 1)1)3.) Nach dem Zusatzpatent laJ3t sich die Entpolymerisierung des polymeren Formaldehydes 
auch mit wasserlOslichen Neutralsalzen der Alkalien, alkalischen Erden, Erden und Schwer
metallen ausfiihren, die weder oxydierend, reduzierend noch sonst zersetzend auf Formaldehyd 
einwirken. Man arbeitet bei der Raumdesinfektion nach diesem Verfahren in heiJ3er wasseriger 
LOsung, da zwischen dem LOsungsvermogen der verwendeten Salze und der Entpolymerisierung 
des Formaldehyds ein inniger Zusammenhang zu bestehen scheint. (D. R. P. 298780.) 

Verfahren und Vorrichtung zur Vakuumdesinfektion mit Formaldehyd (Paraformalde
hyd) und Wasserdampf sind in D. R. P. 284972 beschrieben. Nach dem Zusatzpatent verbindet 
man mehrere kleine, zur Aufnahme verschiedener fester oder pulveriger Desinfektionsmittel 
bestimmte Kessel mit dem Vakuumkessel und vermag so durch wahlweises Erhitzen und dadurch 
Verdampfen z. B. von Paraformaldehyd Felle und Hii.ute, von Acetonseife oder Pinakon Biicher, 
oder von Hartspiritus u. dgl. andere Gilgenstande oder Stoffe zu desinfizieren. (D. R. P. 288130 
und 288181.) Nach einer anderen Ausfiihrungsform des Verfahrens vergast man statt des Para
formaldehyds Naphthalin oder ii.hnliche festeKorper, und zwar zur schnelleren Wirkung eben
falls im Vakuum, obwohl die Anwendung der Luftlehre hier nicht unbedingt notig ist. (D. R. P. 
299288.) 

676. Desinfektion durch Rauchem und Verdunsten. 
Dber Desinfektionsspritzen und S prayapparate berichtet F. Schmidt in Gesundheltslng. 

40, 87. 
Siehe auch (491)), woselbst in erster Linie die des Wohlgeruches wegen zu verstaubendeo 

hzw. zu verbrennenden Prii.parate Aufnahme fanden. Ein scharfer Unterschied zwischen diesen 
und den desinfizierende Gase, Nebel oder Dampfe liefernden Produkten liiJ3t sich natiirlich nicht 
ziehen. 

In dem Buche "Die moderne Parfiimerie" von H. Mann (I. c.) bringt der Verfasser auch 
ein Kapitel iiber Luftdesinfektionsfliissigkei ten und gibt einige Vorschriften zur Her
stellung dieser LOsungen, deren Dampfe auJ3er der keimtotenden Wirkung auch noch die Eigenschaft 
h~ben miissen, daJ3 sie angenehm riechen, die Luft zugleich befeuchten und Rauch und Staub 
Illederschlagen, ohne natiirlich Kleider und Mobel irgendwie zu beschiidigen. AlU einfachsren 
IIlischt man zur Herstellung einer solchen Fliissigkeit KOlnischwasser mit einem angemessenen 
Prozentsatz Formaldehyd (z. B. 3000 : 400 unter Zusatz von 20 Tl. EdeltannenOl) oder man lOst 
4~0 g Formaldehyd und 190 g FichtennadelOl unter Zusatz von 1 g Mellilone in 2000 g Weinsprit. 
Die Fliissigkeiten werden am besten mittels eines Zerstaubers in der Luft verteilt. Vgl. Seifens.
Ztg. 1912, 188. 

Die in neuerer Zeit unter groller Reklame in den Verkehr gebrachten Ozonerreger "ZUlU 
Ersatz des bei der Atmung verbrauchten Sauerstoffes, sowie zur Reduziertmg des Kohlensaure
~ehaltes der Luft" enthalten als Fiillmittel, sog. Ozonessenz, nichts anderes als TerpentinOl, das 
Jedenfalls die gleiche Wirkung ausiibt und fiinfmal billiger ist als die Essenz. (Rudel, Gas- u. 
Wasserfachm. Osten.-Ung. 1911, 170.) 

Ein luftverbesserndes Praparat, das man zum Verdunsten in eine flache Schale ausgieJ3t 
(Arbmatic Ozoniser), wird nach Seifens.-Ztg. 1912, 794 hergestellt durch Losen von 20 Tl. 
LatschenkieferOl, 10 Tl. Eucalyptusol, 40 Tl. LavendelOl und 10 TI. SellerieOl in 1000 TI. Weinsprit. 

. ~ach PhBrm. Post 1911, 190 wird ein billiger Ersatz fiir Perolinessenz hergestellt dur~h 
~I!tneren einer Losung von 10 g BergamotteOl, je 5 g Citronen- und ThymianOl und 100 g Formalin 
In 100 g absolutem Alkohol. Man filtriert durch ein Papierfilter, das etwas mit Alkohol befeuchtetes 
Talkum enthiUt. 

Wirkliche Entkeimung der Luft erreicht man nicht mit diesen Prii.paraten wohl aber durch 
~aschen der Luft mit wasssiger Ozonlosung, der man ozonbindende Zusiitze beigibt im Kreis
~uf. (D. R. P. 8161)16.) Nach dem Zusatzpatent behandelt man die zu reinigende Luft mit 

ell1er zerstiiubten ozomeichen wiisserigen Lasung, die einen die Ozonbildung steigernden Zu-
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satz enthilt, irn Gleichstrom und frischt die verbrauchte OzonlOsung nachtrii.glich wieder auf. 
(D. R. P. 846 201.) Vgl. Bd. IV [101] und [122]. 

Als Mittel zur tlbertaubung des Geruches von Formaldehyd kommen nach Techn. Rundsch. 
1913, 149 nur Bittermandel-, Geranium-, Lavendel-, Wacholderbeer-, Cassia-, FichtennadelOl 
und Terpineol in Betracht, da nur diese Stoffe die Wirkung des Formalins nicht beeinflussen. 

tlber die Desinfektion mit Formadolbriketts siehe Byg. Rundsch. 1909, 773. 
Nach F. P. 404: 933 stellt man ein Praparat, das angeziindet ohne Flamme Formaldehyd 

entwickelt, her, durchMischen von 1 kg Kohle, Harz, Papier u. dgl. mit 11 einer 20proz. Kalium
nitratlosung und Eindampfen bis zur Trockne. Man fiigt sodann 2,5 kg einer 40proz. Formaldehyd
losung hinzu (oder die entsprechende Menge Trioxymethylen) und dampft abermals zur Trockne. 

Zur Herstellung von Raucherbriketts werden nach D. R. P. 216141 und 217789 Kiefer
nadeln verwendet. Die desinfizierende Wirkung des Rauches beruht auf seinem Gehalt an 
Ameisensaure (0,3-0,4%). Urn diesen Ameisensauregehalt zu steigern, setzt man der Masse vor 
der Brikettierung nach D. R. P. 228263 Stoffe zu, die sich beirn Verbrennen unter Ameisensaure
entwicklung zersetzen (Oxalsaure und Glycerin) und trocknet die Briketts dann bei etwa 40°. 
Man irnpragniert die Kiefernadeln z. B. mit einer wasserigen Losung von 70 g Oxalsaure und 
7 g Glycerin (auf 90 ccm Wasser) und setzt evtI. noch 40 g Eucalyptol und 10 g Campher zu, 

tlber die Herstellung von Raucherkerzen, die beirn Brennen einen ununterbrochellen 
Strom von schwefliger Saure entwickeln, zu Desinfektionszwecken siehe W. RelfUg, D. Ind.-Ztg. 
1876, 129. 

Zu demselben Zweck der Herstellung von Kerzen, die unter Entwicklung desinfizierender 
Gase verbrennen, solI man den zur Kerzenbereitung dienenden Stoffen (Talg, Stearin usw.) nach 
A. E. Webb, Ber. d. d. chern. Ges. 1874, 743 kleine Mengen Chlorjod zusetzen. [64:2.1 

Zur Herstellung von Carbolraucherkerzen lost man nach einem Referat in Seifens.-Ztg. 
1912, 602 50 Tl. Kalisalpeter in 1 I Wasser, mischt 830 Tl. gepulverte Holzkohle hinzu, trocknet, 
pulvert, vermahlt das Pulver mit 20 Tl. Tragant, fiigt 1 Tl. WintergriinOl und 100 Tl. Phenol 
zu, vermischt die Masse bis zur Erzielung der richtigen Konsistenz mit Tragantschleim, der 2% 
Kalisalpeter enthalt und formt zu Kerzen. 

Carbolraucheressig besteht nach Hager, S. 27, aus einem Gemenge von 5 g Carbolsaure, 
5 g KOlnischwasser, 5 g EucalyptusOl und 90 g 6proz. Essigsaure. 

576. Desinfizierende Anstriche. 
Auf S. 132 seines Buches liber Technische Anstriche, Hannover 1908, veroffentlicht H. Billig 

eine interessante Tabelle liber desinfizierende und antiseptische Wandanstriche nach Angabe 
verschiedener namhafter .A.rzte. 

Durch ihre stark desinfizierende Wirkung, die auf der fortgesetzten Bildung kleiner Mengen 
von Wasserstoffsuperoxyd beruht, zeichnen sich vor aHem die gewohnlichen Olfarben
anstriche aus; ein mit Firnis liberzogenes Papier liel3 noch nach 3 Jahren mittels der Jod
kaliumreaktion Wasserstoffsuperoxyd erkennen. 

Nach Desinfektion 1910, Nr.11 sind AtznatronlOsungen mit 2,5-5% Atznatrongehalt 
ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel fiir lii.ndliche Wohnrii.ume und Stalle, deren Wande und 
Boden man mit dieser Losung kraftig abreibt. Die desinfizierende Wirkung ist jedoch keine 
bleibende, da sich das Natronhydrat unter dem Einflul3 der Kohlensii.ure der Luft sehr bald in 
Carbonat verwandelt. 

"Mon tani n", ein Desinfektionsmittel zum Anstreichen feuchter Wii.nde, das Schimmel, 
pilzbildung verhliten solI, besteht nach einem Referat in Seifens.-Ztg. 1911, 798 aus einer 28 b,is 
30 proz. Losung von Kieselfluorwasserstoffsii.ure. Der einmalige Anstrich mit diesem Mittel In 
15-20proz. LOsung solI nach Zeitschr. f. Spirit.-Ind. 1909, 131, vgI. ebd. 1903, 646, vorhandenen 
Schimmel entfernen, jede weitere Schimmelbildung verhliten und widerstandsfii.hig gegen Kohlen
sii.ure und Sii.uredii.mpfe sein, so dal3 sich die Anwendung des Montanins besonders fiir Maisch
und Garra u me empfiehlt. Siehe'auch Zeitschr. f. Brauwesen 27, 621 If.; ferner Zeitschr. f. Spirit.
Ind. 1903, 646. - Vgl. [669]. 

Das vomehmlich Brauereizwecken dienende Desinfektionsmittel Montanin greift Kupfer nur 
wenig, Eisen dagegen 20mal so stark an. (Wochenschr. f. Brauerei 1922, 62.) - Vgl. Bd. IV [436]. 

Fiir Backstuben eignet sich nach Farbe und Lack 1912, 84 ein den meisten ortspolizeilichen 
Vorschriften geniigender Anstrich mit einer Kalkleimfarbe, da Fliegeneier u. dgi. durch den Kalk, 
besonders wenn man den Anstrich etwa zweimal im Jahre erneuert, abgetotet werden. . 

Nach Th. Knosel, Techn. Rundsch. 1906,16, empfiehlt es sich, dem Mortel, der zum WelJ3en 
von Wanden dient, Chlorkalk zuzusetzen. Der so erhaltene Anstrich unterscheidet sich durch 
nichts von den liblichen, ohne Chlorkalkzusatz hergestellten Anstrichen und libt doch eine stark 
desinfizierende und ungezieferabhaltende Wirkung aus. 

In Zeltschr. f. Hygiene 64, 24:3 berichtet Hune liber die Hygiene der Wandanstriche und 
befiirwortet die Verwendung der unter den Namen "Vitralin" und "Vitrapelf" im Handel 
befindlichen weil3en Emailfarben zu Anstrichzwecken, doch ist es wesentlich, dal3 die mit diesen 
Farben gestrichenen Wande haufig mit desinfizierenden LOsungen abgewaschen werden. . 

Zur Herstellung desinfizierender Anstriche verwendet man nach tl. P. Anm. 368/07 eme 
bekannte Mischung aus Paraffin, Ceresin, Wachs, Brennspiritus, Talg, Glycerin, ErdOl, Terpen
tinol und LeinOl, der man Tabaklauge, Eisenvitriol und geli:ischten Kalk hinzufiigt. 
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Die desinfizierenden Anstriche fiir Pissoire, ebenso wie die Siphonole, sind meistens 
Mis<:h~en von Teerolen mit billigen ~r~IOlen oder Holzteer, wob~i die MengenverhiUt~e 
weDIg m Betracht kommen; wohl abe;r die Elgenschaft der Gemenge, lelchter aIs Wasser zu sem, 
slch nicht zu entmengen und doch wasserabsto13end zu wirken. Die desinfizierende Wirkung 
dieser Anstriche ist nach Techn. Rundsch. 1908, 469 gering und wird nur durch Dbertaubung 
des Uringeruches vorgetii.uscht. 

Eine Desinfektionspaste fiir Aborte oder Pissoirwii.nde besteht nach D. R. P. 828987 aus 
einer schwarzen oder weiJ3en Mischung, enthaJtend Wachs, MineralOl, Naphtha.lin und mindestens 
10% Kresole bzw. Vaselin, Paraffin und NaphthaJin und mindestens 10% 100proz. CarboIsii.ure. 

Ein wasserdichter, desinfizierender Anstrich, der sich auf alte Anstriche nach 
ihrem bloJ3en Abwaschen direkt auftragen lii.13t, besteht nach W. ReiSig, Tonind.-Ztg. 1877, 894 
aus einer Losung von stearinsaurem Natron in verschiedenen Mengen verschieden starken Alkohols 
(z. B. 50 g auf 1000 g 66 proz.). Diese Losungen lassen sich farben, haften zwar nicht auf Olfarben, 
wohl aoor auf Holz, Kalk, Gips und Zement, wobei empfohlen wird, Kalkmauern vorher mit 
Barytwasser oder Wasserglas und einen schon vorhandenen Leimfarbengrund mit einer 5proz. 
Chromalaunlosung zu harten. 

Ein desinfizierender Holzanstrich wird nach D. R. P. 19217 hergestellt aus 15 Tl. Braun
stein, 10 Tl. Chlorca.lcium, 50 Tl. Chinaclay, 20 Tl. Infusorienerde, 10 Tl. Dextrin oder arabischem 
Gummi und 5-10 Tl. Phenol. - Vgl. Bd. II [18]. _ 

Ein fii.ulniswidriges Anstrichmittel besteht nach A. P. 1897 lOS aus Teer, NaphthaJin, Acetyl
cellulose und Aceton. 

Als desinfizierenden Anstrich verwendet man nach D. R. P. 148 794 und 148 796 LOsungen 
von Alka.liseifen in Phenolen im Gemenge mit einer w8.sserigen Metallsalzlosung (Kupfer, Blei, 
Quecksilber usw.). Man erhii.lt wasserlOsliche oder -unlosliche Produkte, je nachdem die Seife 
ganz oder teilweise in die Metallseife iibergefiihrt wird. 

Nach D. R. P. 143 777 erhalt man einen schnelltrocknenden, desinfizierend wirkenden Firnis 
oder Lack aus Holzteer, den man mit Alkali neutralisiert, wii,scht und mit Fichtenharz oder 
einem anderen Harz erhitzt, worauf das Gemenge in Terpentinol, Petroleum oder ii.therischen 
Olen gelost wird. 

Antiseptisch und konservierend wirkende, hart und rasch trocknende Lacke und Farbbinde
mittel erhii.lt man ferner durch Hiiorten von durch Destillation im Luft- oder Dampfstrom bei 
vermindertem Druck von den unter 2000 siedenden Bestandteilen befreitem Nadelholzteer z. B. 
mit 5% Kalkhydrat bei 160-200° und folgendes Losen des Erzeugnisses in irgendeinem Lack
IOsungsmittel. (D. R. P. 820668.) 

Zur Herstellung eines SchutzmitteIs gegen Verunreinigung von Gegenstii.nden durch 
H unde verriihrt man phenolha.ltige TeerOle bei Gegenwart wa.sseranziehender Sa.lze mit Form
aldehyd, bzw. Inischt Zementbrei, der auf die zu schiitzenden Flii.chen aufgetragen werden solI, 
mit diesen Stoffen oder arbeitet sie in ZementplattenmaSBe ein. Am besten geeignet ist unter 
den TeerOlen das Xylenol. (D. R. P. 817 987.) 

Sterilisation und Konservierung. 

677. Hiindesterilisation. 

Die Frage der Hii.ndedesinfektion ist in der Berl. kIin. Wochensehr. 1914, 1608 behandelt. 
Vgl.: Typhusbekimpfung im Felde durch ein einfaches Verfahren zur Hii.ndedesinfektion. (D. 
med. Wochenschr. 1916, 41, 1888.) 

Zur Technik der Hii.ndedesinfektion mit Spiritus brillgt H. Schiirmann einen Beitrag in 
D. med. Wochenschr. 42, 047. 

Nach allen praktischen Erfahrungen ist die beste Methode der Hii.ndedesinfektion die ge
wohnliche Seifenwaschung, die zwar nicht sii.mtliche Keime beseitigt, wohl aber ihre Zahl stark 
herabmindert, besonders weIlll man gleichzeitig pro WaschUllg 2 TeelOffel Gipspulver mitver
w~ndet. Festgestellt erscheint ferner, da13 die AnwendUllg einer Biirste bei der Hii.ndedesinfektion 
~elDen Vorteil bringt. O. Schiemann und H. Landau weisen schliel3lich darauf hin, da13 ein wich
tiger natiirlicher Schutz gegen die Dbertragung von Krankheitskeimen auf der sog. Selbstreinigung 
d~r Hand beruht, die zum Teil auf mechanische Absto13ung, zum Teil auf baktericide Stoffe zu
ruckzufiihren ist, die von der gesunden Hand dauernd produziert werden. (Zeltschr. r. Hygiene 
88, 129.) 

Zur absoluten Desinfektion der Hande bearbeitet man sie wii.hrend 3 Minuten mit einem 
Gemisch von 15 g Talkum, 10 g pulverisierter Borsii.ure und 2 g Chlorkalk. (Zentr.-BI. 1919, 
n, 208.) 

Die Hii.ndedesinfektion mit Chlorkalksoda ist in Selfens.-Ztg. 1918, 186 beschrieben. 
Eine nach chirurgischen Operationen anzuwendende Seife zur Reinigung der Hinde wird 

Mch Liermann, Ref. in Selfens.-Ztg. 1912, 840, zweckmii.l3ig lmter Zusatz von 60% feinstgemah
lenem, vollig keimfreiem Bol us hergestellt. Die Grlmdmasse besteht. aus £liner wasserarmen, 
alkohol- und glycerinhalHgen Elain-Kaliseife. [482.] 
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'Ober ein auLlerordentlich wirksames Hautdesinfektionsmittel, "Sterolin", das aus einem 
Gemenge von 3% PerubaIsam, 2% Ricinusol, 2% Essigsiure und konzentriertem Alkohol besteht, 
berichtet B. Frank in Chem.-Ztg. UU8, 1247. 

NaOO K. Pohlmann ist die Desinfektionswirkung 70proz. AlkohoIs jener der ~iritU8-
prii.parate von Art des FestaIkohols iiberlegen, doch haben diese letzteren fiir die praxis, 
fiir das Feld und fiir Hebammen gewisse Vorziige. Besonders hohe Desinfek€ionskraft erreicht 
der 70proz. Alkohol, wenn man in ibm 1 % Kaliumquecksilberjodid lOst oder wenn man die mit 
dem Alkohol gewaschene Rautstelle 1/. Stunde vor der Operation in Abstii,nden von 5-10 Minuten 
mit einer 1 proz. LOsung von Jod in 96proz. Alkohol oder in 5Oproz. Propylalkohol dreimal be
pinselt. (I. Seedorf, Ber. ges. PhJ8lol. 2, 862 bzw. Hygleulsehe Bunueh. 80, 449.) 

&sonders wirksam zur Hii.ndereinigung ist 70proz. 0,3% Ammoniak enthaltender Alkohol. 
der seifenartig wirkt, gute Tiefenwirkung besitzt und die Raut nicht schid~. Zur Erhohung der 
keimtOtenden Kraft kann man noch etwas Chlormetakresol zusetzen. (K. Pcihlmann, Hygieniscbe 
Bunueh. 80, 868.) 

Es wurde auch empfohlen dem Alkohol Phthalsiurediithyleater zuzusetzen, doch 
greift dieses Hindesterilisationsmittel einem Bericht in lleel. WoeheDsehr. 1922,1672 zufolge 
die Raut swk an. 

Seifol ist Ricinusseifenalkohol mit 75% Sprit. Das Prii.parat eignet sich besonders zur 
Hindedesinfektion und zur H8.ndereinigung und gibt, mit einem Watteba.usch auf der Raut ver
rieben, denselben Effekt wie 2 Minuten langes Waschen in O,lproz. Sublimatlo.ung. (Zeltsehr.f. 
Hygiene 88, 129.) 

tlber die HAndedesinfektion mit Alkoholseifenpaste AuBert sich A.. KIBer in Chem.-Ztg. 
1t11, MI. 

Zur hygienischen Hindedesinfektion verreibt man in die vorher nicht ~ewaschene Raut 
mittels eines Wattebausches 0,1 proz. SubliinataIkohol, wiischt die Hinde dann mit Sprit unci etwa 
80 proz. Seifenalkohol und wii.scht schlieBlich nach der Zwischenbehandlung mit 50 proz. Sagrotan 
mit O,lproz. Sublimatl&ung. FUr die chirurgische HiLndedesinfektion hat siOO das Abreiben 
mit Alkohol, besser noch mit Sublimatalkohol, am beaten bewihrt. Neuerdings beniitzt man 
zur HiLndesteriIiaation auch kleine elektrische Lichthlder und erzeugt 80 Temperaturen von 
80-100°, denen man die stiLndig gewen.deten Hinde unci Unterarme aussetzt. (D. med. Woehen
schrifl 1818, 7oa.) 

Nach Hertt, Theraple cl. Gegenw. Dezember 1908, ist d88 beate Rautdesinfektionsmittel 
Acetonalkohol, doch empfiehlt es sich, bei stark behaal'ten KCirperteilen noOO einen Wund
schutz anzuwenden, der beispieIsweise aus je 10 g Benzoe- und I>ammarharz, 100 gAther und 
20 g alkoholischer Jod-Jodkaliumlo.ung (7 g Jod, Ii 1 Jodkalium, l00_S Alkohol) besteht. 

Auch naeh Angaben von I. ChrlIUaIlleO in D. me Woebeuchr. 19n, 868, ist der nor m a I e 
Propylalkohol, der mit 8 Mol. Waeeer ein Hydrat bDdet, in 100050proz. wisaerjger LOsung (je 
nacb Art der Erkrankung) allen iibrigen Rautdesinfektionsmitteln bei weitem iiberlegen. 

Nach einer Notiz in Chem.-Ztr.1112, 141 ist der Iaopropylalkohol bei der HlLndedesinfek
tion ein vollwertiger Ersatz fiir Athylalkohol. Er wird bei trockenen HiDden alB 5Oproz., bei 
feuchten alB 70-80proz. LOsung angewandt. 

Nach einem Rererat in Pbarm. Zeotrh. 1112, 491 eignet sich ausgedehnten Untersuchungen 
zufolge zur Hindedesinfektion beaonders $ut ein lOproz. Tetraithylenseifenspiritus. 

Zur Herstellung von Desinfektionsmltteln fiir die menschliche Haut lOst man nach D. R. P. 
87- 276 100 TI. Olein, 200 TI. Kresol unci 25 Tl.· 35proz. Natronlauge in 75 TI. WaBBer. Dureh 
Anwiirmen wird die zuerst ausgeschiedene Seife wieder in LOsung gebracht. Eine Abscheidung 
der Seife wird iiberhaupt vollig verhindert, wenn man zuerst das Kresol in der Lauge lost, dann 
das Olein hinzufiigt und schlieBlich mit Wasser verdiinnt. 

Zur Hindedesinfektion mit EusapiI (Chlor-m-Kresol-Kaliumricinoleatlosung 1: 1) lost 
man nach Gottschalk 10 g des Prii.parates in 90 ccm abgekochtem W8886r und 900 g 80proz. 
AlkohoI. (Ref. in Pbarm. Zentrh. 1111, 110.) 

Zur Hii.ndedesinfektion verwendet Konrad nach Wiener med. Woebenllchr. 1911, 21 eine 
1 proz. LOsung von Chlormetakresol in einer Mischung von 2 TI. 96proz. Alkohol und 1 TI. Aceton. 

678. Handumhiillungspriiparate. 
Rautumhilllende. festhaftende, heftpflasterartige Schichten erhilt man aus HarzlOsungen. 

z. B. einer LOsung des bis zum ruhigen FlieBen verkochten Geme~es von 560 Tl. Damr;narharz, 
142 TI. MandelOl, 70 Tl. RicinusOl und 30 TI. Glycerin in 240 TI. A:therweingeist. Der evtI. aueh 
auf vorher mit WeizenkIeber, Starke und Hausenblase gestii.rkte Leinwand, ~estirkte Seide odl:'r 
Papier zu streichenden, an Klebkraft bei weitem das mit Hausenblase bereltete englische Heft
pfl88ter iibertreffenden Klebmasse konnen auch Arzneimittel einverleibt werden. (Pbarm. Zentrb. 
1872, 286.) 

Nach D. R. P. 200096 erhii.lt man einen tagela~ haltbaren dichten tJ'berzug auf den Hii~· 
den, wenn man sie in eine Mischung von defibriruertem Blut mit 0,1-5% Formaldehrd elD
taucht. D88 B I u t gerinnt erfahrungsgemiB durch diesen Formalinzusatz nicht, und die MlSchu~g 
erstarrt nach dem Auftragen zu der feinen, die Hautsekretion beschrinkenden, in Wasser und In 
den Korpersiften unlOalichen, feinen Schicht. Nach Zusatz D. B. P. 201126 ist es besser, statt
tI,-;; defibrinierten BluteR daR vom BlutfarbRtoff befreite BlutBerum zu verwenden. 
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Nach StriJbel eignet sich das unter dem Namen Chirosoter im Handel befindliche, aus 
der gelblichen LBsung eines wachsartigen Korpers in Tetrachlorkohlenstoff bestehende Praparat, 
das auf der Haut einen kaum sichtbaren wachsartigen Dberzug bildet, an Stelle von Gummihand
schuhen zur Handedesinfektion bei aseptischen Operationen. (Miinch. med. Wochenschr. 68, 440.) 

Auf ii.hnliche Weise geben sirupose LBsungen von Celluloseestern z. B. Acetylcell ulose, 
beim Eintauchen der Hande bakteriendichte lJberziige, die Keimabgabe und Keimauf
nahme durch die Haut verhindern. Es lii.St sich so auch ohne vorherige Reinigung der Hande 
ein dauerhaf~r steriler lJberzug herstellen. (P. M. Grempe, Seifenfabr. 42, 674.) 

lJber dieses ala Ersatz fiir Gummihandschuhe in der Chirurgie und in der chemischen Indu
strie verwendete Sterilin Dr. Colman, das aus der Uisung von Celluloseestern mit weichmache
den organischen Substanzen besteht und auf der Hand Schutzschichten liefert, die mechanischen 
Einfliissen guten Widerstand entgegensetzen, siehe E. Marckwald und F. Frank, Chem.-Ztg. 
89, 927. 

Nach O. v. Herff und P. Hiissy haben sich die Hii.ndeumhilliungsmassen aus Acetylcellulose 
(Sterilin) wie auch aus Nitrocellulose und aus Gemengen beider nicht bewii.hrt, wogegen ein Ge
misch von solchen Kondensationsprodukten aus Formaldehyd und Phenolen, die bei Korper
temperatur elastische zii.hfliissige Massen bilden, mit Uisungen von Celluloseestern fiir die Ge
burtshilfe und chirurgischen Operationen sehr geeignet waren. (Miinch. med. Wochenschr. 68, 967.) 

Zur Herstellung eines zur Erzeugung einer haltbaren, undurchliissigen sterilen Schicht auf 
menschlichen Korperteilen verwendbaren DesinfektionsmitteIs lOst man bei Korpertemperatur 
geschmeidige, zii.hfliissige Phenol-Formaldehydkondensationsprodukte in A1kohol oder anderen 
geeigneten Uisungsmitteln und mischt diese Uisungen z. B. mit ebenfalls gelBster Acetylcellulose 
unter Zusatz antiseptisch wirkender fiirbender oder geschmeid~ machender Stoffe. Die Schichten 
sind gegen die bei chirurgischen Arbeiten moglichen mecharuschen Einfliisse widerstandsfii.hig. 
(D. R. P. 811i 017.) 

679. Gewerbliche und hiusliche Hiindewaschmittel. 
Zum einfachen Hii.ndewaschen verreibt man nach F. Neufeld in der feuchten Hohlhand 

1-2 Teeloffel feines Gipspulv:er mit Wasser zu einer Paste und erzielt so zur Verhiitung von 
Krankheitsiibertrag~en bessere Erfolge aIs beim Waschen mit Seife. 

A. Schneider empflehlt in Pharm. Zentrlbl. 1916: 180 eine mit einer Abkochung von Quillaja
rinda versetzte Mischung von Kaolin und Specksteinpulver als Hii.ndewaschmittel. 

Mapurapaste, ein zum Gebrauch in metallverarbeitenden und farbentechnischen Betrieben 
empfohlenes HBndewaschmitteJ, besteht nach 1. F. Sacher aus etwa 50 Tl. feinvertf'ilter Kiesel
kreide, 45 TJ. Wasser und 5 Tt. Seife. Diesem Waschmittel kann eine hohere Waschwirkung als 
diejanige der gewohnJichen Seife zugesprochen werden, doch bewii.hrt sich das Prii.parat fiir schwer
losliche, an den Hii.nden zii.he haftende Verunreinigungen, wie OlbleiweiS, Schwefelblei usw., 
nicht, da die Entfernung dieser Stoffe unter den iiblichen Bedingungen beim Waschen nicht 
gelingt. (Seifens.-Ztg. 89, 894.) 

Ein WascJlmittel zur Handereinigung ohne Anwendung von Seife, Wasser und Handtuch 
besteht nach O. P. Anm. 4569/09 aus Papier oder Sa.gespii.nen, die in feinzerriebenem Zustande 
mit Casein und A1kohol zu einer Paste angerieben werden. Dieses seifefreie Waschmittel, dessen 
Wirksamkeit auf der mechanisch reibenden Wirkung eines stickstoffhaltigen, eiweiJ3artigen Kor
pers beruht, ist llnter dem Namen "Lavasine" im Handel. Das Casein, das den Hauptbestand
teil dieses Handewaschmittels bildet, nimmt die im Wasser aufgeweichten Schmutzteile an sich 
und wird nach dem Vcrdunsten des Wassers von der Haut, an der es nicht haftet, durch Abreiben 
entfernt. 

Die HandwBfitohtabletten "Cellosa" bestehen nach Utz, Pharm. Zentrh. 1912, 9 im wesent
lichen aus einer Mischung von feingepulvertem Coniferenholz mit Seife; mittels dieses Prii.parates 
solI man auch stark mit Fetten oder Olen verunreinigte Hii.nde rasch und griindlich reinigen 
konnen. 

Zllm Reinigen der Hii,nde wird nach Selfenfabr. 1909, 1268 eine Seife verwendet, die 4-8% 
Siigespii.ne enthiiJt, so daS die Verwendung von Nagelbiirsten iiberfliissig ist. Die Sagespii.ne 
llliissen vorher mit Ather extrahiert und schlie13lich bei 120° getrocknet sein. 

Dber Herstellung scharfreinigender Handseifen mit Zusatz von 5-7% Korkpulver oder 
Sii.gemehl zu gewohnlicher Seife oder durch einfaches Vermischen geschmolzener, gewohnlicher 
Fettseife mit ErdOl, Spiritus oder Holzgeist siehe die Vorschriften in Mat. grasses 0, 2606. 

.. Nach einem Referat in Metallarbeiter 1917, Nr. 28/24, empfiehlt sich als bestes Wascluuittel 
fur Metallarbeiter der ChI 0 r k a 1 k, der in jeder Hiru.icht auch guter Seife als Reinigungsmittel 
vorzuziehen ist, da diese nicht nur ungeniigend reinigt, sondern mit Bleiverbindungen auch Blei
seife gibt, die sehr fest an der Haut haftet. Der Chlorkalk wirkt chemisch und mechanisch reinigend, 
stark desinfizierend llnd ist unschiidlich fiir Haut und Blut. Ein besonderer Vorteil ist, da13 man 
a';lch aufgesprungene Hande ohne Schiidigung mit fum waschen kann, doch empfiehlt es sich, 
dIe Hande nachtrii.glich mit einer Mischung aus gleichen Teilen '" asser nnd Glycerin eillzureiben. 

Das iibliche Hii.ndewaschmittel der Arbeiter in chemischen Fabriken ist der Chlorkalk 
~1l Verbindung mit SodalOsung (Chlorlauge) oder man verwendet ein Gemenge gleicher Teile 
fester Soda und Chlorkalk al::; wii.:'l8erigen Brei und beseitigt nachtriiglich dus glatte Gefiih) , das 
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sich bei Beniitzung dieses Handereinigungsmit,tels zeigt, durch Waschen mit verdiinnter Essig
saure. (Farbe und Lack 1912, 20.) 

Nach einer gelegentlichen Angabe von E. Schaal in Wiirttemberg. Gewerbebl. 1880, 18'7 ver
meidet man das Rissigwerden der Hande durch Waschen mit einer Losung von Paraffin in 
RiibOI und Erdol. 

Andlls schU~gt in D. Firberztg. 1911, 135 als Waschmittel £i.ir die Hande im Fabrikbetriebe 
Leinol vor, das nicht nur einen grol3en Reinigungswert besitzt, sondern auch den Vorteil zeigt, 
die Haut weich und geschmeidig zu machen. Nachtraglich wird mit lauwarmem Wasser und Seife 
griindlich nachgewaschen. 

Zur Herstellung einer Seife gegen Blei vergift ung verarbeitet man eine mit der geniigenden 
Menge von Schwefelalkalien versetzte Seife mit Vaselin, das die Zersetzung der Seife unter dem 
Einflul3 von Luft verhindert, und umhiillt das Praparat mit einem undurchliissigen, ebenfalls 
die Luft abschliel3enden tlberzug. Bei der Herstellung der Seife mul3 entsprechend dem Alkali
gehalt des Schwefelnatriums weniger Alkali zur Verseifung verwendet werden. (D. R. P. 1898'73.) 

Die Wirkung gewisser zuckerhaltiger Sulfidseifen beruht wie bei den Akremninseifen 
darauf, dal3 beirn Waschen metallische Verunreinigungen in die ungiftige Sulfidform iibergefiihrt 
werden, durch den Zusatz von Bimsstein, Sand oder Marmor wird das Metallsulfid beirn Reiben 
wieder entfernt. Diese Seifen unterscheiden sich von den Akremnin- und anderen Sulfidseifen 
wesentlich dadurch, dal3 sie den Schwefel in einem bestimmten Verhii.ltnis mit Zucker gemischt 
enthalten. Weiteres iiber die chemischen Reaktionen dieser durch D. R. P. 164322 und 223119 
geschiitzten Seifen siehe in der Arbeit von J. F. Sacher, Seifens.-Ztg. 39, 894. 

Chromarbeitern wird empfohren, die Hande in 5proz. NatriurnbisulfitlOsung zu waschen. 
Die Chromate werden so zu ~omhydroxyd reduziert und schwere Chromgeschwiire in kurzer 
Zeit geheilt. Das Mittel wir~t auch vorbeugend. (D. S. Riederer, Zeitschr. f. angew. Chem. 
1908, 689.) 

Zur Entfernung von Salpetersaureflecken von den Hii.nden wii.~cht man sie in 
alkalischer SchwefelammoniumlCisung, wodurch die abgestorbene Epidermis in eine seifen
ahnliche Masse verwandelt wird, die sich leicht durch Reiben mit Sand entfernen lii.l3t. Nach 
dem Waschen mit saurem Wasser und zuletzt mit reinem Wasser bleibt die Haut rein und glatt 
zuriick. (DingL Journ. 156, 239.) 

Zur Entfernung von Pikrinsii.urefii.rbungen von den Handen verwendet man ein z. B. aus 
Wasserglas und Glaubersalz mit Seife hergestelltes Waschmittel, dem man als wirksamen Be
standteil Chlor kalk zusetzt. (D. R. P. 31 '7'72.) 

Zur Entfernung der durch Trinitrotoluol erzeugten Hautfii.rbung bedient man sich eines aus 
Wasserglas, Glaubersalz und Alaun hergestellten Handewasch mi ttels. (D. R. P. 81'7 638.) 

Zur Entfernung von Farbflecken, die beirn Mikroskopiere,n auf der Haut entstehen, 
verwendet E. Richter verschiedene Waschfliissigkeiten, die, je nach dem Farbstoff, besonders 
gewii.hlt werden. (Seifenspiritus, absoluter Alkohol, Wasserstoffsuperoxyd in ammoniakalischer 
oder salzsaurer Losung.) Nii.heres siehe im Original, Apoth.-Ztg. 1910, 66. 

Zur Entfernung der Schreibmaschinenfarbe von den Hii.nden kommen neuerdings,. in 
Tuben verpackt, Reinigungspasten in den Handel, deren Inhalt nach Techn. Rundsch. 1912, 2'7'7 
aus einer LOsung von etwa 36% einer weil3en, ungefiillten Rasierseife in 64% Alkohol besteht. 
Die Masse ist verschieden, z. B. mit Amylacetat, parfiimiert. Man erreicht iibrigens denselben 
Zweck, wenn man die Hande mit gewohnlicher Seife wii.~cht und mit denaturiertem Spiritus 
nachspiilt. - Vgl. Bd. II [343.] 

In Viertelj.-Sehr. f. prakt. Pharm. 1912, 8'7 wird empfohlen zum Reinigen der Hande, be
sonders von Schmierol (Automobilfahrerseife), eine in Tuben gemllte pastOse Masse, bestehend 
aus 80,5 Tl. Schmierseife, 5,0 Tl. Salmiakgeist, 31,0 Tl. Bimssteinpulver und der notigen Menge 
TerpentinOI zu verwenden. 

680. Gebranchsgegenstinde, Instrnmente, Branereileitungen sterilisieren. 
Die ZerstOrung der Keime durch Hitze und stromenden Wasserdampf ist in seltenen Fallen 

anwendbar, da die Gebrauchsgegenstii.nde bei diesen Verfahren leiden. Aul3erdem bietet das 
Erhitzen keinen Sahutz gegen neuerliche Einwanderung von Keimen (Asepsis). 

Die desinfizierende Wirkung des Biigelns wird nach Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 1910, 4'76 
hii.ufig iibersch8.tzt, da Wa~che, urn sie keimfrei zu machen, in feuchtem Zustande mit einem 
2500 heiJ3en Eisen geplattet werden mi.iJ3te, was wohl, olme dal3 die "'iische Schaden litte, nicht 
angangig iat, da die gewohnliche Temperatur des Plii.tteisens nur 1500 betrii.gt. 

Ein Verfahren zur Sterilisation von Kleidungsstiicken ist dadurch gekennzeichnet, dal3 man 
daa Gut bei hochstens 800 mit stromenden Gasen behandelt, bis die vegetativen Schiidlingsformen 
abgetOtet Rind, worauf man unter Abkiihlung auf 37-400 Wasser einspritzt und so die wider
standsfii.higeren Keime mit Wa.~serdampf behandelt, worauf schlieLllich eine letzte Behandlung 
im Gasstrom bei wiedel 80° erfolgt. (D. R. P. 311121.) 

Ein Verlahren zur Sterilisation von Ausriistungsgegenstii.nden unter Zuhilfenahme rasch be
wegter erwa.rmter Prel3luft, die das Wachstum der Keime begiilllltigt und folgende Zuleitung von 
kalter Luft, die dieses Wachstum stOrt, worauf in der nachsten Wii.rmewelle die Keime zugrunde 
gehen, ist in D. R. P. 326288 und 324166 beschrieben. - Vgl. D. R. P.829292. 
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Verfahren und Apparate zur Desinfektion von Kleidern, Decken u. dg1. sind in D. R. P. 
33 784, 36 278 und 86 422 beschrieben. V g1. auch die Angaben von Me Wolff in Arch. f. pathol. 
Anato 102, 81. 

Vg1.: Vorrichtung zumDesinfizieren vonKleidungsstiicken oder ahnlichen Gegenstanden 
durch heWe Luft nach D. R. P. 290049. 

'Ober Desinfektion von Bii'chern mittels feuchter heWer Luft, trockenil' Hitze und Form
aldehyd siehe F. Ballner, 'Ober die Desinfektion von Biichern, Drucksachen u. dg1., Wien; ferner 
L. Friedrich, Papierfabr. 1908, 1164; H. Trautmann in Zeltschr. f. SchulgesundheltspUege 1909, 
Nr.6, Deslnfektion 1910, 689, und schlie.f3lich Gesundheitslng. 1906, 101. Ein Verfahren zurn 
Desinfizieren von Biichern in einem mit Desinfektionsmittel beladenen Luftstrom, der die Blatter 
umbla.ttert, ist z. B. in D. R. P. 266472 beschrieben. 

Vber Eindimmung und Behebung der Krankheits· und ZerstOrungserscheinungen von wert· 
vollen Biichern, Handschriften und Handzeichnungen schreibt B. Haas in Chem •• Ztg. 1922, 1077. 

Feuchte Hitze wirkt bei der Desinfektion von Biichern auf das Papier ebenso nachteiIig wie 
trockene, doch ist jene bei 95° die allein geniigend wirksame. (C. Bartsch, Paplerfabr. 1909, 776.) 

Papier ist wie jede feinverteilte organische Substaaz dem Verderbe-, unter dem Einflu.f3 der 
Ta.tigkeit l'iedel'er Pilze ausgesetzt, und sie sind auch die Ursache der Fleckenbildung auf lagernden 
Papieren und in Biichern und Akten. Durch sorgfii.ltige, die Infektion ausschlie.f3ende Fabrikation, 
gute Leimung und Glattung, Anwendung ant.iseptischer Fliissigkeiten usw. kann man den MiLl
stand verhiiten, die Biicher und Schriften ko.men weiter durch haufiges Reinigen, Liiften und 
Trocknen, auch durch Raucherung mit Formaldehyd, das keine korrodierendo Wirkung ausiibt, 
vor dem Verderben geschiitzt welden. Im Journ. Pharm. et Chim. 1919, 99 gibt P. See die 
Bedingungen an, unter denen diese Raucherungen am zweckentsprechendsten ausgefiihrt werden. 

Die chemische Desinfektion, die 7ugleich antisepti'lch und aseptisch wirkt, ist darum jenen 
mechanischen Verfahren iiberlegen, doch sind auch ihrer Anwendbarkf>it durch die Beschaffenheit 
der Gegenstande Grenzen gezogen. 

Zum Sterilisieren von Gummihandschuhen fiir OJ?erationen taucht man sie nach Mooch. 
med. Wochenschr. 1911, Nr. 01 wahrend 15-20 Minuten m eine kochende LOsung von 5 g griiner 
Seife oder 10 g SeifeJlRpiritus in 11 Wasser und beseitigt nachtragIich das Schliipfrige der Au.f3en
seite durch Abspiilen mit destilliertem Wasser oder SublimatlOsung. Nach der Operation w8.scht 
man die Handschuhe noch auf der Hand mit Biirste und Seife, stiilpt sie, mit Seifenschaum be
deckt um, wiischt mit reinem Wasser nach und trocknet sie mit der Innenseite nach au.f3en, urn 
sie schlie.f3lich, ohne Anwendung von Puder, unlzuwenden und vollig trocknen zu lassen. 

Eine Vorrichtung zum Sterilisieren von Instrumenten, Gefii..f3en oder Nahtmaterial 
in siedendem Wasser ist in D. R. P. 286 166 beschrieben. 

Zum SteriIisieren chirurgischer Instrumente werden diese nach D. med. Wochenschr. 
1909,1016 mit SesamOl erhitzt; dieses 01 zersetzt sich erst weit iiber 200°, es greift die Instrumente 
nicht an, sondern macht im Gegenteil Katheder u. dgl. geschmeidig. 

Zur Sterilisation von Instrumenten geniigt nach H. Frledenthal Abreiben mit einem Tuch, 
das in 5 proz. SagrotanlOsung ausgedriickt wurde. 

"Ober ein Verfahren zum schnellen Sterilisieren von Kaniilen und anderen kleinen medi· 
zinischen Instrumenten durch Erhitzen in einem, ilme.l der Form nach angepa.f3ten Glas
behii.lter mittels des elektrischen Stromes, wodurch auch empfindIiche Instrurnente aus unedlen 
Metallen geschont werden, siehe D. R. P. 270629. 

Zur Verhiitung der Entkohlung und Enthiirtung bzw. des Mattwerdens der Schneiden bei der 
Desinfektion chirurgischer Instrurnente erhitzt man sie irn luftfreien Raume auf eine zur Keirn· 
totung ausreichende Temperatur und behandelt sie dann mit einer geeigneten Stahlhiirtefliissig
keit. (D. R. P. 810881.) 

Zur Desinfektion von Blasinstrumenten taucht man die kupfernen oder vernickelten 
Mundstiicke we.hrend einer Stunde in siedendes Wasser oder legt sie 12 Stunden in 10proz. Lysol
oder 5proz. FormalinlOsung oder kupferne Mundstiicke wahrend 4-5 Stunden in 4-5proz. 
wasser~e Schwefelsaure. Holzinstrumente, wie Klarinetten oder Floten, werden am besten mit 
Formahndampf desinfiziert. (M. Bornand, Zentr.·BI. 1919, IV, 208.) 
. "Ober die Verwendung von Ozon fiir Brauereidesinfektionszwecke und seine Anwendung 
In einer Konzentration von 0,6-0,7 g in 1 cbm Luft siehe H. Will und F. Wleninger, Zeitschr. 
I. d. ges. Brauw. 1910, 4 u. 18. 
. Die Frage der Verwendung des Ozons Zll Desinfektionszwecken in der Brauerei 
1St, wie die Verschiedenheit der Anschautmgen von O. Biirger, F. Schonfeld und K. Hoffmann 
schlie.f3lich H. Leberle in Wochenschr. f. Brauer. 80, 286 bzw. 261 bzw. Zeltschr. f. d. ges. Brauw. 
36, 498 beweist, durchaus noch nicht geklart. 

H. Will und P. Beyersdorfer kommen Zl1 dem Schlua, da.f3 Elich das Ozon in keinem'Falle 
als Desinfektionsmittel fiir Rohrleitungen, Filtermassen und gepichte Transportgefa.f3e fiir'Bier
brauereizwecke eignet. Genau die gegenteilige Behauptung stellen L. v. Vetter und E. Moufang auf. 
(Zeltschr. r. Brauw. 86, 78 u. 89 bzw. Wochenschr. f. Brauer. 28, 18.) 

Nach R. Heuss werden Pechiiberziige durch Formalin, Montanin, Pyricit, Fluorammonium 
oder Schwefeldampfe in der iiblichen Konzentration nicht angegriffen, so daLl sich diese Stoffe 
als Bierfa.f3desinfektionsmittel eignen, wahrend Formaldehyd leicht zn Biertriibungen fiihrt und 
auch seines scharfen Gerllches wegen besser ansgeschieden wercien solIte. (Zeltschr. f. d.' ges. 
Brauw. 89, 1 u. 9.) 



668 Desinfektion, Wasser (Abwasser), Vertilgung. 

Die Methoden der Sterilisierung von zur Aufbewahrung von NahrungsmitteIn 
enenden Gefal.3en wurden im IV. Bd. aufgenommen. 

681. Blumen (Pllanzenteile) konservieren. Baumkitt. 
Abgeschnittene 'BIumen halten sich lange Zeit frisch, wenn man sie in Kalkwasser stellt. 

Vogel wandte das Verfahren seiner zeit an, ala noch lange Expositionen notig waren, um das Aus
trocknen der Pflanzen wihrend der photographischen Aufnahme im direkten Sonnenlichte zu 
verhindern. (Polyt. Zentr.-BI. 1867, 1868.) 

Um Blumen frisch zu erhalten lOst man in dem lauwarmen Wasser, in das man sie einstellt, 
eine As:pirintablette. Auch Knopflochblumen lassen sich durch Betupfen des Schnittendes 
mit AspirinlOsung IAngere Zeit frisch erhalten. (Umschau 1922, 828.) 

In einer durch zahlreiche Versuche gestiitzten Arbeit (Fontlrissensch. Zentr.-BI. 1886, 209) 
kommt W. Reissig zu dem Resultat, dal.3 man Fichtenzweige jahrelang frisch erhalten kann, 
wenn man sie 3-14 Tage in eine 50:proz. LOsung VOil Chlorr.alcium, Chlormagnesium oder Glycerin 
in Wasser einlegt. Die Nadeln verheren zwar ihre Farbe, werden jedoch nicht sprooe und fallen 
nicht abo 

Nach SeHens.-Ztg. 1911, 814 werden Pflanzenteile durch Eintauchen in Glycerin, Chrom
Ieim, WasserglaslOsung, rohe Salzsiioure usw. konserviert. 

Nach SeHens.-Ztg. 1911, 1214 werden natiirliche Biumen konserviert, wenn man sie in 
eine 20proz. GelatinelOsung oder in eine 30proz. wii.sserige Eiereiweil.3lOsung taucht und den 
Dberzug nach dem Trocknen ~ einer 10proz. FormaldehydlOsung hirtet. 

Nach Pharm. Zentrh. 1911,' 684 werden Pflanzenteile durch Eintauchen in eine gesii.ttigte 
Naphthalinlosung in Alkohol oder Benzin zweckmii.l.3ig unter Zusatz von etwas Salicylsaure 
konserviert. Vgl. D. Ind.-Ztg. 1872, Nr.6; Eintauchen in eben geschmolzenes Paraffin. 

Nach Teehn. Rundseh. 1909, 871 kann man Pflanzen in fest verschlossenen Glisern, die mit 
Wasserglas gefiiJlt sind, dauernd erhalten und kann sie in dieser Form a.ls Zimmerschmuck 
verwenden, da die Methode des Einfrierens der Blumen in Eisblooke natiirlich dauernder An
wendung nicht fiiohig ist. 

Zur Erhaltung von Pflanzen und ihnlichen empfindlichen Naturgebilden taucht man sie 
in eine milchige Suspension von Ton und Alkohol, BO dal.3 sich die feinen Teilchen ansetzen und 
auf den Pflanzen eintrocknen, wenn man sie aus dem Bade heraushebt. Nach evtl. Fixierung 
des trockenen diinnen Bela.ges mit einer diinnen HarzlOsung brennt man die Stiicke, so dal.3 die 
organischen M'assen verbrennen und ein relatives haltba.res Tongerippe zuriickbleibt. (Gewerbe
Dell 1922, Heft D.) 

Zur Konservierung von Blumen, die als Modelle dienen BOllen, stellt man sie nach Neueste 
Erl. u. ErI., Wlen 1911, 88 in gut angefeuchtetem Zustande in eine Vase, die eine LOsung von 3 g 
Kochsalz und 30 g weil.3er Seife in 1000 cern Wasser enthii.It. Wenn die geleeartige Masse ganz 
gleichformig ist, wird noch etwas Borsii.ure hinzugefiigt. Die Blumen werden alle 24 Stunden 
gut befeuchtet und wieder in die LOsung gestellt, die aile 2-3 Tage erneuert werden mul.3. 

Urn Blumen BO zu trocknen, dal.3 sie ihrf) natiirlichen Farben behalten, bettet man sie in 
Lycopodium oder besser noch aufrechtstehend wie in Dlngl. loum. 178, 109 beschrieben ist, 
in gewaschenen gesiebten Sand ein, der vorher mit 1/.% geschmolzenem Stearin gleichmii./3ig 
imprii.gniert wurde, stellt dann die gefiillte Kiste auf einen geheizten Backofen und lal.3t den Sand 
nach 48 Stunden la.ngsam auslaufen. Sandkorner, die sich etwa an den Blumen festgesetzt haben 
kOnnten, beseitigt man durch schwaches Klopfen an die Wande der Kiste. Die auf die an
gegebene Weise getrockneten Blumen haben ihre unverinderte Naturfarbe behalten und sind 
dabei ga.nzlich ausgetrockaet. 

Das Verfabren der Konservierung frischer Pflanzen durch Einlegen in scharf getrockneten 
Sand ist ferner in lahrb. f. prakt. Pharm. 20, 246 beschrieben. 

Zur Konservierung frischer Pflanzen und zur Erhaltung ihrer natiirlichen Farben mengt 
man nach D. R. P. 218 877 feinen Quarzsand mit Borsaure, Borax oder SaIicylsaure und bettet 
die Pflanzen in diesen Sand ein, so dal.3 sie durch ihre natiirliche Feuchtigkeit die Konservierung?
mittel aufzusaugen vermogen. Gleichzeitig leitet man erwirmte oder trockene Luft durch d~e 
Sandschicht, urn di~ Pflanzen zu entw88sern. Wenn sie getrocknet sind, behandelt man sie Imt 
Sa.uredampfen (Salz-, Salpeter-, Ameisen-, Trichloressigsaure) oder mit einer schnell verdunsteten 
LOsung dieser Sii.uren (in Benzin, Benzol, Tetrachlorkohlenstoft, Alkohol, Ather), um die leuch
tenden FarbtOne hervorzubringen. 

Urn Pflanzen trocken zu konservieren, so dal.3 sie ihre natiirliche Hajtung und moglichst 
auch ihre Farben behaIten, bettet man sie nach D. R. P. 197266 in scharf getrocknetes Salz 
oder in Zucker ein und setzt evtl. Atzkalk oder andere wasserbindende Substanzen neben kon
servierenden und farberhaltenden Stoffen zU. 

Ein einfaches Verfahren zum Aufkleben getrockneter Pflanzen in Herbarien durch Vb~r
ziehen der auf das Papier bIoD aufgelegten PflanzenteiIe mit einer Kollodi umschicht beschrclbt 
O. Crawford in Dlngl. lourn. 1860, II, 400. 

Die Konservierung der Palmwedel beruht auf dem Prinzip, da/3 man die natiirliche FB;rbe 
des Blattes absichtIich zerstOrt und durch eine haltbare kiinstliche Firbung ersetzt. Nach elDCr 
Vorschrift in Techn. Rundsch. 1911, 868 kocht man die Wedel in einem Gefi\,1.3 mit oberem ~u
lauf- und unterem Ablaufhahn in einer Mischung von Schwefelsaure, Salzsaure, rohem Glycerm, 
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Indigocarmin, Pikrinsi3ure und etwas Alaun kurz auf, lii.J3t das Bad mit den Wedeln auf etwa 30° 
erkalten und trocknet sie nach einiger Zeit in hei13em Sand odeI' plattet sie mit geeigneten Eisen. 

Nach D. R. P. 44 296 behandelt man getrocknete Palmwedel, um ihnen das Aussehen frischer 
Pflanzen zu erteilen, ZU6l'st einige Stunden mit heiJ3em Wasser, um ihnen ihre Biegsamkeit wieder-
2ugeben und farbt sie .dann wahl'end 10--12 Stunden in einem kochenden, mit Essigsprit ver
setzten Teerfarbstoffbade. Dann werden sie abgespiilt, halb getrocknet und 1-3 Tage in reines 
Glycerin getaucht, worauf man sie 6--8 Tage bei gewohnlicher Temperatur trocknen l8.J3t, um sie 
schlieLUich mit einem dunnen, schnell trocknenden Ollack zu uberstreichen. . 

Zur Vorbereitung getrockneter Pflanzen, insbesonde~ del' Cycaswedel, fiir den Bleich
und Farbeproze13 behandelt man die Pflanzenteile lii.ngere Zeit mit konzentrierter Essigsii.ure 
odeI' deren Gemisch mit Spiritus und entzieht ihnen so Fett und Wachs, die den Bleichvorgang 
storen wiirden. (D. R. P. 187827.) 

Mit einem Lack aus 10 Tl. Sandarak, 4 Tl. Mastix und 1/, Tl. Campher in Spritlosung uber
zogene Pflanzen odeI' Blumen werden VOl' ZerstOrung durch Insekten bewahrt, Q.ie frischen Farben 
bleiben erhalten, und verbla13te werden wieder belebt. Del' Firnis springt nicht ab, darf jedoch 
nur sehr diinn aufgetragen werden. (Polyt. Notizbl. 1870, Nr. 11.) 

Um Lorbeerblii.tter zu Dekorationszwecken verwendbar zu machen, streicht man sie 
nach Techn. Rundsch. 1007, 64 am besten mit einer Olfarbe an, deren Ton man moglichst genau 
nach jenem del' frischen Blatter wahlt. 

Ein einfach zusammengeaetzter Baumkitt, deasen Gute wii.hrend 30 Jahren erprobt wurde, 
besteht nach Wiegmann, Polyt. Notlzbl. 1861, Nr. 1, aus einem salbenartigen Gemenge von Teer 
und feinem Kohlenpulver, das man mit Lehm odeI' Ton in entsprechender Weise fiirbt. 

582. Frische Blumen (Pfianzenteile) larben, odorieren. 
Zum Fii.rben lebender wachsender Pflanzen verfii.hrt man nach alten Angaben, die K. Morren 

in Polyt. Zentrh. 1860, 674 zitiert, in folgender Weise: Man bereitet aus Schafsmist, Essig, Salz 
und 30% Farbstoff, und zwar fiir Schwarz Erlenfruchtpulver, fiir Grlin eingetrockneten Rauten
saft und fiir Blau Kornblumenblii.ttermehl, einen Teig, den man auf die Wurzeln del' wei13bliihenden 
Pflanzen auflegt. In kurzer Zeit zeigen die Blumenblii.tter die betreffende Farbe. Durch Einlegen 
del' Zwiebeln von Tulpen odeI' Hyacinthen in den wii.sserigen Aufgu13 del' Farbteige erzielt man 
statt weiJ3er farbige Bluten, durch Mischen del' Farbteige gesprenkelte Farben. In ii.hnlicher Weise 
werden FarbhOlzer angewandt; ein Farbteig bzw. -aufguJ3, del' Brasilholzpulver enthii.lt, fiirbt 
beispielsweise weiJ3e Lilien tiefrot. - Nach demselben Verfahren vermag man Pflanzen odeI' Bluten 
auch kijnstlichen Wohlgeruch zu erteilen, dadurch, daJ3 man jenem Teig statt del' Farbstoffe 
Ambra, Moschus odeI' andere starke Riechstoffe zusetzt und mit dem AufguJ3 die Pflanzen be
gieJ3t bzw. ihre Bamen odeI' Zwiebeln VOl' dem Einsetzen in den AufguJ3 einlegt. 

Zum Parfumieren kiinstlicher und prii.parierter natiirlicher Blumen bestreicht man sie 
nach D. R. P. 241900 mit einem parfiimierten Gemenge von Wachs, Erdwachs und pflanzlichem 
odeI' tierischem Fett odeI' taucht sie in (liese Masse ein. Nach D. R. P. 243 319 werden die zu 
parfiimierenden kiinstlichen BIumen jedoch bessel' mit Tetrachlorkohlenstoff behandelt, del' die 
betreffenden Riechstoffe gelost enthii.lt. 

Zur kiinstlichen Fiirbung frischer Blumen, sowie im Topf gezogener Pflanzen eignen sich 
am beaten saure Farbstoffe und unter diesen wieder solche, die eine odeI' mehrere Sulfosii.ure
gruppen enthalten. Die Blumen mUssen frischgeschnitten und kurzstielig sein, und es ist notig, 
die Versuche an einem Orte anzustellen, wo durch Wii.rme und Luftbewegung eine rasche Ver
dunstung und daher auch ein rascher Ersatz del' Sii.fte stattfindet. Es empfiehlt sich, die Stengel 
del' Blumen in del' FiirbeflUssigkeit nochmms abzuschneiden. Nii.here Angaben uber die Aus· 
fiihrung del' ver:schiedenen Fii.rbeverfahren bringt H. Duchaussoy in Rev. mat. col. 1909, 126. 

Blutenbliiotter, die durch Offnen del' Knospe VOl' del' volligen Ausbildung dem Lichte aus
gesetzt werden, nehmen. neben braunen Flecken hauptsii.chlich an den am stiirksten belichteten 
Stellen aueh violettrote Farbung an. Vielleicht lieJ3e sich diese von M. Molliard gemachte Be
obachtung zur kiinstlichen Fii.rbung von Bluten verwenden. 
. Zur Vorbereitung frischer Pflanzen fiir das Fii.rben werden sie nach D. R. P. 197386 
III eine heiJ3e LOsung von Oxalsii.ure in Spiritus gelegt, wodurch sie yom Zellsaft befreit, gebleicht 
und fiir die zartesten Farben aufnahmefii.hig werden. 

Nach D. R. P. 198297 fiirbt man Blumen, Pflanzen und Fruchte durch Bespritzen mit einer 
Losung fettlOslicher Teerfarbstoffe [373) in geschmolzenem Stearin, Paraffin, Erdwachs u. dgl., 
doch mUssen die LOsungen, nachdem dIe Pflanzen einige Zeit in ihnen gestanden haben, durch 
Zusatz neuer FarbstofIlosung aufgefrischt werden, und es darf del' Weg del' Farbfliissigkeit bis 
zu den Blumenblilttern nicht zu lang 86in, da sich ein Teil des Farbstoffes innerhalb des Zellen
gewebes niederschlagt und nicht hoher hinauf wandern kann. Ein geringer Zusatz von Kochsalz 
odeI' BIumem:.mbrsalz begiinstigt die Aufnahmefii.higkeit del' Pflanze fiir die Farbstoffe. 

Um auf Fruchte, Blii.tter und sonstige Pflanzenteile Figuren drucken zu konnen, legt 
man, solange die Pflanzenteile noch jung und schwach gefiirbt sind, lichttmdurchlii.ssige Schablonen 
a~f, die zweckmii,13ig aus schwarzem Papier ausgeschnitten werden, und bewirkt. so, daB die dtlm 
Lichte ausgesetzten Teile sich im Laufe del' Zeit farben, wii.hrend die bedtICkten Teile hell bleiben. 
Man kann auf diese Art auch Portratkopfe, die natiirlich im Profil aufgenommen werden 
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mUssen, aufdrucken, weIm man das betreffende Bildnis auf diinnes Celloidinpapier kopiert, die 
'Umrisse mit einer scharfen Schere sorgfaltig ausschneidet, den Ausschnitt in die SOIme legt, wenn 
er vollig schwarz ist, tont, wiioscht, trocknet und auf dem Fruchtteil befestigt. Die Befestigung 
mu13 auf der nach Sliden gerichteten Seite der Frucht erfolgen, und zwar am besten in der Weise, 
da13 man die Peripherie des Papiers mit einigen Tropfchen reiner GummiarahicumlOsung auf der 
Frucht anklebt. (Dingl. loum. 157, 820.) 

Vgl. auch die Vorschriften zum Farben lebender Blumen in Selfens.-Ztg. 1911, 814. 
Zur Farbung gerbstoffhaltiger Pflanzenteile fiir Binde- und Dekorationszwecke in braunen 

oder schwarzen Tonen behandelt man sie mit Ammoniak (Bd. II [81)) oder Basen (Pyridin) oder 
Phenolen in Dampfform. Nachtriioglich werden die gefarbten PfIanzenteile fUr die genaImten Zwecke 
noch konserviert. (D. R. P. 294888.) 

683. Kiinstliche und strohblumen. 
Zur Herstellung kiinstlicher Blatter und Bliiten aus Papier Olt man dieses oder macht es mit 

LOsungen von Ricinusol oder Vaselin durchsichtig, farbt sodaIm die ganzen Bogen, gelatiniert, 
satiniert, iiberzieht mit einem Lack und stanzt die Formen aus dem Bogen heraus. (D. R. P. 
187 098.) Vgl. D. R. P. 186088. 

Zur Vorbereitung diinner Seidenblatter fiir die Fabrikation kiinstlicher Blumen irnprag
niert man die Seidenlappen nach Techn. Rundsch. 1918, 258 mit Tragantschleim, den man am 
besten in der Weise herstellt, 4a13 man 800 g Tragant mit 10 I destilliertem Wasser 2-3 Tage 
stehen la13t und die gequollene Masse sodaIm mit indirektem Dampf 10-12 Stunden oder unter 
einem "Oberdrucl< von 5 Atm. nur 45 Minuten kocht. Die Seide erhiHt so die fiir den gewiinschten 
Zweck notige Skifheit. 

Zur Herstellung von Guttaperchablumen nirnmt man von dem Naturstiick einen Gips
abdruek, den man zum Formen der Guttaperchamasse beniitzt, biegt den Abdruck entsprechend 
der natiirlichen Lage des Modells und beniitzt dieses Guttaperchamodell fiir eine zweite Gipsform, 
in der die ebenfalls aus Guttapercha herzustellenden Gebrauchsteile abgeformt werden. (D. R. P. 
69085.) 

Durch Vereinigung von Blattmetall Bd. I [406] mit einem geschmeidigen, durchsichtigen Stoff 
(Gelatine) kaIm man die Metallfolien nach D. R. P. 2461)01) in einfaeher Weise zu verschiedenen 
Zwecken (z. B. zur Herstellung kiinstlicher Blumen) verarbeiten. Das Verfahren ist jenem des 
"Oberziehens der fertigen Objekte mit Blattgold vorzuziehen. 

Zur. Herstellung plastischer, kiinstlicher BI umen und Blatter mit porzellanartigem Aus
sehen bestreicht man die natiirlichen Pflanzen nach D. R. P. 1)8 438 mit einem schnell erstarrenden 
Gemenge von Wasserglas, Leim und sog. Kreidegrund. 

Zur Herstellung kiinstlicher Blatter iiberzieht man die natiirlichen Blatter mit entspre
chend gefarbter Gelatine und trocknet, worauf die Gelatine sich von selbst ablOst, so da13 man 
zwei Blatter von der Gestalt und Aderung des natiirlichen Blattes erhalt. (D. R. P. 114401).) 

Angaben iiber die Herstellung kiinstlicher Blumen aus Stoff und Papier find en sich ferner 
in den Biichern von W. Braunsdorf, Bd. 182 u. 183 der Chem.-techn. Bibliothek, Wien und 
Leipzig. 

Urn kiinstliche Blumen, Graser u. dgl. irisierend zu farben, iiberstreicht man sie naeh 
D. R. P. 7948 mit einer' LOsung von 300 g Fuchsin und 200 g Schellack in 3 I Alkohol und bringt 
sie in einen Kasten, auf dessen Boden sich eine Schicht Chlorkalk befindet, der von unten erwiirmt 
wird. Je nach der gewiinschten Farbenii.nderung bela13t man die Gegenstii.nde verschieden lange 
Zeit in dieser Chloratmosphare. 

Zum Farben von gegen wasserige Farbstofflosungen. empfindlichen Kunstblumen, 
Geweben, Spitzen, Litzen, Federn usw. arbeitet man in Farbflotten, die Benzin, Amylacetat 
oder Athylalkohol und Farbstoffe enthaIten, die sich in dem Gemisch dieser Kohlenwasserstoffe 
such mit Tetrachlorkohlenstoff losen. Zur Erzielung reibechter Fiirbungen wird das Farbebad 
vorteilhaft sngewii.rmt. (D. R. P. 227648.) 

Zur Erzeugung von natiirlich erscheinenden Farbenschattierungen auf kiinstlichen in Wachs 
getauchten Papierblumen (Tauwachsblumen) verreibt man in die Wachsoberflache mit einem 
Teerfarbstoff gefarbtes Kartoffelmehl, 80 da13 sich der Farbstoff allmahlich in dem Wachs lO"t 
und verlaufend die gewiinschten Effekte erzeugt. (D. R. P. 108192.) 

Urn die zur Herstellung von Buketts fiir Zimmer- oder Gra bschmuek dienenden St r 011-
b I u men (Immortellen) farben zu konnen, behandelt man sie zur Extraktion der natiirlichen Farb
stoffe zuerst wiederholt mit warm em Wasser und bleieht sie dann, bis sie farblos sind mit Hypo
chloritIauge. Zur Erzielung reiner WeiI3e blaut man sie; die verschiedenen FarbtOne werden mit 
Teerfarbstoffen erzeugt. Die natiirliche Farbe der IrnmorteIIen ist gelb, durch Behandlung mit 
BoraxlOsung werden sie orangefarbig, bei Gegenwart schwacher Salzsii.ure rubinrot. (Polyt. Zentr.
BI. 1864, 1)84.) Dber den gel ben Farbstoff der Blume, das Helichrysin, Riehe A. Rosoll, Monatsb. 
f. Chern. 1884, 94. 

Urn blaue oder violette Astern auch naeh dem Trocknen haltbar rot zu farben, behandelt 
man die Bliiten in einem geschlossenen Raum hangend 2-6 Stunden mit Salzsauredampfen. 
Es ist notig, die fertiggebeizten Blumen von Zeit zu Zeit herauszunehmen und sie in einem luftigen 
Bchattigen Zimmer zum Austrocknen aufzuhangen. Werden die Blumen nach dem Trockncn 
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an einem dunkeln, trockenen Orte verwahrt·, so behalten sie sehr lange ihre schonen Farben. trber 
die Methode, blaue oder violette Bliiten mit Arnmoniak, das man in dem die Blumen enthaltenden 
Raum verdunsten liWt (ebenso wje beirn RotfiLrben die verdiinnte Salzsii.ure), griin zu farben. 
siehe Bayer. Ind.- u. Gew.-BI. 18'12, 241. 

084. Leichen tlDd Leichenteile konsemeren (einbalsamieren). 
Zum Einhiillen von Leichen verwendet man groLle; fUr den Zweck eigens bereitete Perga

mentpapierblii.tter, die mit desinfizierend wirkenden Stoffen getrii.nkt sind und deren Beschaffen
heit das Durchsickem von Fliissigkeit aus den Fugen der Holzsarge verhindert und €benso den 
Leichengeruch wii.hrend der Aufbahrung zuriickhii.lt. (S. Ferenczl, Zeltschr. f. angew. Chern. 
1899, 01.) 

Zur Konservierung von Leichnamen bettet man sie auf eine Matratze, die mit Sage
spiionen, Torfmull, Moos oder einem anderen fliissigkeitsaufsau~enden Stoff unter Zusatz von 
Naphthalin und Kaliumpermanganat ~efiillt ist., worauf man dIe Leiche auf der Matratze mit 
Formaldehyd iibergieLlt, das, als w8.sserIge Losung verwendet, in Beriihrung mit dem Permanganat 
Forma.ldehyddii.mpfe entwickelt. (D. R. P. 28'162'1.) 

Zum voriibergehenden Aufbewahren anatomischer Prii.parate geniigt es einige Tropfen Chloro
form in die gut verschlieLlbaren Gefii.Lle zu gieLlen. (Dlngl. lourn. 121, '12.) Vgl. ebd. 119, 219: 
Konservierung tierischer und iiberhaupt organischer Substanzen mit ErdOl oder TeerOl 
auch Ather oder Chloroform oder deren Dii.mpfen. Die Substanzen behalten in gut verschlossenen 
Gefii.J3en ihre Farbe und Elastizitii.t vollstii.ndig bei; werden sie dagegen, nachdem sie mit den 
Dii.mpfen oder mit den fliissigen Stoffen vollstiiondig durchdrungen worden su ti, der Luft aus
gesetzt, so erhii.rten sie wie Holz und sind fUr immer vor Zerstorung durch :£i.li.ulnis geschiitzt. 

Zum Konservieren von Leichen verwendet man nach J. Wlckersheimer, Ber. d. d. chern. 
Ges. 18'19, 2111, eine L&ung von 100 g Alaun, 25 g Kochsalz, 20 g Salpeter, 60 g Pottasche und 
10 g arseniger Saure in 3000 ccm kochendem Wasser; die kalt filtrierte Losung erhii.lt einen Zusatz 
von 4 I Glycerin und 11 I Methylalkohol auf je 10 l. Man legt die zu konservierenden Objekte 
6-12 Tage ein und trocknet sie dann an der Luft. Sie behalten ihre Form, Farbe und Biegsam
keit und verhalten sich vollig wie wenn sie frisch wiLren. 

Nach Falcony, Dingl. loum. 100, 216 und 123, '12 eignet sich das Zinkvitriol in hervor
ragender Weise zum Konservieren ganzer Leichen und einzelner tierischer Korperteile. Die In
jektionen sollen die Schrumpfung der Teile verhindern, die nachfolgende Einfiihrung fiLrbender 
LOsungen nicht behindem und die Inst.rumente nicht angreifen. Vgl. auch S. 166 und Dlngl. 
Journ. 140, 899. 

Nach Braconnot ist auch eine sehr schwache LOsung von schwefelsaurem Eisenoxyd ein vor
treffliches Mittel, urn tierische Korper zu konservieren. Muskeln, Lunge, Leber, Milz in eine 
schwache L&ung des Eisensalzes eingelegt, zeigt.en sich nach 5 Monaten noch vollig frisch und 
unverii.ndert; die Losung hatte ein spez. Gewicht von 1,02 = 3° Be. Die Losung desselben Salzes 
empfahl Braconnot auch zum Einbalsa.mieren von Kadavern. (Polyt. Zentr.-BI. 1868, 1018.) 

Zur Einbalsamierung von Leichenteilen, besonders menschlicher Herzen, verfuhr man wie 
folgt: 7 TI. wasserfreies Chlorzink, 3 TI. wasserfreies Chloraluminium und 1 TI. arsenige Sii.ure 
wurden in 4 TI. Salzsii.ure und 50 Tl. Wasser gelOst., die Losung bis zurn Sieden erhitzt. In die 
auf 80° abgekiihlte Losung wurde das Herz 5 Stunden eingelegt., dann durch of teres Einsenken 
in starken Alkohol und Liiften moglichst entw8.ssert., schlieLllich in eine Losung von 3 TI. Myrrhen, 
3 TI. Tolubalsam, 3 TI. Storax calamit., 1 Tl. CitronenOl, 1 TI. NelkenOl, 1 TI. ZimtOl in 21 TI. 
eines Gemenges aus gleichen Teilen Lavendel- und RosmarinOl untergetaucht und 21 Tage darin 
liegengelassen. Das auf die angegebene Weise balsamierte Herz wurde nun, nach dem Abtrocknen 
an der Luft, in eiae geschmolzene Ma8se eingetaucht, die aus 50 TI. japanischem Wachs, 10 Tl. 
Paraffin, 5 TI. Asphalt, 5 TI. Drachenblutharz und 5 Tl. Toluball"am zusammengesetzt worden 
war. (Elsners Chem.-techn. Mitt. 1864/66, S. 18.) 

Es wurde auch vorgeschlagen, die Leichen oder Leichenteile durch Injektionen mit Losungen, 
z. B. von je 70 Tl. Campher und Phenol in 200 Tl. ErdOl, zu konservieren bzw. einzuball"amieren. 

Einer Analyse von L. Reutter zufolge bel"tand die Harzmasse, die den Inkas zurn Einball"a
mieren ihrer Toten diente, aus einem f'n>l1wnge von Tolubalsam und anderen Harzen, gemiseht 
mit Kochsalz und Pflanzenresten, die Menthol, Cumarin, ZimtOl, Sehleim, Saponin und Alkaloide 
enthielten. (Ref. in Zeltschr. f. angew. Chern. 29, 449.) 

Ganze Tiere und zoologische Prii.parate konnen durch Einlegen in wii.sserige Kreosotlosung 
konserviert werden. Da die Korper aueh nach dem Troeknen elastisch bleiben, kann man sie 
ohne besondere Vorsicht verpacken. Vorziiglieh eignet sich dies Verfahren fUr Vogel, Reptilien 
und Fische. Das Gefieder der Vogel behii.lt seine Farbe, die Fische behalten Form und Farbe; 
weiche Tiere, wie Muscheln, schrumpfen dagegen ganz zusammen. (Ber. 18'10, 60.) 

Ein Verfahren, anatomische Prii.parate und Leichenteile mit.tels G I Y c e r ins zu konser
vieren, beschreibt I\oller in Dlngl. Journ. 198, 521. 

Zur Verhiitung der Fii.ulnis anatomischer Prii.parate bewahrt man die Organe in einem 
Gemisch von 1 TI. Perkaglycerin und 2 TI. Wasser auf und vermag I"ie so auch nach 3 Monate 
langer Aufbewahrung im Brutschrank frisch zu erhalten. (P. Sommerfeld, D. med. Wochenschr. 
42, 10'15.) 
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Nach Polyt. Notlzbl. 181i5, 64 wird der einzubalsamierende Gegenstand 6 Stunden lang in 
eine 40-50° warme Losung von Tannin eingelegt und dann luftig aufgehangt; nach 1/1-1 Jahr 
zeigt der so behandelte Korper keine Spur von Faulnis. Wird statt Wasser schwacber Alkohol 
angewandt und die ganze Operation ohne Erwarmung vorgenommen, so wird der Gerbstoff noeh 
leiehter absorbiert, und die Wirkung ist kraftiger. 

Die fii.ulniswidrigen Eigenschaften: des Am m 0 n i a k s wurden frtiher zur Konservierung 
tierischer Fliissigkeiten und Gewebe, ferner zur Aufbewahrung medizinischer Praparate, sogar zllin 
Haltbarmachen von Milch und Blut benutzt. Die Base wirkt lediglich dadurch, daf3 sie die 
Oxydation der Stoffe dureh den Luftsauerstoff verhindert. (Dingl. Journ. 178, 898.) 

Nach Blanchet, Ref. in Dingl. Journ. 121i, 897 halt sieh Blut durch Zusatz von Bari urn
chlorid monatelang unverandert und fliissig, so daLl sich diese Substanz nach Ansieht Blanchets 
zur Konservierung von Leichenteilen eignen diirft~, die ihr Aussehen unverii.ndert erhalten sollen. 
Vgl. daselbst S. 467. 

Nach L. Pick, "Dber die Methode, anatomische Praparate naturgetreu zu konservieren", 
Klin. Wochenschr. Berlin 1900, 906 u. 981i, konserviert man anatomische Prii.parate, die 
ihre natiirliche Farbe behalten sollen, in folgender Weise: DRS Praparat wird bis zur vollstandigen 
Durehtrankung in eine Losung von 800 cern Formaldehyd, 85 g Kaliumaootat und 45 g Kalium
nitrat in 41 destilliertem Wasser eingelegt, in der dRs Gewebe entfiirbt wird, da der rote Blutfarb
stoff verschwindet. Zur Wiederherstellung der Farbe legt man das Praparat in eine LOsung von 
80% absolutem Alkohol und 20% destilliertem Wasser und bewahrt es schlieBlich in einer LOsung 
von 2000 g Kaliumacetat, 3000 g Glycerin und 900 cern destilliertem Wasser auf. Das Verfahren 
eignet sich besonders zur Konservierung von Fischen, Raupen, Wiirmern und Me~resorganismen. 

Zur Konservierung von Leichenteilen verwendet man besser noch als Alkohol 10proz. 
Formalinlosun~, die die Entstehung von Ptomeinen verhindert und die organischen Gifte 
konserviert, so daf3 ihr Vorhandensein fiir gerichtIiche Zwecke nachgewiesen werden kann. Die 
Organe werden zur besseren Durchdringung vorher zweckmal3ig mit Einschnitten versehen. 
(.0\. Grigorjew, Med. u. off. Sanitiitswes. 1904, 79.) 

585. Zoologische Schauobjekte. 

Andes, L. E. Das Konservieren von Tierbalgen, von Pflanzen und allen Natur- und 
Kunstprodukten, Wien u. Leipzig 1894. - Grotrian, R. Prakt. Anweisung zum Ausstopfen 
von Vogeln und Siiugetieren, Leipzig 1886. 

Das beste Konservierungsmittel zur Praparierung auszustopfender Haute und Balge i~t 
arsenigsaures Natron in konzentriert wasseriger LOsung. Man verwendet es in Form eines mIt 
~eiBem Ton erhaltenen Breies. Es sei darauf verwiesen, daLl die Arsenpraparierung von Tierfellen 
im hochsten Grade gesundheitsschii.dlieh wirken kann, wenn die Felle in bewohnten Raumen 
aufgehiingt werden. In einzelnen Fallen kam es zu ausgesprochenen Arsenvergiftungen. (G. Kass
ner, Ber. d. d. pharm. Ges. 1918, 71.) 

Statt des Arseniks oder der Arsenikseife kaIUl man zur Ftillung und zum Ausstopfen von 
Vogelbii.lgen auch einen Brei aus Seifenpulver und einer alkoholisehen RohnaphthalinlOsung 
verwenden. (Polyt. Zentr.-BI. 1868, 142.) 

Zur Konservierung der Felle fiir zoologische Sammlungen bestreicht man sie innen mit 01-
saure, nach dem Eintrocknea mit einer Losung von Quecksilberoxyd in Olsaure uad nach Ver
lauf einiger Stunden mit einer LOsung von etwas Eisenseife mit Ols8.ure. Die so prii.parierten 
Felle nehmen eine lederartige Beschaffenheit an, bleiben dabei geschmeidig und widerstehen 
der ZerstOrung. Die Eisenseife wird durch Zersetzung einer Losung von Olsaurer Natron
seife mit einer LOsung von Eisenchlorid dargestellt. (Polyt. Zentr.-BI. 1868, 11i20.) • 

Zum Konservieren von Tierbalgen bedient man sich nach F. Daum, Seifens.-Ztg. 1912, 1043 
einer Losung von 10 Tl. Pottasche, 5 Tl. Schellack, 10 Tl. gebranntem, pulverisiertem Kalk u!1d 
100 Tl. Marseiller Seife in 1000 Tl. Wasser. Der etwas abgekiihlten Masse werden 100 Tl. arsenIge 
Saure und 20 Tl. Campher zugesetzt. 

Nach Wicke, Dingl. Journ. 131, 319 eignet sich zur Konservierung von Tierbiilgen beBBer 
noch wie die arsenige Saure ein dicker Brei von Kupfervitriolpulver und \\'asser. ZWf'ck
maBig ist es, dem Kupfervitriol ungefehr die doppelte Menge Alaun zuzusetzen, der dadurch, 
daLl er mit organischen Geweben uniOsliche Verbindullgen eingeht, die Konservierungskraft des 
Kupfervitriols verstarkt. 

Den besten ErfoIg solI man jedoch nach Dingl. Journ. 184, 820 mit einer Mischung von 
Arsenik, Sublimat und Essigsii.ure erzielen, die man in die Balge oder Haute der aUBZU
stopfenden Tiere einBtreicht. 

In Techn. Rundsch. 1918, 149 ist in kurzen Ziigen das Verfahren dcr Prii,parierung von Tier
schadeln geRC'hiIdert. 

FroRche od!'r Fi schc, die als KOder dienen sollen, tOtet man nach Techn. Rundsch. 19~7, 1}O8 
zunii.chRt durch Chloroform, spritzt zur Konservierllng eine 2-3proz. Borsaurelosung In den 
Darmkanal \lnd taucht die Tiere sofort in gesehmolzenes Paraffin, dessen Schmelzpu~t durch 
Zusatz von fliiHsigem Paraffin auf 35-40° hcrabgf'Rf'tzt wird. Zll df'mselben Zweck lii.l3t BICh such 



Desinfektion, Sterilisation, Konservierung (Staubbinde- und Entfiirbungsmittel). 673 

reiner Talg, der zwischen 40 und 50° schmilzt, verwenden. Vor dem Gebrauch werden die kiihl 
aufbewahrten Kader durch Eintauchen in warmes \Vasser oder 01 von der schiitzenden Um
hiillung befreit. 

In einer konzentrierten Losung von Zinkvitriol (10 Tl. 'Vasser, 14 Tl. Zinkvitriol) hielt sich 
z. B. ein Haifischkopf 16 Jahre lang unverandert, so daJ3 sogar noch der Geruch des frischen See
fi,.,ches wahrzunehmen war. Durch Einspritzen dieser Zinklosung in die Pulsadern von Kadavern 
oder Leichenteilen kann man diese wirksam mumifizieren. 

Zur Konservierung von Fischen fiir Schauzwecke taucht man sie nach Entfernung der Ein
geweide in eine Losung von 20 Tl. Quecksilbersublimat in 100 Tl. Glycerin; nach zweitagigem 
Einlegen wird der Fisch aus der Fliissigkeit herausgenommen, an der Luft getrocknet, mit einew 
farblosen Firnis iiberzogen und an einem gegen Luftzug geschiitzten Orte abermals getrocknet. 
(Dingl. Journ. 170, 160.) 

Zur Herstellung d urchsi ch tiger anatomischer Praparate legt man die Objekte in ein dem 
jeweiligen Praparate im Mischungsverhaltnis angepaJ3tes Gemenge von kiinstlichem Win tergriin 01 
mit dem Brechungsindex 1,534-1,538 und Benzylbenzoat (Index 1,568-1,570) ein; statt 
des letzteren kann auch das billigere !sosafrol mit dem Brechungsindex 1,577 verwendet werden. 
In diese Losungen eingelegte Tierkarper (das Verfahren lii.J3t sich iibrigens auch auf pflanzliche 
Gewebe anwenden) zeigen dann nur die Knochen und~Muskeln, wii.hrend die Gefii.J3e und Nerven, 
die man entsprechend fii.rben kann, vollstii.ndig durchsichtig sind. Ein dem Brechungsindex 
vieler tierischer Gewebe entsprechendes Gemenge besteht aus einer Mischung von 3 Tl. Salicyl
:-;auremethylester (Wintergriin61) und 1 Tl. Benzylbenzoat. Die einzulegenden, zu durchtrii.nkenden 
pflanzlichen und 'tierischen Korper werden vorteilhaft vor der Behandlung entwiiossert und ent-
liiftet. (D. R. P. 229044.) • 

Wenn man zoologische oder botanische Sammelobjekte fiir photographische A ufnahmen 
vorbereiten will, taucht man die Prii.parate in eine starke Anilinlosung; urn Schnitte fiir mikro
skopische Zwecke anzufertigen wird das Prii.parat in Formaldehyd eingelegt, der das Gewebe 
hii.rtet. (Pharm. Zentrh. 1910, 38.) 

Die Wirkungsweise zahlreicher konservierender Fliissigkeiten bei Herstellupg anatomischer 
Prii.parate beschreibt H. Goadby in Dlngl. Journ. 127, 363. Besonders gute Erfahrungen machte 
er irnit einem Gemenge von Kochsalz, Alaun, Sublimat tl.ld kochendem Wasser allein oder in 
Verbindung mit Arsenik. Eine Arseniklasung ist iibrigens auch geeignet, R a u pe n mit Erhaltung 
iilrer Farbe zu konservieren, wenigstens stellte Goadby ein solches Prii.parat her, das 12 Monate 
unverii.ndert blieb. 

Zur m umifikatorischen Konservierung kleiner, nicht ausstopfbarer Tiere und zur 
Herstellung anatomischer Prii.parate, hii.rtet man die Karper zuerst mit Quecksilberchlorid. 
entwii.'lsert sie sodann mit Alkohol und trii.nkt sie nach Verdrii.ngung des Alkohols durch einen 
fiiichtigen Kohlenwasserstoff mit einem in warmem Zustande tliissigen, bei gewohnlicher Tempe
ratur festen Gemenge von Paraffin und hellem Harz (Colophonium citrinum). Auf diese Weise 
behalten die Objekte nicht nur mre Form und Farbe, die sogar durch das Verfahren aufgefrischt 
wird, sondern die Muskeln von Fischen oder Amphibien zeigen nach der Behandlung eine milchig
opake, halbtransparente Beschaffenl1eit, wie sie das Tier im lebenden Zustande zeigt. 
(D. R. P. 281 806.) 

586. Dauerpraparate verschiedener Art. 
Ztu' Herstellung lIU1kroskopischer Dauerprii.parate von Produkten der organischen Natur 

trankt man die Tier- oder Pflanzenkarper mit dicker Celluloid-, Celloidin-, Photoxylin- oder einer 
ii.hnlichen dickfliissigen Masse, die man nach der Erhii.rtung und Aufllellung mit dem Messer 
zurecht schneidet und mit einer dicken durchsichtigen Umhiillungsschicht von Celluloid, Harz 
oder Glas versieht. DUe; Verfuhren kann auch mit Injektiom;-, Impragnierungf<- und Stiickfarbe
ll1ethoden kombiniert werden. (D. R. P. 166325.) 

.•. Zur Herstellung makroskopischer Dauerprii.parate bettet man die entwiiosserten Schau
objekte in eine Lasung von Nitrocellulose in Atheralkohol, hii.rtet des Objekt dureh Verdampfen 
des Losungsmittels VOl' und behandelt es im geschlossenen Gefii.J3 mit einer Mischung von Chloro
form- und!Benzoldii.mpfen. Der nunmehr zum Teil verfestigte Block wird mit Benzol durchtrii.nkt, 
dem man etwas absoluten Alkohol oder Chloroform zusetzt, worauf man evtl. vorhandene Gas
blii.sehen evakuiert und den harten Block zu dauernder Aufbewahrung in eine farblose Fliissigkeit 
(Benzol-, Xylol-, Toluol-, Phenolgemische) mit dem Brechungsindex 1,35-1,65 einlegt. Dies(' 
Kohlenwasserstoff- bzw. Phenolgemische bieten gegeni.iber den frillIer bekannten Verfahren den 
Vorteil, daJ3 die Nitrocellulose in einigen Sttmden aufgehellt werden kann, wii.hrend sonst die 
Aufhellung lange Zeit dauerte und iiberdies die Nitrocellulos(' nieht farblos blieb, sondern sicll 
nachtrii.glich fii.rbte. (D. R. P. 279699.) 

nber die Konservierung tieriseher Substanzen mit Beibehnltung ihrer natiirlichen Farb(' 
durch abwechselnde Behandlung mit Losungen von Steinsalz, Almm, Atzsublimat und weiJ3em 
Arsenik siehe Dingl. Journ. 127, 363. 

Zum Konservieren natiirlicher Blumen, Blatter, Sdllnetterling(' usw. iiberstreicht man dip 
Objekte nach D. R. P. 258904 auf del' R iie ksei te mit einE'r konzentriprten Losung gleicllPr 
Teile Gelatine und Ricinusol neben Glycprin in dt'r Meng(' von 25~:) d('~ Rieinllsoit'>'. Nnchtrii.glich 
setzt man noch kohl('nRaure Mllgne"ia und ('twns venezillniscil£'n Terpentin Zll und Y('rdi.innt 

L 1\ n g e, Chem.-techn. Vorschriften. 3. Ann. III. Bd. 
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je nach der Art der Pflanzen mit mehr oder weniger Wasser. Die Stucke werden dann getrocknet 
und behalten so ihre Form. 

Um Schmetterlingsflugeln den Farbenschmelz zu erhalten und sie zur Verwendung 
fiir Dekorationszwecke auch fii.rben zu konnen, werden sie nach D. R. P. 198189 in eine mit 
Olfarben gefii.rbte BenzinkautschuklBsung getaucht und getrocknet, worauf sie bemaU, vergoldet. 
versilbert oder lackiert werden konnen. 

Zur Konservierung von Pilzen oder Schwimmen fiir Sammlungen taucht man sie nach 
Dlngl. lourn. 127, 109 ein- oder zweimal in eine KollodiumlBsung oder in eine Auflosung von 
Kautschuk in Chloroform. 

"Ober Konservierung von Pflanzen und Tierstoffen durch Trocknen unter Zuhilfenahme von 
fliissiger Luft siehe F. P. 448 684. 

Zum Konservieren von Gebickscheiben und luftempfindlichen pulverfOrmigen Stoffen 
fiir Anschauungszwecke bringt man das Material zwischen zwei Glasscheiben in ein kopier
rahmenartiges Gestell und umgiel3t die iiberragenden Teile der Glasplatten mit einer rasch er
starrenden, in das Objekt demnach nicht eindringenden Masse. Die Proben soli en sich nach 
diesem Verfahren j\1hrelang unverandert halten. (D. R. P. 297866.) 

Die hii.ufig zum Konservieren von Blumen, Blii.ttern, Vogelbii.lgen oder Hauten 
verwendeten Tonerdesalze zerstoren oder verandern die Oberflii.che der Korper, machen sie hart 
und undurchdringlich und verhindern die Fiulnis des Materials nicht in geniigender ·Weise. Man 
trii.gt daher die Tonerdesalze in geschmolzenen Schwefel oder in geschmolzene, indifferente Salze 
(~a- oder Mg-Sulfat) ein, mahlt das Produkt dann und verwendet es zur Konservierung oder 
auch als Mittel zur Vertilgung pflanzIicher oder tierischer Kleinlebewesen. (D. R. P. Anm. Scb. 
39 686, ID. 46 I.) 

Mikroskopische Priparate kann man in einer nahezu konzentrierten K a I i u mac eta t -
100ung aufbewahren. Da die Fliissigkeit weder austrocknet noch krystallisiert, so kann man dil" 
Prii.parate auch ohne Verschlul3 lii.ngere Zeit liegenlassen. (Polyt. Zentr.-BI. 1871, 624.) 

Staubbekampfung. 

087. StraSenbehandlung. 

Andes, L. E., Die Beseitigring des Staubes. Wien 1908. - Wied, L., Der Stral3enstaub 
und seine Bekii.mpfung. Basel 1911. - Loewe, F., Die Bekii.mpfung des Stral3enstaubes. Wies
baden 1910. - Bernhardt, F., Untersuchungen iiber die Ursachen der Bildung des Staubes 
auf SteinschlagstraJ3en und uber die Versuche zu seiner Bekii.mpfung. Dissertation, Polytechnikum 
Berlin. 

"Ober staubfreie Stral3e siehe I. Ubel, Baumateriallenkunde 1906, Heft 16, 20 u. 21. 
Die Bekii.mpfung des Stral3enstaubes behandelt auch die ausfiihrIiche Arbeit von F. Loewe 

in Bayer. Ind.- u. Gew.BI. 1911, 200. 
"Ober Mittel zur Bekii.mpfung der Staubplage (Kiton, Westrumit, Antistoff und Standutin, 

Antistaubit, Rustomit, Sprengelit, Bronil, Resil, Frotil, Perolin, Verrin usw.) siehe A. Bey thien, 
Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu8m. 1910, 189, ferner Nlxo{l, Chem.-Ztg. Rep. 1911, 286. 

Die Behandlung von Stral3enoberflachen mul3 mit Substanzen erfolgen, die f8.hig sind, 
den vorhandenen und hinzukommenden Staub zu ergreifen und festzuhalten und weiter mit Binde
mitteln, die die vom Stral3enmaterial selbst herriihrende Staubbindung verhindern. Fiir dies~n 
Zweck eignen sich verschiedene Arten von Erdol-, Asphalt- und Teerprodukten. DIe 
StraJ3enbesprengung mit LBsungen wasseranziehender Salze (Chlorcalcium- und ChlormagnesiUDl
IBsung, z. B. Rustomit) wird, seit diese Salze als Abfallprodukte in gewaltigen Mengen zu billigen 
Preisen zur Verfiigung stehen, in grol3erem Mal3stabe ausgefiihrt. Der NacQteil dieser Methode 
besteht in der leichten Auswaschbarkeit der BaIze durch den Regen und andererseits in der BiIdung 
scharien, salzhaltigen Staubes bei trockener Witterung. Die allerdings teuere Behandlung der 
StraJ3en mit TeerOlen, Rohpetroleum u. dgl. ist daher vorzuziehen. 

trber die Verwendung von Steinkohlenteer zur Oberflii.chenteeirung bestehender und zur 
Herstellung neuer StraJ3en aus vorher geteertem Baumaterial in England siehe Fr. Schafer, J. f. 
Gasbel. 1907, 1042. Vgl. die Verwendung von Gasteer fiir die Stral3enteerung nach F. Fischer 
in ijsterr. Zeltschr. f. Gasfachm. 62, 487. 

Siehe ferner z. B. das Verfahren zur Teerung von Stei nen oder anderenkalten Stral3enbau
stoffen nach D. R. P. 271 986 und [267]. 

trber Innen- und Oberflii.chenteerung fiir Stral3en und die Anwendung des Staubbindemittels 
Apokonin siehe Am Ende, Umschau 19, 98. VgI, auch das von M.l. Vlnsonneau angegebene 
StraJ3enteerungsverfahren in Zeltschr. f. angew. Chem. 1910, 1066. 

Nach D. R. P. 247417 erhalten gewisse Seifen durch Zusatz von Mon tan wa.chs oder Montan
Hii.uren die F8.higkeit, bis zu 200% Rohol aufzunehmen; die Masse eignet sich dann als Lack- und 
Farbenentfernungsmittel wie auch in der notigen Verdiinnung zur Stral3enbespreng';1ng. I' 

We s tr u mi t ist nach Vbel, S. 48, ein Gemenge von schwerfliichtigem Roherdol mIt ~ 1-

Reife und freiem Ammoniak. Das Staubbindemittel "Kiton" besteht aus 60% schwerfliisslgeW 
Teer, 10% Ton und 30% Wasser. 
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In Gesundheitslng. 1910, 004 u. 000 und 1911, 10 wird unter anderem empfohlen, StraSen 
dadurch zu entstauben, daS man sie mit trockenem Chlorcalcium bestreut. Dieses zerflieLlt da
durch, daLl es langsamWasser anzieht und bindet so den Staub besser, als wenn man Chlorcalcium
losungen beniitzt, die schnell in den Boden eindringen. 

Ephygrit ist nach Selfens.-Ztg. 1911, 486 ein bei -100 nicht gefrierendes Staubbindemittel, 
das aus Chlormagnesium und Starke besteht und in 10-20proz. Losung als StraLlensprengmittel 
verwendet wird. 

Die Anwendung von Calciumchloridlosung zur StraLlenbesprengung wird schon im Polyt. 
Zentr.-BI. 1870, 806 als lii,ngst bekanntes Mittel zur Staubbekii.mpfung erwii.hnt. 

tJber Verwendung des Zellpechs zur StraLlenstaubbekii.mpfung ("D usteri t") siehe Auf
hiuser in Zelt8ehr.~f. angew. Chem.1.20, Nr. 2. 

688. Olfreie Staubtilgungsmittel. - Scheuer und Putztiicher. 
~ach D. R. P. 108244 wird ein Staubtilgungsmittel hergestellt durch Trii.nken von 

Cellulose oder fein gemahlenem Holzmehl mit LOsungen von Chlormagnesium, Chlorcalcium oder 
anderen neutralen, hyggroskopischen Laugen, worauf man noch helle, das hnprii.gniermittel bin
dende und die Masse fiillende Stoffe wie Ton, Gips, Kreide u. dgl. zusetzt. Zu demselben Zweck 
werden auch in Chlormagnesiumlauge aufgequollene Pflanzenschleime oder Starke verwendet, 
z. B. in der Weise, daLl man 70-72 Tl. 30-32griidige ChlormagnesiumlOsung in der 2-4 Tl. 
St8.rke aufgequollen sind, mit 36 Tl. Holzmehl und H;'-18 Tl. Filll- oder Beschwerungsmitteln 
verknetet. 

Nach Sehwelz. P. 00079 werden Feuchtigkeit aufsaugende Stoffe erhalten durch Pressen 
von Torf oder Holzmehl mit einem arabinsaurereichen Klebstoff. 

Zur Herstellung eines staubbindenden Ful3bodenanstriches verdiinnt man eine gequellte und 
dann abgekochte Masse aus 1 Tl. Carragheenmoos in {) Tl. Wasser zu einer dicklichen Fliissigkeit, 
die man filtriert, worauf man eine LOsung von 3 TI. Calciumchlorid in I TI. Wasser zusetzt. 
(D. R. P. 824496.) 

Zwischen den hygroskopischen Chloriden und den Oligen Stoffen stebt das Staubbindemittel 
A koni a, eine Mischung von Calciunlchlorid, Sulfitablauge, Harz und Pech. (Chem. Zentr.-BI.1919, 
Bd. IV 889). . 

Der beste Rohstoff fiir die Herstellung von Sche uertiichern ist reiner Baumwollabfall; 
wegen ihrer Harte weniger geeignet, aber doch brauchbar sind Bastfasern, unverwendbar Papier
gewebe. (H. Alt, Text .• -Forsehg. 1, 79.) 

Zur Fixierung fliissiger Desinfektionsmittel auf Geweben, also zur Herstellung von antisep
tischen Umhiillungen oder Wi sch tiichern, kocht man den Stoff zur Lockerung des Gefiiges in 
einer SeifenIOsung, trocknet und imprii.gniert das Gewebe sodann mit einer auf ihm erzeugten 
Metallseife aus Zinkchloridlauge und Kresol, Phenol oder ii.hnlichen Stoffen. Das Tuch wird nach 
der Trii.nkung leicht ausgedriickt und so weit getrocknet, daLl es sich feucht anfiihlt. (D. R. P. 
101 706.) 

Zur Herstellung feuchtbleibender, antiseptisch wirkender Tiicher imprii.gniert man sie 
mit einer Aufkochung von 100 g Leinsamenmehl in 3 I heiLlem Wasser, der man eine gesondert 
bereitete schleimige Losung von 60 g Thymol und 150 g Glycerin in 400 g Wasser zusetzt. Die 
Gewebe bleiben wochenIang feucht und iiben keine schiidliche Einwirkung auf die polierte Holz
oder Metallflii.che aus, zu deren desinfizierender RRinigung die Tiicher bestinlmt sind. (D. R. P. 
107188.) 

Zur Herstellung eines staubaufnehmenden Wischtuches wird dieses nach D. R. P. 197889 
mit Kalkseife imprii.gniert. 

Nach Andes, S. 808, kann man mit dems€'lben Erfolg nicht appretierte Geweb€' auch mit 
Glycerin oder mit einer Benzin-Mineralollosung oder mit einem Gemisch von 20 Tl. amerikanischem 
SpindelOl (0,890). 2 TI. amerikanischem TerpentinOl und 4 TI. Spiritus impriigni€'ren. 

Zum Appretieren der Wisch- und Sta.ubtiicher, die in biIIiger Qualitii.t aus gebleichter 
baumwollener Kette und ungebleichtem Schull bestehen, verwendet ma.n eine Schlichte aus 
Kartoffelstii.rke bzw. schwerere Schlichten a.us einem Diastaseprii.para.t mit Dext,rin oder islii,ndi
schem Moos. der man zur Erhohung der Geschmeidigkeit Talg, Glyc€'rin und Seif€,. zur Gewichts
vermebrung Kaolin, Bitter- und Gla.ubersalz und zur Konservierung Kupfersilicat. Formaldehyd, 
Borax uSW. zusetzt. Nii.here Angaben speziell iiber den mechanischt:>n T€'iI der Appretur und ihre 
Ausfiihrung finden sich in Monatsll'Chr. f. Textilind. 1917, 43. 

689. Staubbindeole. - Turn-, Tanz-, Rollbahnboden. 
1m allgemeinen zieht man die staubbindenden Ole d€'n SalzlOsungen vor und gebraucht 

letztere nur, wenn durch die Olung des Bodens eine zu starke Glii.ttung hervorgerufen wiirde. 
Diese staubbindenden Ole bestehen zumeist aus Emulsionen von Pflanzen- oder T€'t'rOlen mit 
Lauge oder Seife und werden als solche, ohne Zusatz von Zucker oder anorganisch€'n Salzen ver
wendet. da letztere die Wirkung der Seifenemulsion herabsetzen. 

43* 
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Bei den staubbindenden Olen unterscheidet man zwei Klassen der Produkte, je nachdem, ob 
verseifte oder emulsionierte Priiparate oder Mineral-, Paraffin- oder Teer61e vorliegen, die an und 
fUr sich eine geringe Trockenfiihigkeit besitzen. Von dieseLl staubbindenden Olen vollig verschieden 
sind natUrlich solche, die die teuren Fu13bodenlacke als billigerer Anstrich ersetzen sollen. Diese 
Produkte sollten, urn Verwechslungen zu vermeiden, liberhaupt nicht als Ole bezeichnet werden, 
da die in ihnen enthaltenen Farben das 'Vesentliche, evtl. vorhandene Ole jedoch nur die Binde
mittel sind. Fu13bodenlackole gewinnt man im allgemeinen durch Verarbeitung von Harz und 
01 bei evtl. Zusatz von Sikkativ mit, Terpentin61 oder Benzin. Dber diese Produkte siehe Bd. II [13J. 

Am best en eignen sich zur Herstellung der staubbindenden Fu13bodenole, besonders in 
Hinblick auf ihre Verwendung in B uchdruckereien und Schriftgie13ereien, die MineralOle, 
die bei 20 0 eine Viscositat von 30-40 (Wasser gleich 1) haben und im Verlauf einiger Wochen 
keine klebrigen Abscheidungen geben sollen. Man tragt das 01 auf Holzboden aUe 8 Wochen, 
bei Linoleumbelag aIle 2 'Vochen auf, entfernt den Dberschu13 mit einem trockenen Tueh und be
wirkt die tagliche Reinigung des Bodens durch Ausfegen mit einem harten Besen, wahrend man 
feuehtes Aufwisehen, das keine Vorteile bringt, vermeidet und dafUr zeitweilig grlindlieh mit 
Seife und Soda reinigt. (R. Heise, Gesnndheitsamt 1909, 93.) 

Die MineralOle, jedoch nur die leichtfliissigen Sorten, deren Viseositat bei 50° nicht liber 1,5 
geht, sind jedenfaUs alsFu13bodenole gut brauehbar. EinZusatzvonfettem Olistzwecklos 
und sehadlich, da sieh dann uater Entmisehung harte Krusten auf dem Fu13boden bilden. Am 
geeignetsten ist hellgelbes, geruehloses, nieht, fluoreseierendes, amerikanisehes MineraloJ (0,885) vom 
Entflammungspunkt 155 0 und dem Brennpunkt 180°. (A. Kunkler, Seifens.-Ztg. 28, 939.) 

In Farbe nnd Lack 1912, 318 finden sieh einige Vorsehriften zur Herstellung wasserloslieher 
und wasserunloslieher S tau b 0 I e. Sie miissen die Eigensehaft haben mogliehst tief in die Holz
faser einzudringen, geruehlos und leichtfliissig zu sein, schwer einzutroeknen, sie dUrfen femer keinen 
zu niedrigen Flamm- und Brennpunkt besitzen. Die wasserlosliehen StaubOle sind Gemenge 
emulgierter Mineral61e und organiseher Olsauren. Zur Herstellung eines unlosliehen StaubOles 
entscheint man 100 Tl. amerikanisehes SpindelOl (0,885 spez. Gewieht) mit 9 Tl. Nitronaphthalin 
bei 80°, filtriert und verriihrt das Filtrat mit 10 Tl. wei13em Vaselinol und etwas Mirbanol. Hau
figer verwendet werden wasserlosliehe StaubOle, die man beispielsweise aus einem Gemenge 
von 200 Tl. obigen MineralOles, 20 Tl. raffiniertem HarzOl, 20 Tl. Destillatolein und 7,5 Tl. 38gra
diger Atznatronlauge mit denaturiertem Spiritus erhalt. Man riihrt bis das 01 blank ist und mit 
'Vasser aueh bei langerem Stehen keine Oltropfchen abscheidet. Zum Sehlu13 kann man noch 
etw3113 Formaldehyd zusetzen und verwendet das StaubOl dann in der Art, da13 man dem Scheuer
wasser 10-5% des Oles zusetzt. Allerdings haben diese Ole den Naehteil, da13 die Fu13bOden. 
wenn viel Staub vorhanden ist, nach einiger Zeit schmierig werden, man hat daher als staub
bindendes Mittel aueh mit Erfolg Losungen von Paraffi n verwendet. (S. 326.) Vgl. F. C. Krist 
in Seifens.-Ztg. 1913, 879. 

Nach D. R. P. 118992 stellt man ein Staubbindemittel in Form eines Kehrpulvers her 
d ureh Vermisehen von 12 Tl. V ulkanOl mit 88 Tl. Portlandzement unter Hinzufiigung von etwas 
MirbanOl zur Verbesserung des Geruehes. Naeh D. R. P. 139476 kann man das VulkanOl durcl' 
weniger konsistente viseosere Ole versehiedener Herkunft ersetzen. 

Naeh D. R. P. 143620 wird die Staubentwieklung in gesehlossenen Raumen, auf Bahnhofen 
IISW. verhindert dureh Besprengen mit wiisserigen Losungen der dureh Alkalien wasserlOslich 
gemaehten Ole, Fette, Harze usw.; nachtraglich werden diese auf den Boden gebraehten EI?ul
sionen durch abermaliges Besprengen mit Losungen von Erdalkali- oder Metallsalzen u. dgl. fiXlert. 

Nach D. R. P. 163288 imprii,gniert man zur Herstellung eines Staubbindemittels Holzmehl 
mit einem nicht hygroskopisehen, den Staub leicht bindenden Ole, wii,hrend man nach D. R. r. 
206886 eine vermahlene Mischung von 75 Tl. Fichtennadeln, 12,5 Tl. Bimsstein und 12,5 Tl. 
Tannenholz, der man zur Erhohung der Wirkung noch staubbindende Ole zusetzt, aIR Kehr o 
pulver benutzt. 

Zur Herstellung oines Staubbindemittels mit reinigender Wirkung impragniert man zerklein~rte 
S tei n n u13, die so poros ist wie Holzmehl und so scharfkornig wie Sand mit 01. Das Kehrmlttel 
kann nach dem Gebrauch als Dlingestoff Verwendung finden. (D. R. P. 236693.) 

Oder man behandelt cellulosehaltiges Material mit Salzsaure, rohem Calciumchlorid, Magnc
siumchlorid, geringen Mengen Formaldehyd und einem Eisensalz und mischt es dann mit zero 
kleinerten olhaltigen Pflanzenteilen, urn so ebenfalls eip desinfizierendes Staubbindemittel zu 
..rhalten. (D. n. P. 241 394.) 

Ein staubbipdendes Kehr- und Roinigungsmittel besteht .nach D. R. P. 200 094 au~ go
schroteten oder gepulverten, Olhaltigen Olfruchti;chalea, denen man bei Verwendung des Mltt~l" 
7.ur Linoleumrpinigung (Bd. II [461]) noch ein wasserlosliches Seifenpriiparat (Boh~ol) 
7.usetzt. Das Material ist naeh dem Gehrauch noeh aIR staubsaugendes Kehrmittel und sehhe13-
lich als Brenn- oder Feuerall2'.iindmaterial (Bd. IV [364 fl.]) verwendbar. . 

Naeh D. R. P. 272146 erhiilt man nicht ii.tzende, kaum rieehende Fu13bodenreilllg un g so 
mi ttel dureh Zusatz von 4% Saponin, gelOst in Spiritusnachlauf, zu MineralOlen vom .sp~~. Ge
wieht 0,85-0,90. Das Praparat greift LiL101eum gm picht an und kommt daher aho; des~nflzreren
des Fu13bodenreinigungslllittel fUr Krankenhii.uRer, \Varenhauser usw. in Betracht, wo dreser FuJ3-
bodenbelag Anwcndung gefunden hat. 
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Nach E. P. 28468/1910 lassen sich Asphalt, Pecharten, Paraffin, ·Wachsarten oder die Mi
schungen dieser Korper leicht emulgieren, wenn man ihnen Naphthensauren oder naphthen
saure Salze mit oder ohne verseifende Verbindungen zusetzt. Die so erhaltenen Produkte solI en 
zum Entstauben von Wegen oder als Kehrpulver dienen. 

Dber Herstellung asphaltartiger als Staubbinde- und Impriignierungsmittel ver
wendbarer Massen siehe D. R. P. 267 126 und 267963. 

Nach E. P. 6019/1910 wird eine staubbindende Masse fiir Rollsch uh bahnen durch Mischen 
verschiedener Harze mit Campher, Borsaure, Borax und Permanganat erhalten. 

Nach Seifens.-Ztg. 1911, 1347 wird ein Streupulver fiir Turn- und Tanzsale hergestellt 
aus 80-95% Talkum, 5-20% Paraffin und Zusatz einer passenden Erdfarbe. 

In D. R. P. 267 696 wird empfohlen bei Herstellung von Schlittsch uh- oder Rodel
bahnen aus krystallisierten Salzan, das die Hygroskopizitat der Salzmasse behebende, wasser
anziehende Mittel nicht der Salzmasse selbst beizumischen, sondern durch eine saulrlahige Ein
lage von ihr zu trennen. 

EntfiirbungsmitteI. 
690. Bleieherden, Wirkung, Arlen, Kunstprodukt~. 

Dber die Beurteilung der Entfii.rbungskraft einiger als Entfii.rber angewandter Mip.eralgele 
vom kolloidalen Standpunkt und iiber die Feststellung dieser Entfii.rbungskraft durch Titration 
des Entfiirbers mit einem besonderen olloslichen roten Farbstoff berichtet E. Pyhiilii, Z. f. Kollolde, 
10, 80. 

Untersuchungen von P. Rohland ergaben als Ursache der entfii.rbenden Wirkung von kolloi
dalem Ton, Entfii.rbungspulvern, aktiver Kohle usw. eine Adsorptionswirkung der Stoffe gegen
iiber Farben, und zwar werden nur Farbstoffe adsorbiert, die kompliziert zusammengesetzt sind 
und zugleich hii.rtende Eigenschaften haben. Innerhalb der Farbstoffgruppen zeigen sich insofern 
grolle Unterschiede, als z. B. zur Adsorption der gleichen Farbstoffmenge bei Metanilgelb die sechs
fache Menge des gleichen kolIoidveranlagten Silicates notig ist, wie bei Anilinblau und Malachit
griin. Die adsorbierten Farbstoffe haften dann so fest an den Kolloiden, dall sie weder durch heilles 
Wasser noch durch Alkohol entfernt werden konnen. (Farbenztg. 19, 2478.) Vgl. die Fii.rbung 
der Papierfiillmittel mit Teerfarbstoffen, Bd. II [147]. 

M. A. Rakusin vergleicht hingegen die entfii.rbe~de Wirkung der bleichenden und aktiven 
Kohlen mit jener der Kat a I y sat 0 r e n (Bd. I [878]) und En z y m e (Bd. IV [(90)); er stiitzt 
diese Anschauung u. a. auf die Tatsache, dall bei Anwendung z. B. des Floridins (siehe unten) 
die Menge der von diesem Bleichpraparat zuriickgehaltenen Farbstoffe proportional mit der 
Adsorptionsdauer wii,chst. (Petroleum 1922, 798.) 

Auf anderer Grundlage beruht die Entfii.rbung mit MetaUsalzen insofern, als bier der rein 
chemische Vorgang der Lackbildung vor sich geht. So verriihrt man z. B. Zuckerlosungen, urn sie 
zu reinigen und zu entfarben, mit oxalsaurem Zinn, das die farbsauren Kalksalze zerlegt, wodurch 
einerseits oxalsaurer Kalk, und andererseits Zinnllydroxyd in unloslicher Form ausfallen und letz
teres mit den organischen Farbstoffen die Farblacke bildet. Nach dem Zusatzpatent verwendet 
man eine Mischung von oxalsaurem Zinnoxyd mit Knochenkohle oder setzt beide nacheinander 
der zu entfii.rbenden Fliissigkeit zu. In der Warme (etwa 50°) erfolgt dann schnell die Abscheidung 
grober Flocken, die bei 75° leicht filtriert werden konnen. (D. R. P. 267079 und 266080.) 

Bolus, den man suspendiert in der zwanzigfachen Menge Wasser mit 2% Kupferoxyd iiber
zieht, eignet sich dazu, urn kleine Stoffmengen, z. B. Schwefelwasserstoff, aus Fliissigkeiten restlos 
zu entfernen. (D. R. P. 336303.) 

Die ersten Angaben iiber die Verwendung del' Walkerde als Klarmittel fiir Honig, Fischtran 
usw. brachte J. Philipps illl Archlv d. Pharm. 196, 11)3. Vgl. die Angaben von H. Hecht in Tonind.
Ztg. 40, 221. 

Eine Beschreibung der Wirkungsweise der Fllllercrde und ihrer Verwendung findet sich 
in Techn. Jlundsch. 1908, 106. - VgI. [366]. 

1m Chem. Zentr.-BI. 1908, 1688 findet sich eine Arbeit von E. Griife iiber Entfii.rben von Fetten 
lllit besonderer Beriicksich tigung der de u t s c hen FuJIererde. Dieses in Schlesien gefundene Pro
dukt stellt ein hellgraues Pulver dar, das in vorgetrocknetem Zustande etwa 3-5% Wasser 
enthiiJ.t und daber vor der Verwendung zweckmaJ3ig bei 300-400° getrocknet wird. Die zu ent
farbenden Ole brauchen, je nach der Abstallll11ung und Natur der Erde, 1-2%, wahrend Erd
wachs, trotz der Vorbehandlung mit Sii.ure, bis zu 50 und mehr Prozent der Bleicherde bedarf. 
Man mischt etwa 10 Minuten bei 70-80°, filtriert und arbeitet auf wie iiblich. 

Dber die giinstigen Resultate, die man bei der Olbleichung mit 4-5% Tonsil (etwa ein
stiindiges Erhitzen auf 100°) erzielt, siehe F. Fritz, Sl'lfens.-Ztg. 1913, 962. (Ton"il L..;;t Moosburger 
Kieselerde. ) 

Dber a meri kani sche F ullererde, dr-ren groJ3er Kolloidgehalt ihr besonderH hohes Bleieh
und starkes Adt;orptiomwermogen fiir bu::;ische Furben verleiht, iiber illl"e Gewinnung, Verarht'i
tung, Aciditii.t, ferner die Art der Bleichung yer~chiedener Ole und die Ht'gt'nerit,rtmg der ge-
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brauchten Bleicherde siehe die Abhandlung in Selfenfabr. S6, 21)8, 281 u. 303. - Uber ihre 
Gewinnung s. Obem.-Ztg. 1922, 40. 

Nach C. L. Parsons eignet sich die amerikanische Fullererde zum Klaren von Olen und 
Fetten zum Teil besser als die englische, doeh muJ3 sie, da sie sauer reagiert, bei Anwendung auf 
rohes BaumwollsamenOl zQIlachst mit Alkali behandelt werden. Zur Regenerierung der benutzten 
Erde behandelt man sie mit Benzol, Alkohol und einer kleinen Menge Saure. Nach Ansieht deH 
Verfassers lieBe sieh die Fullererde wegen ihrer Eigensehaft basisehe Farbstoffe aus wasserigen 
oder aus Ollosungen zu extrahieren, zur Herstellung von Pigmenten verwerten. (Ref. in Zeitsrhr. 
f. angew. Chern. 27, 187.) 

Die Wirksamkeit der Fullererde beruht auf ihrem Gehalt an einer Reihe hydratiseher Al u
miniumsilieate, die ehemisch von einander differieren, jedoch physikaliseh dadureh iiber
einstimmen, dall sie amorphe kolloidale Struktur besitzen. Diese kolloidalen Silicate nehmen 
organisehe Farbstoffe auf und fixieren sie, doch wird diese EigenSehaft zerstort oder gemindert, 
wenn man die Erde bei der folgenden Regeneration auf eine Temperatur von iiber 130° erhitzt. 
(S. dagegen u.) (J. P. Porter, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 1908, 2190.) 

Zum Bleiehen von Fetten empfiehlt Hirzel, Chern. Rev. 1904, 116, die Floridableicherde, 
(Floridin) ein Silieat, das 56,53% Kieselsaure, 11,57% Tonerde, 6,29% Magnesia, 3,32% Eisen
oxyd, 3,06% Calciumoxyd, 17,95% Wasser und 1,28% Alkali enthalt. 

Die frisch eine feuehte lehmige Masse darstellende Floridawalkerde verliert beim Troeknen 
50% an Gewieht und kommt dann mit einem Wassergehalt von immer noeh 15-18% als weiBes 
oder gelbliehes Pulver in den Handel. Zur volligen Entwasserung erhitzt man die Erde in beson
deren ~paraten auf 300-500°, urn sie in voller Wirksamkeit zu erhalten. (S. dagegen oben.) 
Die notlge Menge der Erde und die passende Temperatur sind fiir das betreffende 01 dureh Vor
versuehe zu ermitteln, aueh empfiehlt es sieh, das 01 zuerst dureh grobere Erde zu filtrieren, 
dann mit feiner Erde zu misehen und auszupressen. Die Erde wird dureh Extraktionsmittel von 
dem zuriiekgehaltenen 01 befreit, und dureh Erhitzen auf 400-500° wieder gebrauehsfertig 
gemacht. In Oil a. Colourmans Journ. 28, 701 ist direkt gesagt, dalJ die Bleieberde beim Er
hitzen auf nur 120° weniger wirksam ist, wii.hrend andererseits feststeht, dalJ Kieselerde dureh 
Erhitzen auf hoherer Temperatur ihre Wirksamkeit einbi.ilJt. Die Ursaehe der Bleiehwirkung 
ist demnach bei beiden Stoffen versehieden (s. o. die Theorie). 

Vber die Eigensehaften der japanisehen, waehsartigen, broekliehen Kambaraerde und ihre 
bleiehende Wirkung auf Ole, die dureh Luft, Wasserstoff oder Kohlendioxyd nieht beeinfluBt 
und dureb Erhitzen auf 100-150° erhoht wird, wanrend ihr Wassergehalt, ebenso Alkalien und 
Mineralsiiuren mit Ausnahme von Phosphorsiiure die bleiehende Wirkung stark herabsetzen, 
siebe S. Ueno, Seifens.-Ztg. 42, 783, 802, 826. Vgl. K. Kobayaski, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 
26, 694. 

Dieses, auch als "saure Erde" bezeichnete, zu etwa 80% aus Aluminimnsilicat be><tehende 
Naturprodukt eignet sich naeh Chem.-Ztg. Rep. 1913, 304 in noeh hoherem Malle als die Fuller
erde zur Entfarbung von MineralOlen. 

Ein iihnliches Bleieherdematerial, das sieh aueh in der Glas-, Tonwaren-, Kautsehuk-, Lino
leumindustrie usw. verwenden laBt, und aueh feste, harte, diehte und hitzebestandige ZiegeJ 
liefert, kommt unter dem Namen M yrto x in den Handel und besteht aus einem englischen Schiefer 
von der Zusammensetzung: 60,66 SiOI; 20,36 AIg0 3 ; 8,26 Fe20 3 ; 0,96 CaO; 2,10 MgO; 1,41 K 20; 
3,08 Na20; 3,17 CO2 und H 20. (Zentr.-BI. 1920, II, 487.) 

Zur Herstellung von kiinstIichen Bleieherden behandelt man feinzerteilte Silieatgesteine 
bzw. kieselsiiurereiche Erden liingere Zeit mit IOproz. Sehwefelsaure bei 80-100°, neutralisiert 
heilJ mit Ammoniak, arbeitet die Fliissigkeit auf Ammoniumsulfat auf und erhalt bei Anwendung 
z. B. eines tonigen Silicates, das aus 3,25% Natronfeldspat, 1,71% Kalifeldspat, 33,89% Quar~ 
und 11,75% Ton.'>ubstanz bestand, ein Material. von besonders hoher bleichender Wirkung auf 
Ole oder Fette. (D. R. P. 306462.) 

In Farbenztg. 20, 879 berichtet Steinau iiber Si Ii toni t, eine derartige kiinstliche B lei cher~e, 
deren Bleichwirkung jene der Fullererden urn das Zwei- bis Dreifache iibertrifft, die zudem eme 
wesentlich geringere Saugfahigkeit aufweist und von der fiir mittlere Bleiehe 4-5% geniigen. 
wiihrend bei Anwendung von 9-10% ein Leinol gewonnen wird, das den weitestgehimden ~
spriichen geniigt. Die Bleichkosten mit Silitonit stellen sich auf 1-2 Mark (Goldwert) fur 
100 kg Leino!. 

691. Animalische Aktivkohle. 

Deutschl. Knochen-(Tier-)Koble (-ascbe) 'I! 1914 E.: 26777; A.: 22611 dz. 

Vber das Adsorptions- und Entfarbungsvermogen der Knochenkohle und ihre Belebung 
speziell hinsichtlich der Verwendung des Spodiums zur Zuckersaftkliirung siehe J. Laybl, Zeitschr. 
r. Zuckerind. Bobm. 43, 348, 406, 466. 

Zur Frage der Bewertung von Entfarbungskohlen aul3ert sich E. SpDrry in ·Chem.-Ztg.192S, 203. 
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DIe durch Kohlen bewirkten Entfii.rbungs- und Adsorptionserscheinungen sind physikalische 
Vorga.nge, die durch Reaktionen zwischen den zu entfarbenden Stoffen und den Bestandteilen 
der Kohle auch chemisch beeinfluJ3t werden konnen. Chemisch reine Kohle wirkt nur physikalisch. 

Nach Untersuchungen von E. Knecht ist jedoch die Entfarbungskraft der Kohle auf chemische 
und auf mechanische Krafte zuriickzufiihren, wobei der Stickstoffgehalt der Kohle ma13gebend 
ist fiir ihre Absorptionskraft hinsichtlich sauerer Farbstoffe, nicht aber basischer Farbstoffe. 
Der Sauerstoffgehalt der Kohle bedingt ihre Aufnahmefahigkeit fiir Methylenblau. (Zentr.-BI. 
1920, IV, 468.) 

Von den verschiedenen untersuchten Kohlen aus Knochen, Fleischabfallen, Pflanzen, Blut, 
Schwammabfallen, Holz usw. zeigt Tierkohle die gro13te, Schwammkohle die geringste 
Adsorptionsfahigkeit, wobei weiter die adsorbierende Wirkung einer und derselben Kohle 
gegeniiber derselben Substanz in erster Linie von der Art des Losungsmittels und seiner 
Konzentration und nur in geringem Ma13e von der Temperatur abhangig ist. (Rosenthaler, 78. 
Natnrforschertag, Stuttgart 1906.) 

Die Anwendung von Entfii.rbungskohlen verschiedenen Ursprunges allein oder in wechsel
seitiger Mischung nach bestimmten Verhii.Itnissen ist in D. R. P. 321 766 und in Norw. P. 31 261 
(Ref. in Chem.-Ztg. Rep. 1921, 41)) beschrieben. 

Es sei erwahnt, da13 die Adsorptionsgeschwindigkeit adsorbierender Korper, z. B. des Koh Ie n
p ul ve rs, mit der Geschwindigkeit, mit der die Reagenzien miteinander verriihrt werden, erheblich 
zunimmt. (0. Arendt, Kolloidz., Beihefte 7, 212.) 

Setzt man den Entfarbungswert von ohne Vorbehandiung auf 900 0 erhitzter Bagassekohle 
gleich 60% einer hochwertigen Vergleichskohle, so steigt dieser Wert, wenn man das Material 
mit Natronlauge kocht, auf 86%, und wenn man nachtraglich mit Salzsaure auskocht, auf 170%. 
Diese Kohle eignet sich ·dann nicht nur zur iiblichen Entfii.rbung organischer Substanzen, sondern 
auch zur Adsorbierung des Eisens aus gelb gefarbter Salzsaure. (Chem.-Ztg. Rep. 1922, 272.) 

Eine Zusammenstellung der Patente iiber Herstellung aktiver Kohle von J. Halen findet 
sich in Kunstst. 9, 28. 

Die Apparate zur Ausfiihrung der Knochenverkohlung beschreibt G. lllert in Chern. Apparator 
1922, 81) u. 102. 

Zur Herstelhmg eines sehr wirksamen Entfarbungspraparates trankt man Bimssteinstiicke 
mit frischem geschiagenen Ochsenblut unter Druck, und verkohlt es durch Erhitzen der Stiicke 
unter Luftabschlq.13. Vor dem Gebrauch entzieht man dem Praparat die lOsIichen Salze durch 
Extraktion mit Wasser. (Dingl. Journ. 214, 258.) 

Eine zum Entfii.rben von Fliissigkeiten sehr wirksame Tierkohle wird auf folgende Weise 
erhalten: Horndrehspane werden mit einer Losung von kohlensaurem Kali gemengt (1 Tl. kohlen
saures Kali, 3 Tl. Wasser) und damit einige Tage in der Warme digeriert, worauf man das Ge
menge eintrocknet und hierauf verkohlt. (Polyt. Notizbl. 181)0, Nr. 2.) 

Zur Herstellung von Kohlefiltern formt man pulverige Gemenge von 60 (10) Tl. Koks, 20 
(30) Tl. Knochenkohle, 10 (20) Tl. Holzkohe und 10 Tl. Pfeifenton bzw. 40 Tl. Asbest mit Melasse. 
brennt die Korper bei LuftabschIu13 in Muffeln, extrahiert mineralische Fremdstoffe mit Salzsaure. 
dann mit Wasser, brennt die Formlinge abermals bei dunkler Rotglut und bearbeitet sie auf del' 
Drehbank. Zurn Zusammenkitten einzelner Stiicke verwendet man einen Brei aus Drehspan
abfallen und Raffinadesirup. (Polyt. Zentr.-Bl. 1867, 200.) 

Zur Gewinnung reiner Tierkohle kann man nach J. Pardeller in der 'Weise verfahren. 
da13 man minderwertige Spodiumabfii.lle verarbeitet und gleichzeitig chemiseh reines Kalkmagne
siumorthophosphat gewinnt, das dann weiter zur Herstellung von hygienischen Speisenahrsalzen 
dienen kann. In Seifens.-Ztg. 38, 91)3 n. erortert Verfasser zunachst die chemischen Prozesse. 
beschreibt dann die zur praktischen Ausfiihruug notigen Apparate und die einzelnen Operationen 
rnit Beriicksichtigung der Kalkulation und behandeIt weiter die Gewinnung von prazipitiertem 
Calciumcarbonat und die Darstellung von Alkaliphosphat, insb~!l0ndere des sauren Natrium
phosphates aus der sauren PhosphatlOsung. Vgl. W. Wichowski, Osterr. Chem.-Ztg. 18, 74. 

Zur Herstellung gereinigter Tier- bzw. Knochenkohle behandelt lUan das Ausgangsmaterial 
in Gegenwart von Wasser unter Druck mit gasformiger schwefliger Saure, urn das vorhandene 
Calciumcarbonat und -phosphat in losliche, leichtentfernbare Kalksalze iiberzufiihren. Die Kohle 
wird dann von den Losungen des Calciumbisulfits und Calciumphosphates filtriert, mit ver
diinnter wii.'>seriger schwefliger Saure und scnliel3lich mit 'Vasser gewasehen. (D. R. P. 168043.) 

Zur Herstellung von FiIterkohie unterwirft lnan ein trockenes Gemenge von feinverteilten 
kohlenstoffreichen Materialien mit Asche von verbrauchter Filterkohle del' trockenen Destillation. 
Diese Asche kann man so lange verwenden bzw. wiedererzeugen, bis sie durch ihre stetig wachsende 
Anreicherung mit Phosphaten fiir Diingezwecke geeignet. ist. (D. R. P. 285140.) 

Urn Knochenkohle oder Kieselgur zu reinigen, erhitzt man das Material im mit durchlochtem 
Doppelboden versehenen Eisentiegel durch unten einstromenden iiberhitztem Dampf auf 450 bis 
6000 • (A. P. 1 SI)9 091.) 

Zur Gewinnung einer stark wirksamen Tierkohle trocknet man die aus bIt gewaschenen 
See_ oder Sii13wasserfischen durch Koehen gewonnene Masse vollig ein. verkohit sie dann 
wie iiblich und erhii-!t ein dunkelbraunschwarzes, nieht hygroskopisches Pulver, das 90-95% 
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Kohlenstoff enthalt und den hochsten Anforderungen an Reinigungs- und Adsorptionskraft ent
spricht. (D. R. P. 277 946.) 

Zur Gewinnung hochwertiger TierkohIe, die sich zum Harten von Stahl sowie fUr Diinge. 
zwecke eignet, erhitzt man Leder· oder Fischabfiille im Dru!lkgefiiLl zunii.chst unter Vermeidung 
von 'Oberdruck durch Ableitung der entwickelten Gase auf 120-140° und erhitzt dann Ell'St unter 
Steigerung des Druckes bis zur Beendigung der Verkohlung. (Norw. P. 86468.) 

Zur Reinigung von Pflanzenspften und Kohlenwasserstoffen oder, wenn es sich darum handelt 
hochmolekulare Stoffe und SaIze aus Losungen zu absorbieren, kann man auch das nach D. R. P. 
286428 (Bd. I [671]) hergestellte porose, anorganische EiweiLlkohle enthaltende Filtermaterial 
verwenden. (D. R. P. 316867.) - Vgl. Bd. I [44] 

692. Vegetabilische Aktivkohle. 
Nach Fr.lunemann, Polyt. Notizbl. 1867, 23, kocht man Holzkohle zur Herstellung eine~ 

Ersa.tzprod uktes fUr Knochenkohle mit einer Losung von etwa 5% saurem phosphor
saurem Kalk und 5% schwefelsaurer Tonerde, trocknet, gliiht und erhalt so ein Produkt, daR 
ein starkes Entfarbungsvermogen und gegeniiber gewohnlicher Knochenkohle den Vorteil besitzt, 
sieh mit vielen SaIzen mechanisch zu verbinden. 

Einen anderen Ersatz fUr Knoehenkohle erhiilt man dureh Tranken von Holz usw. mit saurem 
phosphorsaurem Kalk (Losung von Knoehenerde in Salzsii.ure), Gliihen, Auswasehen und aber
maliges Gliihen, aueh durch Tranken von Holz mit Bittersalzlosung und anhalte_J.des starkes 
Gliihen. (D. Ind.-Ztg. 1876, 204.) 

Zur Herstellung einer ail Wasserstoff reichen Holzkohle setzt man das Holz wii.hrend 
des Verkohlens unter 290° der Einwirkung eines hocherhitzten Gemisches von Luft und Wasser-
stoff aus. (D. R. P. 48872.) . 

Zur Herstellung von a kti ver Kohle destilliert man cellulosehaltige Stoffe trockenso weit, daJ3 
zuniichst Essigsaure gebildet wird, die man auf die Masse einwirken lii.Llt, wodurch die Schwefel
verbindungen des Substanzgemisches in Gasform iiberfiihrt werden, so daLl bei der folgenden 
Destillation bei erhohter Temperatur eine sulfidfreie Kohle erhalten wird. Nach einem anderen 
Verfahren destilliert man die kohlenstoffhaltigen Substanzen unter gleichzeitiger Einwirknng 
von Chlor. Man vermag so auch erschopfte Entfii.rbungskohle durch Erhitzung oder Gliihen unter 
Luftabschlul3 durch gleichzeitige Chlorbehandlung wiederzubeleben. (D. R. P. 201691 und 
262640.) 

Zur Gewinnung und Wiederbelebung von Entfii.rbungskohle grol3er Entfii.rbungskraft erhitzt 
man Sii.gespii.ne bzw. verbrauchte Kohle mit dem gleichen oder mehrfachell Gewicht gewohn
Hcher 50grii.diger Chlorzinklauge, bis nach Entfernung des Wassers die Masse sich brannt 
und schIiel3lich, nach Verfliichtigung der Destillationsprodukte, verkohlt. Die Masse wird danll 
mit Wasser und der zur Losung der basischen Zinkverbindungen notigen Sii.uremenge ausgelaugt, 
gut ausgewaschen und getrocknet oder direkt als Paste verwendet. (D. R. P. 290666.) Zur 
Erhohung der Adsorptionsfiihigkeit der Kohle kann man sie nach dem Zusatzpatent auch auf 
hohere Temperaturen wie 400° erhitzen, wobei die erhohte Wirkung, Z. B. bei der Absorption 
von Dimpfen. aus der Luft erhalten bleibt, wenn die Kohle die urspriingliche Wassermenge auf
genommen hat. (D. R. P. 307 761.) 

Zur Herstellung einer hochaktiven Entfirbungskohle unterwirft man die bei der Hydroly~f> 
von cellulosehaltigem Material mittels Seuren hinterbleibenden, Ligninanteile und Hydrocellulm'e 
enthaltenden Riickstande der Verkohlung. (D. R. P. 309166.) Nach dem Zusatzpatent ent
harzt man die nach der Hydrolyse cellulosehaltiger Stoffe erhaltenen Riickstande vor der Ver
kohlung mittels verseifender, alkalischer oder mittels organischer Losungsmittel. (D. R. P. 830 942.) 

Zur Gewinnung von Entfii.rbungskohle imprii.gniert man vegetabilische Stoffe vor dew 
Verkohlen mit Calcium- oder Magnesiumchlorid oder anderen leicht lOslichen Salzen, verkohlt 
dann bei einer unter Gliihhitze liegenden Temperatur, wii.scht die BaIze nach dem Verkohlen 
vollstii.ndig aus, da diese nur die Struktur des Rohstoffes erhalten soHten, und erhii.lt so ein aul3el'~t 
porOses Produkt von hoher entfii.rbender Eigenschaft. (D. R. P. 276978.) . 

Zur Herstellung einer hochaktiven vegetabilischen gekornten Kohle bewirkt man dIe 
Verkohlung der Holzstiickchen zunii.chst bei dunkler Rotglut, nachdem man das Holz vorhel' 
mit Elektrolytlosungen (aul3er Kalisalzen) z. B. mit CaCl2-losung impriigniert und darauf al1H
gelallgt hat, trii.nkt dann die angekohlten Stiickchen mit Alkali, Z. B. mit Pottasche, und nimlll t 
die endgilltige Verkohlung bei hoher Temperatur, etwa bei heHster Rotglut, vor. (D. R. I'. 
309 221.) 

Zur HersteHung von Entfii.rbungskohle fiihrt man der in den Retorten rotgliihenden Holz
kohle iiberhitzten Wasserdampf zu, der durch die Kohle zersetzt wird, worauf man die Brenngai'e 
aus dem unteren Retorte.lteil absaugt und zur Retortenheizung beniitzt, wii.hrend die Kohle ~ch 
teilweisem Garbrennen im hocherhitzten Feuerungsraum bei Luftabschlul3 fertig gebrannt WIrd. 
(D. R. P. 810 892.) 

Zur Verhiitung der Selbstentziindung von aus Pflanzenstoffen gewonnener hochaktiver Holz
kohle fiihrt man sie aus dem Carbonisierraum durch Stickstoffgas, mit dem sich die Kohle 
siittigt, so dal3 sie gefahrlos transportiert werden kann. (E. P. 180611.) 

Zur Herstellung von Entfarbungskohle erhitzt man Kiefernholz in einer gesehlossenen Reto~tP 
unter standiger Ableitung der Gase ZIlerst 6 Stunden auf 400°, dann unter gleichzeitigem E\I1-
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Ieiten von iiberhitztem Dampf wii.hrend der gIeichen Zeitdauer auf 1200°, schliel.Uich im Stickstoff
strom auf 1500°, mahlt die Kohle und siebt sie bis zu einer Kornung, die durch ein 25-Maschen
sieb durchgeht, jedoch auf dem 90-Maschensieb liegenbleibt. (E. P. 173624.) 

Ober Herstellung der Adsorptionskohle fUr Gasmasken aus Cocosnul3schalen oder anderen 
Nul3schalen oder Fruchtsteinen siehe das Referat in Zentr.-BI. 1920, II, 307. - Vgl. Bd. IV [122]. 

Torfkohle bildet ebenfalls ein vortreffliches Entfiirbungsmaterial, sowohl fUr gefiirbte 
tierische als fUr vegetabilische Fliissigkeiten. 5 Tl. Torfkohle vermogen 4 Tl. Beinschwarz zu 
ersetzen. (Dingl. Journ. 119, 147.) 

Zur Bereitung eines Entfi:irbungspraparates an Stelle der Knochenkohle gliiht man mit 
Kreidemilch (aus 6 Tl. Kreide) angeschlammten Torf (100 Tl.), ebenso wie man zur Herstellung 
von Knochenkohle Knochen gliiht. (London. Journ. 1861, 292.) 

Zur Gewinnung aktiver Kohle behandelt man Torf von bestimmtem Wassergehalt langere 
Zeit mit Alkalilauge und unterwirft dieses Material in eingetrocknetem Zustande unter Luftab
schlu.l3 einer weiteren Erhitzung, bis die Gasentwicklung aufhort. (D. R. P. 267 346.) In ein
zelnen Fii,llen setzt man dem Material sehr geringe Mengen Fallungs- und Sterilisiermittel 
zu, die, wie z. B. Eisenoxydsulfat, Aluminiumsulfat und Kupfersulfat, an und fUr sich schon 
ein bedeutendes Reinigungsvermogen besitzen. 

Zur HersteHung einer Entfi:irbungskohle aus Torf erhitzt man ibn in gemahlenem, troekenem 
Zustande mit ungeloschtem Kalk entzieht der kornigen Kohle durch Saure und Wasserwasche 
die Asche, mischt sie mit irgendeiner Kiesel- oder Entfi:irbungserde und erbitzt die Mischung 
abermals. (Norw. P. 32396.) 

Eine dem Norit (siehe unten) an Wirksamkeit iiberlegene Entfarbungskohle erhii.lt man durch 
schnelle Verkohlung von Kelp oder anderen Meeresalgen, die an den Kiisten des Stillen Ozeans 
auf Kalisalze verarbeitet werden; wii.brend der Verkohlung mu.l3 fUr ungestortes Entweichen der 
entstehenden Dii.mpfe gesorgt werden. Die erhaltene Kohle wird dann in verschlossener Eisen
muffel 2 Stunden auf Rotglut erhitzt, mit Salzsii.ure und Wasser ausgelaugt und erschopfend ge
waschen. (F. W. Zerban und E. C. Freeland, Zentr.-BI. 1919, II, 288.) . 

Kohle aus Meeresalgen eignet- sich nach Dingl. Journ. 192, 264 nicht nur als Entfii.rbungs
und Desinfektionsmaterial, sondern auch zum Polieren des Glases und zum EntEii.uern und Ent
fiirben des Weines. 

tJber HersteHung einer Entfi:irbungskohle aus Baumwollsamenolkuchen durch Ver
kohlung uncI Extraktion der Kohle mit Mineralsii.ure zwecks Entfernung der Alkalisalze siehe 
E. P. 162117. 

Derartige vegetabilische Kohlen, die 87% Kohlenstoff enthalten, von Art der Handelsprodukte 
Eponit, Norit, Littoral, Carboraffin, iibertreffen gewohnliche Tierkohle hinsichtlich ihrer 
entfii.rbenden Kraft urn das 10-30fache, wenn man Temperatur, Konzentration der Losung, 
Zeit der Beriihrung, Prozentsatz und Korngrol3e des zugesetzten Praparates naeh Richtlinien 
beriicksichtigt., die A. B. Bradley in J. Soc. Chern. Ind. 1919, 396 angibt-. Sie stehen jedoch der 
Knochenkohle insofern nach, als sie nicht regencrierbar sind [696]. Vgl. F. Strohrner in Osterr. 
Zeitschr. r. Zuckerind. u. Landw. 1910, 687. 

693. Aktivkohle aus Abfiillen, Schiefern, Koks, Fiikalien, Mischprodukten usw. 
Billiger als die reine Knochen- oder Blutkohle ist ein Surrogat, das Ziegler schon 1867 durch 

GlUhen eines gepre.l3ten Gemenges von Ton mit 20--30% Teer oder Blut erhielt. Zur Erhohung 
der Porositat wurde weiter noch Salz zugesetzt, das man dann nach Fertigstellung der gemahlenen 
Produkte mit Wasser wieder entfernte. Hatte man Blut statt Teer angewandt, so mul3te die fertige 
Kohle zur EnHernung des Eisens mit verdiinnter Salzsaure behandelt werdeLl. Die mit lVasser 
ausgewaschene und getrocknete Kohlensubstanz, die dE'r Knochenkohle sehr ii.hnlich ist, hat 
etwa gleiches spezifisches Gewicht wie diese, E'ine schwarze, samtartige Farbe und ein pOrOSE'8 
gleichmii..l3iges Gefiige; sie besit.zt ein gleiches, fast noch stiirkeres Entfiirbungsvermogen wie die 
Knochenkohle und kann wie letztere durch "Viederbelebung wieder brauchbar gemacht werden. 
(Bayer. Kunst- u. Gew.-BI. 1867, 142.) 
. Als Ersatz fUr Knochenkohle eignet sich nach D. R. P. 24341 die aus tierisclwn oder pflanz

hchen Abfallen wie Altleder, Abdeckereiriickstanden, Riibenschnitzeln erhaltene stickstoffreiche 
Kohle im Gemenge mit BimssteimnE'hl und hydraulischem Kalk. Die Masse wird in Formen ge
pre.l3t und in dieser porosen Brikettform verwendet. 

Zur Herstellung eines KnochenkohlE'ersatzes yon hoher Desinfektions- und Entfarbungskraft 
erhitzt man 5 Tl. Grudekoks mit 2 Tl. Calciul1lphosphat ZUlU Gliihen, gliiht an der Luft nach 
und lii,Ct aHmii.hlich im Luft-strom erkalten. (D. R. P. 34976.) 

Als Knochenkohleersatz beinl Filtrieren und Kliiren von Fetten, ZuekE'r, Essig, Spiritus, 
Glycerin solI sich oin Produkt eignen, das maLl eIhalt, WE'nn man bitmninOsen Posidonien
schiefer in Meilern entziindet, die gHihende Masse mit \Vasi"E'r loscht und gemahlen zur Ent
fernung des Kalkes mit SalZ8aure behandE'lt. Man E'rhii.lt so ein sehr wirksumes Gemenge vun 
fein verteilter Kohle und Ton. (D. R. P. 07 336.) 

Nach D. R. P. 337 060 erhitzt man zur Gewinnung eines Knochenkohlenersatzmittels bitu
minOsen Schiefer bei Abwesenheit von Luft auf Rot-glut und laCt unter Luftabschlu.l3 erkalten, 
oder man erhitzt die Schieferabbrande nach Zusutz von Holzmehl, Erdol oder underen kohlen-
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stoffha.1tigen Substanzen ehenso und gewi~nt so im letzteren FaIle ein schwefel£reies, hochporOses 
Produkt und in heiden Fa.llen Tear und 01 aIs Nebenbestandteile. 

Zur Herstellung eines Entfarbungsmittels behandelt man kohlenstoffualtige Materialien, 
die dem VerkokungsprozeLl der Schieferdestillationsriickstande entstammen, mit Kieselerde und 
Fluorwasserstoffsaure. (A. P. 1219438.) 

NachE.P.139166vermischtman ITI. verkohlbare organische Substanz mit 2Tl. Phos
phorsaure und verkohlt das Gemenge zur Gewinnung der Entfarbungskohle bei 375°. 

Zur Herstellung aktiver Kohle destilliert man auf trockenem Wege ein Gemenge von festen, 
Jeinverteilten Klarmitteln, die bei der zur Durchfiihrung der Trockendestillation erforderlichen 
Temperatur nicht sintern oder schmelzen, zusammen mit den kohlenstoffhaltigen Substanzen, 
die sich nach der Verwendung jener Klarmittel auf diesen niedergeschlagen haben. (D. R. P. 
239760.) Vgl. das Verfahren zur Herstellung von Entfarbungskohle durch trockene Destilla
tion kohlenhaltiger Stoffe und folgendes Gliihen unter Luftabschlu13 im iiberhitzten Wasserdampf 
oder Kohlendioxydgas in besonderer Vorrichtung nach D. R. P. Anm. Sch. 41 718, KI. 12 d. 

Zur Herstellung von Entfarbungskohle trankt man mineralisches oder bituminose~ 
Kohlenmaterial mit Ammoniak- oder SodalOsung und dann mit Schwefelsaure oder umgekehrt 
und gliiht erst dieses so vorbehandelte Material. Bei Verwendung der Neutralisationsprodukte 
von Saure und Alkali, also des Ammonium- oder Natriumsulfats, bleibt die giinstige Wirkung 
der aufeinanderfolgenden Behandlung mit Saure und Alkali aus. (D. R. P. 248671.) 

Ein weiteres Verfahren zur Gewinnung aktiver Kohlenmassen durch trockene Destilla
tion von schlacke- und steinfreiem Hausmiill, ferner eine Apparatur zur Herstellung solcher 
aktiver Kohlenmassen durch Gliihen der Stoffe in kohlenstoffualtigen Destillationsgasen sind in 
D. R. P. 21)0348 bzw. 267443 beschrieben. 

Zur Herstellung eines zur Reinigung und Filtration von Olen, Fetten usw. geeigneten En t
farbungspulvers gliiht man erdige Braunkohle mehrere Stunden unter LuftabschluLl bei 
1200°, liiftet dann etwa 5 Minuten und kiihlt unter Luftabschlu13 abo (D. R. P. 260 741.) 

Zur Herstellung eines Absorptions- und Entfarbungsstoffes verarbeitet man als 
Rohmaterial Kolm, das sind kohlenartige Konkretionen, die in gewissen Alaunschiefern vor
kommen, und destilliert das Material trocken mit vorhergehender oder nachfolgender Auslaugung. 
(D. R. P. 276343.) 

Zur Gewinnung einer aktiven Kohle aus Fakalschlamm mischt man fun nach dem Trocknen 
mit der zur Bindung der organischen Schlammbestandteile hinreichenden Kalkmenge und unter
wirft das Material der trockenen Destillation. (D. R. P. 306896.) 

Nach A. P. 1396 773 erhii.It man ein Klar- und Entfii.rbungsmittel durch allmahliches Er
hitzen von Kieselgur mit Starke auf eine Endtemperatur von 600° 

594. Veredelung der Entfiirbungspriiparate. 

Nach Stenhouse wird das Entfarbungsvermi:igen der Holzkohle dem der Tierkohle gleich
gebracht, wenn man sie mit der verdiinnten salzsauren Losung von phosphorsaurem Kalk oder 
mit schwefelsaurer Tonerde oder mit Eisenvitriollosung impragniert. (Dingl. Journ. 144, 148.) 

Zur Erhohung der Wirkungskraft von Entfarbungskohle la13t mansie in frisch ausgegliihtem Zu
stande mit so viel Wasser befeuchtet, als sie eben zu absorbieren imstande ist, langere Zeit an der 
Luft und am Lichte liegen, wobei sich schon nach 2-3 Minuten nachweis bare Mengen von Was s e r
s t 0 f f sup e r 0 x y d bilden, das das Reinigungsvermogen der Kohle erhebIich verstarkt. Ebenso 
soU man nach diesem Verfahren auch gebrauchte Kohle durch Liegenlassen am Lichte in feuchteIll 
Zustande mit Wasser oder auch mit Kalkmilch besprengt reinigen konnen, wobei das gebildete 
\Vasserstoffsuperoxyd bzw. Calciumsuperoxyd die Oxydation der verunreinigenden Stoffe bewirken 
soIl. (D. R. P. 31 368.) 

Zur Erhohung der Entfarbungskraft von Kokspulver erhitzt man das Material irll 
Gemenge mit 133% Soda oder .Atznatron 20 Minuten auf Rotglut, pulvert die Schmelze, wii.scht 
das Alkali aus, sauert das Kokspulver schwach an, wii.scht es neutral und trocknet es. Das Pr<;J
dukt vereinigt, da es keine der sonst in der Kohle vorhandenen Silicate mehr enthalt, in sich dIe 
Wirkung der Entfiirbungskohle mit jener natiirlicher Entfii.rbungspulver und eignet sich daher be
sonders zur Paraffinentfarbung. (D. R. P. 66922.) 

Zur Erhohung der Wirksamkeit von fiir die Filtration alkoholischer Fliissigkeiten bestimmter 
Holz- und Knochenkohle bringt man sie zur Entfernung der Luft, besonders des fliichtigeren 
Stickstoffes, in ein Vakuum von 60-70 cm Hg, bei reichlicher Zuriicklassung des in den poren 
kondensierten Sauerstoffes. (D. R. P. 11700-1.) 

Zur Erhohung der Wirksamkeit von feinverteilter aktiver Kohle gliiht man sie ein oder 
mehrere Male in feuchtem, demnach mit Luft bzw. Sauerstoff beladenem Zustande unter Luft
abschluLl und erhalt so ein veredeltes Produkt, dessen einzelne Teilchen gleiQhsam angeatzt sind, 
wodurch die Masse eine gro13ere Wirksamkeit erlangt. (D. R. P. 260899.) . 

Zur Erhohung der Hygroskopizitat und Saugfahigkeit von Holzkohle erwarmt man Sle 
unter Luftzutritt auf 210-300°. Diese hochaktive Holzkohle laLlt sich dann auch als Docht 
verwenden. (D. R. P. 828096.) .. 

Die zur Reinigung und Entfarbung von Flii.'lsigkeiten (Zuckerlosungen) dienenden porosen 
Stoffe (Kieselgur oder Knochenkohle) konnen in ihrer Wirksamkeit wesentIich verbessert 
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werden, weIUl man auf ihnen in der aus der Fiirberei bekaIUlten Weise Beizen fixiert, die 
daIUl die ·Farbstoffe und Pektine in unloslicher Form auf sich niederschlagen. Man beizt also z. B. 
die Knochenkohle mit einem Metallsalz, schligt dieses als Metallhydroxyd nieder, wascht aus und 
verwendet das Material direkt zum Kliiren. Je nach dem zu entfernenden Stoff kOIUlen die Beiz
mittel verschieden gewihlt werden. (D. R. P. 268047.) 

Dber Erhohung der Wirksamkeit von Entfiirbungskohle siehe auch D. R. P. 290656 und 
307761 [692]. 

Zur Erhohung der Wirkung von Bleicherden, namentlich von Fullererde, unterwirft man sie 
einem ersten BreIUlprozeB, durch den das hygroskopische und das chemisch gebundene Wasser, 
ferner auch organische Substanzen und fliichtige Salze entfernt werden, wobei gleichzeitig vor
handenes Calciumcarbonat in Calciumoxyd verwandelt wird, und breIUlt daIUl in einem zweiten 
Brande bei hoherer Temperatur, die jedoch z. B. bei Floridaerde 6500 nicht iiberschreiten soll. 
do. zu hoher Brand die Zerstorung des Filtrationsvermogens der Erde bewirken kaIUl. (W. C. 
Phalen, Zentr.-BI. 1920, II, 627.) - Vgl. [690]. 

Nach Untersuchungen von I. C. Philip und Mitarbeiter liiBt sich die Adsorptionsfii.higkeit 
der durch dreistiindiges Verkohlen bei 800 0 hergestellten Buchenholzkohle gegeniiber S c h we f e I -
d i 0 x yd gas durch Erhitzen auf dunkle Rotglut bei vermindertem Druck wesentlich steigern, ver
mutlich deshalb, weil durch Oxydation eine Erweiterung der Capillarkanii.le und damit eine Ver
groBerung der Oberflii.che stattfindet. Die Anwesenheit anorganischer Aschenbestandteile ist 
jedenfalls auf die GroBe der Absorptionsfii.higkeit ohne EinfluB, wohl aber das spezifische Gewicht 
der HOlzer, do. sich Kohle aus leichten HOlzern rascher, jene aus schweren intensiver, Buchs
baumholz sogar bis zu einem Wirkungsgrad aktivieren Ui.l3t, der jenen der Tierkohle iibertrifft. 
So absorbiert z. B. Filterpapierkohle nach dem Gliihen, im Kohlenfeuer mindestens 50mal so 
krii.ftig als vor dem Gliihen, nach dem bloBen Verkohlen des Filterpapieres in der Gasflamme. 
Ga.smaskenkohle wurde dementsprechend auch durch lang andauerndes Ausgliihen von mit 
Sab.siure und Zinkchlorid getranktem Holz in der Muffel erzengt. (K. Scberlnga, Zentr.-Bl. 
1920, IV, 22 u. 766.) - Vgl. Bd. IV [122]. 

Zur Erhohung der Entfirbungskraft von Bleicherde teigt man sie mit einer gegen 100% 
verdampfenden verdiiIUlten Saure an, bzw. laBt die Saure gasformig auf die gemahlene Wld ge
trocknete Bleicherde einwirken und trocknet die Masse daIUl bei einer Temperatur, bei der die 
Porositii,t und das niedrige spezifische Gewicht des Kieselsaurehydrates noch keine Mindertmg 
erfahren. Durch diese Saurebehandlung werden die in den Bleicherden enthaltenen bituminOsen, 
von dem ZersetzungsprozeB der Orgsnismen herriihrenden Beimengungen zerstort, dementspre
chend ist daher auch die Saureart und -menge zu wihlen. Man arbeitet am besten mit gasfOrmiger 
schwefliger Saure, die man durch hintereinander geschaltete, mit Bleicherde gefiillte Behii.lter 
stromen liBt und nachtraglich durch einen warmen Luftstrom verdringt. (D. R. P. 804 076 
und 806 896.) 

Auch nach Angaben des E. P. 176868 soli man die Wirksamkeit der Bleicherden durch 
Behandlung mit ka.lter, verdiiIUlter 1 proz. Salz- oder Schwefelsii.ure wesentlich erhOhen kOIUlen. 

Zwecks Auflockerung setzt man Bleicherden oder Entfiirbungskohlenpraparaten, die schaumig 
granulierte, zugleich bleichend wirkende Schlacke zu, die man beim Erblasen von Thomasroh
eisen gewinnt. Die Bleichwirkung der Schlackenkorner ist abhii.ngig von ihrem Gehalt an saueren 
oder basischen Substanzen. (D. R. P. 316467.) 

696. Wiederbelebung der Entfiirbungspraparate. 
Ein Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle besteht in ihrer Behandlung mit Wasser

dampf und einer sehr verdiiIUlten Natronlange. Die mit der Lange behandelte Knochenkohle 
llluB zuerst mit kochendem Wasser, daIUl mit Wasser, das wenig Saure enthii.lt, und zuletzt 
w.ieder mit Wasser ausgelaugt werden, um auch die letzten Spuren von Alkali zu entfernen, das 
dIe Entfirbungsfahigkeit der Kohle bedeutend schwicht. Die braun gefiirbte Lauge wird ein
gedampft und der Riickstand Zllr Wiedergewinnung des Alkalis calciniert. (Pelouze, Dingl. 
Journ. 184, 897.) 

Dber die Wiederbelebung der Knochenkohle mittels Ammoniaks in einem besonderen Appa
rate zur Vermeidung des Gliihprozesses, siehe Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl. 1871, 296. 
. Vgl. die Wiederbelebung von Knochenkohle durch Auskochen mit schwacher SalmiaklOsung 
nach pneger und Divis, Zeltscbr. I. Zuckerlnd. 1873, 181. 

"Ober ein Verfahren zur Wiederbelebung der Knochenkohle mittels Salzsiuregases siehl' 
Compt. rend. 1864, 691. 

Eine ausfiihrliche Beschreibung der Reinigungsmethode von Knochenkohle (Salzsaureaus
kochung) bringt Griger in Polyt. Zentr.-Bl. 1872, 1682. 

Apparate zur Wiederbelebung der Knochenkohle sind z. B. in D. R. P. 6701 und 6642 beschrieben. 
Vgl, auch Zeltschr. I. Riibenzuckerlnd. 1879, Nr. 28 und ebd. S. 121, 87 u. 940. 
. Verfahren und Vorrichtung Zl1r Bereitung und Wiederbelebung von Filterkohle sind ferner 
In D. R. P. 160469 beschrieben. 
. Zum Gliihen gebral1chter Entfiirbungskohle bedient man sich einer besonderen Vor

rlchtung, in der die von den wii.hrend des GIiihens entwickelten Dii.mpfE'n mitgerissenen feinE'n 
Teilchen durch Kondensation der Dampfe niedergeschlagl'n werden, wii.hrend die nicht, mitge-
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rissenen Teile unter fortwii.hrender Vorwii.rtsbewegung abgeleitet, aufgefangen und so ebenfalls 
wiedergewOlmen werden. (D. R. P. 297346.) 

nber die Regeneration del' Knochenkohle in einem Apparat, del' auch zur Auffrischung 
von F ullererde und zum Trocknen von Kalk, Sand, Erz, Riiben~chnitzel usw. dienen kann, 
siehe O. Nagel, Zeitscht. f. angew. Chern. 27, I, 488. 

Vgl.: Verfahren zur verlustlosen "Viedergewinnung und Belebung von Entfii.rbungsmittt'ln 
(Kohlenpulver) durch Trocknen in einer von Heil3luft durchstromten Trommel mit Staubfilter 
und folgendes Glillien des Materiales zusammen mit dem automatisch zugefiihrten Saugfiltn. 
inhalt in einbr Retorte. (D. R. P. Anm. A. 20696, KI. 12 d.) 

Ferller: Verfahren zur WiederbelCbung von Knochenkohle durch Ausgliihen bei Luft
abschlul3 mittels des elektrischen Stromes in besonderer Vorrichtung. (D. R. P. ~64148.) 

Dber elektrische Reinigung del' gebrauchten Fullererde siehe auch A. P. 1024104. 
VI. Stanek schlii.gt zur Regenerierung des angewendeten Carboraffins folgendes Vel" 

fahren VOl': Man kocht das mit Wasser ausgewaschene Material 30 Minuten mit 5-10% Natron· 
lauge, filtriert, wii.scht bis zum farblosen Ablauf, saugt die Masse trocken, erhitzt sie mit 10-20% 
Lauge im Druckgefii.l3 1 Stunde auf 130-150°, filtriert abermals, wii.scht zuerst mit Wasser, dann 
mit etwas Salzsii.ure, abermals mit Wasser und mit Sodalosung aus und trocknet das Produkt. 
Es empfiehlt sich, mit diinnen Schichten zu arbeiten und den Prozel3 lieber of tel' zu wiederholen, 
da die Auswaschprozesse sonst zuviel Zeit in Anspruch nehmen. (Zeitschr. f. Zuckerind. Biihlll. 
43, 331.) 

Zum Wiederbeleben von Entfii.rbungskohle (Norit, Noir, Epure, Eponit) kocht man ~ie, 
je nach dem Grade del' Verunreinigung, mit 2-25proz. Alkali- odeI' Sodalosu.'lg, wiischt dann au~, 
wobei zur Erhohung del' Entfii.rbungskraft etwas Alkali in del' Kohle verbleiben kann, gliiht dus 
Material unter Luftabschlul3 bei 200-1000° und wiischt es schlieJ31ich evtJ. nochmals mit Wus~pr 
aus. (D. R. P. 317939.) 

Zur Riickgewinnung von zu Entschweflungsoperationen angewandter poroser Holz· odeI' 
Tierkohle und zur Gewinnung des Schwefels extrahiert man die Kohlen mit Mono· odeI' Dichlor
benzol und dampft die so von Schwefel bereitete Kohle zur Entfernung des Losungsmittels mit 
Wasserdampf. (D. R. P. 387 069.) 

Die in del' Zuckerfabrikation frillier als Klii.rungsmittel verwendete Ton e r d e kann aueh 
Dach D. R. P. 6713 durch Behandlung mit Kalk, Chloriden, Sii.uren odeI' kaustischen Alkalien ill 
verschiedener Aufeinanderfolge odeI' Kombination umstii.ndlich gereinigt werden. 

Zur EntOlung und Wiederbelebung von Bleicherden behandelt man die Entfii.rbungspulver 
mit Wasser unter Druck bei hoherer Temperatur bis zur Abscheidung del' zur Oberflache steigendl'1l 
Fette bzw. bis zu deren Spaltung in Glycerin und Fettsii.ure. Man arbeitet bei etwa 180° und 
gewinnt Fettriickstii.nde, die direkt in del' Seifenfabrikation Verwendung finden konnen. (D. R. I', 
106119.) 

Ein Verfahren zur Extraktion und Regenerierung von gebrauchter Bleicherde mittel" 
fliichtiger Losungsmittel in ein und demselben Apparat ist in D. R. P. 230260 beschrieben. 

nber Wiederbelebung von Entfii.rbungekohle siehe auch D. R. P. 290656 und 807 761 [592]. 
S. a. einzelne Verfahren del' vorstehenden Kapitel. 

Wasser und Abwasser. 

Wasserreinigung. 

596. Literatur und Allgemeines. Verfahrenvergleieh. Reservoire und Leitungen. 

Fischer, F., Das Wasser, seine Verwendung, Reinigung und Beurteilung mit besonderpl' 
Beriicksichtigung der gewerblichen AbwiisHer. Leipzig 1914. - Walter, G., und A. Gartner, 
Unterfluchung und Beurteilung der Wiisser. Braunschweig 1895. - Jolles, A" nber WasRPI'
begutachtung. Leipzig und Wien 1903. - Haselhoff, E., Wasser und Abwii.sser. 1hre ZUHUW' 
mensetzung, Beurteilung und Untersuchung. Goschen-Verlag 1909. - Ohlmiiller, W., und 
O. Spitta, Die Untersuchung und Beurteilung des Wassers und deH Abwassers. Ein Leitfaden 
fiir die Praxis und fiir den Gehrauch im Laboratorium. Berlin 1921. - Wasser und Abwa8~er. 
Die Hygiene del' Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Erster Abschnitt von O. S pi ttu 
iiber Wasserversorgung und Gebrauchflwasser. Zweiter Abschnitt von A. Schmidtmallll , 
K. Th umm und C. Reichle tiber Beseitigung del' Abwiisfler und illres Schlammes. Dritter. A~~ 
schnitt von R. Kolkwi tz tiber Biologie deH TrinkwaHsers, Abwassers und del' Vorfluter. LeipZig 
1911. - Tillmanns, J., WasRerreinigung und Abwii.sRerbcReitigung. Halle 1912. - Das Was~t'l'. 
Vorkommen, Cllcrnie, PhYRik, Verwendung, Abwasser l'''W. B:erausgegehen von H. BUll tt·. 
Braunschweig 1918. - S. a. die Lit. in [616J u. [623J. 
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Einen umfassenden tl'berblick liber die in Patentschriften niedergelegten Forschungsergeb
nisse der Jahre 1918 und 1919 auf dem Gebiete der Wasserreinigung bringt O. Kausch in Wasser 
u. Gas 10, 606. 

tl'ber die chemi'lche Beschaffenheit des Wassers deutscher Stadte iiber 10000 Einwohner 
siehe Bunte in J. f. Gasbel. 08, 76. 

"Es gibt iiberhaupt kein (chemisch) reines Wasser in der Natur. Man kann demnach nur von 
technisch reinem Wasser sprechen, d. h. ein Wasser ist rein, wenn es fiir einen beabsichtigten 
bestimmten Zweck geeignet ist" (Ferd. Fischer). - Fiir die verschiedenartige Verwendung des 
Wassers zum Trinken, Speisen der Dampfkessel, fiir industriellen. landwirtschaftIichen und wissen
f'chaftlichen Gebrauch mul3 jedes Wasser daher gereinigt werden, da es auf seinem "Vege durch 
den Erdboden, durch Rohren usw. verschiedene Stoffe lost oder mitfiihrt. Die Wasserreinigung 
bezweckt dementsprechend die Entfernung der suspendierten Stoffe und gelOsten Salze und ge
schieht durch Filtration oder chemische Behandlung oder durch Verfahren, die mechanisch und 
chemisch wirken. Bei alIen Arten der Wasserreinigung ist anerstrebenswert ein moglichst geringer 
Dberschul3 an wirksamen Chemikalien, moglichst kurze Reaktionsdauer und Vermeidung von 
N achreaktionen. 

Gelegentlich der Errichtung einer Anlage zur Reinigung des Gebrauchswassers fiir 
Marseille wurden die Verfahren verschiedener Firmen gepriift. tl'ber die Untersuchungsergebnisse 
berichtet E. J. Kohler in J. f. Gasbel. 00, 1082 u. 1101 und gibt damit zugleich einen kurzen tl'berblick 
tiber den Wirkungswert der modernen Sterilisieranlagen. Durch das Aluminiumsulfatverfahren 
von Desrumeax werden bloB 93,1 % der Keime des Rohwassers zurlickgehalten, wahrend beim 
Arbeiten nach dem Verfahren von Duyk mit Aluminiumsulfat, Ferrosulfat und Chlorkalk zwar 
nur 4% Keime durch das Filter gehen, das Wasser jedoch stets einen deutlichen Chlorgeruch zeigt. 
Beim Reinigungsverfahren von Siemens-de-Frise, bei dem das "Vasser zuerst mit Aluminiumsulfat 
vorgeklii.rt lmd dann durch eingepreBte ozonisierte Luft sterilisiert wird, wurde die Keimzahl 
um 99,89% herabgemindert und fast ebenso stark, namlich urn 99,92% nach dem in der Vor
reinigung etwas weniger wirkungsvolI arbeitenden System von Otto Marnier-Abraham, bei dem 
das Rohwasser zuerst fiItriert und dann durch einen Zerstauber in den Ozonturm tritt, woselbst 
cs die Ozonluft ansaugt. Der Stromverbrauch betragt in beiden Fallen fiir 140000 cbm Wasser 
100 bzw. fiir das Otto-Verfahren 109 Kilowattstunden. Am rationelIsten arbeitet, was die Vor
reinigung betrifft, das Verfahren von Puech-Chabal, bei dem im Feinfilter mit tl'berstauung 96,74% 
und bei der fOlgenden Sterilisierung im Ultralicht 99,95% Kehne entfernt werden. Die Ozon
lind Ultralichtsterilisation sind daher praktisch gleiehwertig. 

Die Beschreibung einer Anlage zur Versorgung der Stadt Neisse lnit entfii.rbtem und ent
Illangantem Wasser bringt H. Klut in l\litt. d. Landesanst. f. Wasserhyg. 1916, 262. 

,V. Girtner wei"t darauf hin, daB die innen angebrachten Sch utzanstriche in Wasser
reservoiren (Inertol A, Nigrit und Siderosthen-Lubrose) zunachst das Bakterienwachstum be
giinstigen, und zwar so lange, als das "Vasser noeh Nahrstoffe aus dem Anstrich zu IOsen vermag. 
Es empfiehlt sich daher, die ersten und zWt'ikn Fiillungen einige Tage hn Bassin zu belassen, da
Ittit es geniigend Nahrstoffe aus dem fri:5chen Anstrieh auslaugen kann, und dann erst abzulassen. 
(J. f. Gasbel. 00, 907.) 
. \Vasser, das durch verzinkte Ei"enrohrt' flieBt, nin.llllt, wenn die Verzinkung nicht vollig 
IUtakt ist, so lange Zink auf, als noeh weIcht's vorhanden ist, da sich nicht wie bei Verwendung 
von Bleirohren eine sehiitzende Carbonatsehieht bildet. Verzinkte Eisenrohre sind daher fiir 
Wasserleitungszwecke, gleiehgiiltig ob das \Vasser kohlensaurehaltig ist oder nicht, zu verwerfen. 
(A. Briining, Zeltschr. f. Unters. d. Nahr.- u. GenuBm. 1907, 700; vgI. F. Schwarz, ebd. 1907, 482.) 

Nach Untersuchungen von K. B. Lehmann, J. f. Gasbel. 06, 717, ist hingegen die Verwendung 
von verzinkten eisernen oder von Reinzinkrohren flir \Vasserleitungszwecke vollig ein
\~andfrei. und es ware zu wiinschen. dni3 der Preis lmd die technischen Eigenschaften der Rein
zmkrohren es erllloglichen, der endlichen Au",,.;ehaltung der Bleiwasserleitunllsrohren nii.herzu
treten. 

597: Sando, Koks-, Eisen-, Pechblende-, Algenfilter. Alaunvorreinigung. 
. Die Reinigung von Gebranchswa,.;ser flir F,tbrikell durch K 0 110 i d ton beschreibt P. Rohland 
In~Wasser 11, 76. 

nber den Vorgang der Schllellfiltration dE'S \Vu,ssers, zerfallE'nd in die vier Abschnitte dE'S 
a.lItomatischen Zumessens der ChemikaHen. der Kongulation im VorklRrbehaltE'r, der SchnelI
ftltration und Rchliei3lich der FilterrE'inignllg. siehe K. Lemberg in J. f. Gasbel. 00, 981, 1003 
Ii. 1023. 
. Ein VerfahrE'n Zltr AIl~scllE'idllng dE'f; PlanktongE'haltes aus Rohvmsser in groberen, den eigent

bchen Bakterienfilt,ern vorgelagerten KiE'sfiitE'rn, ist in D. R. P. 162698 beschriE'ben. 
tl'ber einen cinfaelwn. im eigenen BE'triE'b IE'icht )\('rstE'llb'U"E'n Apparat zur KE'sselspeise

~asserrei ni g \l ng berichkt Diinkelberg in .T. f. Gasbel. 03, 852. Man leitet dns \VassE'r horizontal 
In ein aus Ei,;enbeton hergpstelltt's FiIt"r von 4 m Holw und 4,5 III DurcllllleS"'E'r, in dem einer 



686 Desinfektion, Wasser (Abwasser), Vertilgung. 

senkrecht stehenden Schicht aus feinem und grobem Kies eine 0,6 m hohe Koksschicht vorgelagert 
ist. Der Koks wirkt zersetzend und auch neue Verbindungen bildend, hilt den Kalk und die 
Magnesia in Form von Silicaten zuriick und auch das Kali des Kaliwasserglases, das man dem 
Rohwasser tropfenweise zusetzt, wenn ibm die erforderliche freie Kieselsii.ure fehlt. Dadurch, 
daJ3 auch Chlor und Schwefelsaure und sii.mtliches Eisen in dem Filter verbleiben, ist man imstande, 
in 24 Stunden 200 cbm Wasser vollig von mineralischen Bestandteilen zu befreien und seinen 
·Gehalt an organischen Stoffen stark herabzusetzen. Das Filter arbeitete 10 Monate ununter
brochen mit demselben Material. 

tlber die Reinigung des Wassers durch schwammformiges Eisen siehe G. Bischol jun., 
Ber. 1871, 428. 

Die Reinigung des Wassers durch Filtration iiber Eisenoxydoxydul, das man durch GIiihen 
von gepulvertem Roteisenstein .(Blutstein) mit Sii.gespiionen erhilt, solI zur volligen Beseitigung 
der organischen Stoffe fiihren. (Polyt. Zentr.-BI. 1869, 1081.) 

Das als Filtermaterial fiir Wasser besonders geeignete magnetisc~e Eisenoxyd erhiilt 
man durch Reduktion von auf Kirschrotglut erhitztem Hii.matit in einem Strom von Generatorgas. 
(D. R. P. 1)8 747.) 

Ein Verfahren zur Enthii.rtung und Reinigung von Wasser ist durch die Verwendung von 
eisensauren Salzen und Perferraten der Alkali-, Erdalkali- oder Schwermetalle ais Filter- oder 
Kontaktmaterial oder als Zusatz zu dem zu behandelnden Wasser gekennzeichnet. Gleichzeitig 
mit der Einwirkung der eisensallren BaIze findet daIj.Il eine mechanische Sonderung der unlCislichen 
Reaktionsprodukte von dem zu reinigenden Wasser statt. (D. R. P. 319486.) 

Nach D. R. P. 300 01)1 verwendet man als Filtermaterial zur Reinigung von Wasser zerklei
nerte Pechblende, deren Gehalt an radioaktiven Substanzen das VerstQpfen des Filters durch 
Wasserbakterien verhindert, so daC es Ianger arbeitsfihig bleibt. 

tlber die Verwendung von An thrazi tkoh Ie ais Filtermaterial fiir hartes und stark eisen
haltiges FluCwasser siehe Gesundheltslng. 1917, 409. 

Ein Verfahren zurn Reinigen und Klii,ren (Enteisenen und Entmanganen) von Wasser 
ist dadurch gekennzeichnet, daC man das zu reinigende und zu klirende Wasser durch ein mit 
besonderen Algenarten beschicktes Filter leitet, wobei nach einer Ausfiihrungsform keine 
Frischluft zugefiihrt zu werden braucht. Von den Algenarten eignet sich: Siderocapsa dresdensis 
oder Treubii, Clonothrix fusca, Crenothrix polyspora und Leptothrix ochracea. (D. R. P. 28311)0.) 
Nach den Zusatzpatenten setzt man dem Raurn oberhalb des mit Algen beschickten Filterkorpers 
unter Vakuurn und teilt das zu reinigende Wasser durch Hindurchleiten durch Rohrenbiindel, 
Siebe oder Zwischenrii.urne zwischen HOlzern oder Blechen in kleine Wasserquerschnitte, so daI3 
die die Fii,llung des Mangans oder Eisens bewirkenden Algen sich an den entstandenen Unter
teilungen ansiedeln kOnnen. (D. R. P. 284223 und 284 224.) 

Da der Riickgang der Alkalinitii.t eines Wassers wihrend des Durchganges durch ein offencs 
Sandfilter auf der Tii.tigkeit von Algen beruht, so ist er ein direkter MaCstab fiir die reinigende 
Kraft des Filters. 1st z. B. die Alkalinitii.t auf etwa 4 mg Calciurncarbonat pro 1 I zuriickgegangen, 
so verschwindet der Colibacillus aus dem Wasser und die Gesamtzahl der enthaltenen Organismen 
ist urn etwa 85% vermindert. (F. Dlenert und L. Glzolme, Ref. in Zeltschr. I. angew. Chern. 80, 
123.) 

Fiir Zwecke der Vorklarung hicht ein wandfreier Wasser eignet sich nach R. SchrOder, 
I. I. Gasbel. 1)6, 878, vor aHem die schwefelsaure Tonerde, die wie kaurn ein anderes Mittel 
geeignet ist, dem lii.nger lagernden Rohwasser den ihm stets anha.ftenden gelblichen Schimmer zu 
nehmen, die Durchsichtigkeit zu steigern und durch Unschiidlichmachung der gelosten organischen 
Stoffe die durch den Kaliumpermanganatverbrauch ausgedriickte Oxydierbarkeit zu vermindern. 
Durch diese Vorklirung werden die Filter in hohem MaCe geschont. . 

Itmerhalb bestimmter Grenzen erhoht groCerer Alaunzusatz die Filtrationsdauer und 
Ergiebigkei\der Bandfilter bei der Vorreinigung des Oberflii.chenwassers, doch gibt es eine Grenze, 
bei der die erzielte Verbesserung des Rohwassers in keinem Verhiltnis zu den Kosten fiir den mehr
verbrauchten Alaun steht, da dann zwar die Flockenbildung vermehrt und mehr Fremdbestand
teile nieder~eschlagen werden, die Lebensdauer der Filter jedoch nicht verlii.ngert wird. Man 
bestimmt dle zur Vorklii.rung des zu filtrierenden Wassers notige Alaunmenge am besten durch 
Priifung der Durchsichtigkeit einer mit bekannter AlaunlOsung versetzten Wasserprobe. 
(G. Nachtlgall und L. Schwarz, Gesundheltslng. 1911, Nr.30.) 

tlber die giinstigen Erfolge bei Klirung des Konigsberger Trinkwassers mit 30-40 g 
schwefelsaurer Tonerde pro Kubikmeter Rohwasser, wodurch der Eisen- und Humingehalt des 
Wassers unschii.dlich gemacht wird, berichtet Denk in I. r. Gasbel. 1910, 631. 

098. Hart- und Weiehw3sser; Kesselspeisew3sser allgemein. 
Wehrenfennig, E. und F., tlber die Untersuchung und das Weichmachen des Kessel

speisewassers. Wiesbaden 1905. - Heidepriem, E., Die Reinigung des Kesselspeisewass~rs. 
Berlin 1909. - Stadlinger, H., Korrosionen der Dampfkessel durch ungeeignetes Kesse'lspelse
wasser. Berlin 1914. 



Wasser und Abwa.sser. 687 

Kritische Studien iiber Untersuchung und Reinigung des Kesselspeisewassers bringt I. Pfeifer 
in Zeltschr. f. ange".. Chem. 1802, 192. 

Die Arbeit von E. E. Basch: Dampfkesselchemie, enthilt Angaben iiber die Wechselwirkung 
und iiber die Reaktionsmoglichkeiten der im Speisewasser enthaltenen Salze und gibt auch Auf
schluJ3 iiber die Anwendung des Permutitverfahrens. [808] (Zeltschr.l. ange".. Chem. 1909, 1988.) 

In Selfenlabr. 84, 179, 208, 288 u. 281 verweist H. Stadllnger auf die Wichtigkeit der "Ober
wachung aller Einzelheiten der Wasserversorgung von Dampfkesseln, auf die Vermeidung von 
Wissern, die sauren, Fiulnisstoffe oder Zersetzungsprodukte enthalten, betont die Wichtigkeit. 
nur miSJtlichst zinkarme RotguJ3armaturen zu verwenden und warnt vor Geheimmitteln aUer Art, 
die zur Verhiitung der Dampfkesselkorrosionen angepriesen werden. (Als Sonderdruck erschienen, 
siehe oben.) 

ttber die Hi.rtebePtimmung von Gebrauchswissem scbreibt F. Kanhluser in Chem.-Ztg. 
1928, 67. 

Die Bereitung der Seifenlasungen fiir Hirtebestimmungen der Gebrauchs- und Kessel
speisewisser bescbreibt A. Krieger in Chem.-Ztg. 1921, 172 • 

.Man mu.13 unterscheiden zwischen der Carbonathirte eines natiirlichen Wassers und 
seiner Gi pshirte. Letztere bestimmt aus dem Gehalt an Schwefelsiure, die Carbonathirte 
direkt durch Bestimmung der gebundenen Kohlensiure. oder sie ergibt sich aus dem Unter
schied zwischen Gipshirte und Gesamthirte, die ihrerseits durch die Gewichtsanalyse fest
gesteUt, die Summe der gefundenen Kalk- und Magnesiamengen angibt. Die bleibende Hirte 
besteht aus Gipshirte und einem wechselnden Antell von gelastem Magnesiurncarbonat; zieht 
man die gewonnene Zahl von der Gesamthirte ab, so erhilt man die voriibergehende Hirte, 
die urn jenen Betrag kleiner &is die Carbonathirte ist, urn den die bleibende Hirte die Gipshirte 
iibertrifft. (E. Basch, Chem.-Zf.g. 1906, 178.) 

Zur Unterscheidung von weichem und hartem Wasser bedienten sich die Romer des Rot
weines, der weiches Wasser schon in geringen Mengen charakteristisch firbt. Diesas Verfabren 
li.l3t sich nach A. Trlllat tatsichlich auch heute noch zur raschen Bestimmung, wenn auch nicht 
des Hirtegrades, so doch der Alk&linitit des Wassers verwenden, wobei die im Weine befindlichen 
Onotannine den Indicator darsteHen. (Ref. in Zeltschr. I. ange".. Chem. 80, 77.) -

Zur Gruppe der Kesselzerstorer gehoren Magnesiurnchlorid, [802] Nitrate, Nitrite, 
Ammoniak, Sauerstoff, freie und abspaltbare Kohlensiure und organische Substanzen, be
'Sonders Hurnussiure. Daraus ergibt sich die Art der Wa.sserverwendung bzw. Wasserreinigung. 
Es empfiehlt sich. weiche Wisser wegen ihres Gehaltes an Kieselsiure, Kohlensiure und Luft 
ebenso vorsichtig zu beachten, wie Kondenswisser wegen ihres Gehaltes an Fett und Sauerstoff 
und sebr carbonatharte Wisser, die bei Unterlassung einer chemischen Wasserreinigung nicht 
nur Stein erzeugen, sondern auch durch Abspaltung von freier Kohlensiure die Kesselwinde 
angreifen. 

tTber einen F~l starker Rostblldung unter dem Einflusse der Kohlensiure des Kesselspeise
W8SSers berichtet "E. Sauer in Chem.-Ztg. 1921, 421. 

E. E. Basch teilt die im Wasser vorkommenden Salze ein in leicht- und schwerlosliche, 
von denen letztere. die Kesselsteinbildner, durch Verdampfen des Wassers im Kessel zur Aus
scheidung gelangen, wihrend die leichtlaslichen sich mit der Zeit immer mebr anreichern und dann 
die chemische Korrosion verursachen. Aus dem Magnesiurnchlorid wird durch tJberhitzung 
zwischen Kesselstein und Kesselwand~ Sauerstoff bzw. Salzsiure abgespalten, die dann die 
~esselwandung anzugreifen beginnt. So soUen nicht mehr als 15%Glaubersalz, das sich zuweilen 
In natiirlichen Wissern vorfindet und stets bei der Enthirtung gipshaltigen Wassers mit Soda ent
steht, im Kesselwasser vorhanden sein, da die Ausscheidung des wasserfreien Sulfates Unfille 
yerursachen kann. Auch Kochsalz vcrhindert zuweiJen, wenn es in gro.l3erer Menge vorhanden 
1st, die Dampferzeugung, und dann ist as notig, urn das gf>fiirchtete Schiurnen des Kesselinhaltes 
zu verhiiten, ofters abzublasen. Natri umnitrat liefert durch 'Oberhitzung Sauerstoff und 
salpetrige Siure, die das Eisen angreift, ohne da.13 die alkalische Reaktion des Speisewassers dies 
verhindern konnte, und ebenso wirken auch Soda, besonders zusammen mit Atznatron, bei 
groBerer Konzentration ungiinstig auf die Armaturen ein und befordern das Schiurnen des Wassers. 
Die Bildung von Calci umsilicat aus kieselsii.urehaltigen Wissern kann durch Verwendung 
weichen Wassers vermieden werden, -sonst bewirken Buch andere gelOste Salze ein Aussalzen 
Von ~aUertiger Kieselsiure. Man blist daher das Kesselwasser von Zeit zu Zeit mittels der Abblase
ventile ab und entfernt so mit den gelOsten Salzen zugleich den abgeschiedenen Schlamm. Die Kessel
s~einbildung wird durch das Abblasen nur dann verhindert, wenn weiches Flu.l3wasser zur Speisung 
dlent, da- dieses aHein wohl auch vermoge seiner gelasten Hurnusstoffe schlammfOrmIge Ab
lagerungen bewirkt. Andere Wisser miissen entsprechend ihrem Gehalt auf andere Weise behandelt 
werden, wobei gelegentlich, nicht stindig im 'Vasser vorkommende SaIze ebenfalls in Betracht 
gezogen werden miissen. 1m ganzen genommen sind von den leichtlOslichen Salzen nur Kochsalz 
und Calciumchlorid unbedenklich, doch soH ihr Gehalt im Wasser auch nicht so gro.13 sein, da.13 eine 
Inehr wie 1,5gridige Lasung entsteht. (Wasser nDd Gas 1911/12, 180; vgl. E. E. Basch, Chem.
Ztg. 87, 289 u. 298.) 

Uber die Wasserenthii.rtung ohne chemische Zusitze durch Anwendun~ von Druck
temperaturen iiber 100°, dadurch bewirkte Zersetzung der Calcium- und Magnesiumbicarbonate 
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unter Austreiben der Kohlensii.ure, femer Ausscheidung der blf>ibenden Hii.rtebildner als Oalciuin
sulfat und Magnesiurnoxydhydrat iIllolge Uberschreitung der LOslichkeitsgrenze siehe die nsheren 
Angaben von Hohn, Zeltschr. f. Brauwes. 1917, 189. 

Zurn Reinigen und Entharten von Wasser kombiniert man die beiden bekannten Verfahren 
der Behandlung mit nicht el'hitzter Luft und de-s Schleuderns und erzielt so durcn Abschleudern 
der noch nicht abgesetzten Teilchen einen besonders hohen Reinigungsgrad_ (D. R. P. Anm. 
H. 67 841, ID. 86 b.) 

Nach A. Kolb ist die zweckmii.l3igste Kesselspeisewasserreinigung die Destillation, und zwar 
nach dem in Zeltschr. f. Turblnenwes. 1920, Heft 7, beschriebenen Verfahren von losse. Destil
liertes Wasser greiit iibrigens das Eisen am stii.rksten an, weil es am meisten Sauerstoff zu 100en 
vermag. Urn dies zu vermeiden fliIlt man den iiber dem WassersfJiegel befindlichen Raum des 
geschlossenen Speisewasserbehii.lters mit S ti c ks toff, der mit dem Dampf die Kondensations
anlage passierend mittels einer Luitpumpe wieder abgesaugt wird, so daO wii.hrend des ganzen 
Vorganges die Kesselaniressungen bewirkende Luit ausgeschaltet wird. (D. R. P. 321 77~.) 

699 •. Literatur und Allgemeines iiber Kesselstein. 
Andes, L. E., Der Kesselstein, seine Entstehung und V"rhiitung. Wien und Leipzig 1910. 
Zur Frage der Abscheidungsprodukte aus Kesselspeisewii.ssem siehe die mit 'zahlreichen 

Ana.lysenergebnissen versehene Arbeit von I. M. Rothstein in Zeltschr. f. angew. Chem. 1906, MO. 
Uber Methoden zur Verhiitung und EntfemlLlg des Kesselsteinansatzes berichtet ferner 

W. Dahse in Zeltschr. f. Dampfkesselbetr. 34, 601 u. 628. 
Die Mittel zur BelGmpfung des Kesselsteines bespricht E. Basch in Zeltschr. f. Dampf. 

kesselbetr. 36, 393. 
Uber BekiLmpfung des Kesselsteines siehe die Abhandlung von K. Mlcksch, Zeltschr. f. 

Kohlens.-Ind. 1914, 23 u. ~7. 
Ferner: Kesselstein und Mittel zu seiner Beseitigung und Verhiitung in Braunkohle 16, 

201, 211 u. 219; vgl. Chem.-techn. Ind. 1918, Nr. 16/18, 2. 
Uber Verhiitung der Kesselsteinbildung siehe auch die Allfsatzfolge in Zeltschr. f. Splr.-Ind. 

1918, U3. 
Besonders sei noch hingewiesen auf die werj;volle Zusammenstellung aller durch deutsche 

Patente geschiitzten Kesselsteinmittel, die W. »'ahse in Zeltschr. f. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 
1911, 601 u. 628 veroffentlicht. 

Aus warmem Wasser entweicht die Kohlensaure, und dadurch wird die LBslichkeit an Mineral
sal zen derart verringert, daO sie sich ausscheiden und unter Einwirkung der Kesselfeuerung zu
saromensintern, wodurch sich der Kesselstein, ein Gemenge von hauptsichlich schwefelsaurem 
Kalk und kohlensauren Salzen abscheidet. Abgesehen davon, da13 diese Krustenbildung bei 
einer Dicke von nur 1 mm 15%, bei 6 rom Starke jedoch einen Warmeverlust von 40-60% 
ergibt, birgt diese Ansammlung mineralischer Stoffe an der Kesselwandung wegen der Moglich
keit lokaler Uberhitzung die Gefahr von Kesselexplosionen. 

Je nach der Herkunit des Wassers kennt man aber auch andere Arten dieser gefiirchteten, 
in den Dampfkesseln zur Ablagerung gelangenden Salzgemenge (Barit-, Magnesia-, Tonerde-, 
Kieselsaure-, Mergel- und Kalkkesselstein). Ein fettfreier Kesselstein bestand z. B. aus 11,7 SiOI , 

2,8 FelOa und Al.O., 1,7 OaSO" 5,5 CaOO., 7,4 MgOOa, 13,7 Oa(OH)., 56,4 Mg(OH). und 0,7 
Feuchtigkeit, ein krystallinischer Kesselstein enthielt auf 33% Oalciumoxyd 7 Magnesiumoxyd, 
4,4 Tonerde, 0,6 Kieselsa.ure, 51,7 Schwefelsa.ureanhydrid und 2,6 Wasser. Ein fettsaurehaltiges 
Kesselsteinpulver setzte sich nach einer Analyse von A. Christ zusammen aus 11,09 Cao, 
9,79MgO, 5,6 Fe.Oa, 1,1 Al.Oa, 0,98 PbO, 16 SiO .. 1,71 SO., freiem und gebundenem Wasser, 
Kohlensa.ure, organischer Substanz, in Summe 7,91, schlie13lich 22,62 Fettsa.uren und 23,84 Neutral
lett. (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, 77.) 

Man bedient sich zur Vermeidung des Kesselsteinansatzes ausschlie13lich vorbe ugender 
Ma13nahmen, und zwar in erster Linie der Speisewasserreinigung aui mechanischem oder chemi
schem Wege (sitlhe Permutitverfahrell [808D. WO solche Anlagen au13erer Verhaltnisl:le wegen 
nicht vorhanden sind, wird mit bestem Er(olge die von Fresenius angegebene llnd in lourn. r. 
prakt. Chem. 1863, Nr. 2 beschriebene Methode des Zusatzes von Sod a oder Pottasche zum Speise
wasser angewendet, wobei man, was die Mengenverhii.ltnisse anbetrifft, nur dafiir Sorge zu tragen 
hat, daO die Soda stets in geringer Menge vorwaltet. Zu diesem Zweck bedient man sich einer ein
fachen Priifu~methode: Man versetzt eine notigenialls filtrierte Probe des dem Kessel ent
nommenen Wassers in zwei Portionen mit einer Sodalosung bzw. mit klarem Kalkwasser. Bleibt 
die erste Portion kIar und wird die mit Kalkwasser versetzte Probe miH3ig getriibt, so ist das 
Verha.ltnis das richtige, wiihrend im umgekehrten FaIle so viel Soda zugesetzt werden mll13, dl!'/3 
die Reaktion eintritt. Wenn die Triibung des Kalkwassers Zll stark ist, mu13 die Sodamenge m 
dar Folge herabgesetzt werden. ' 

Gegeniiber diesen beiden Verfahren der Vorreinigung des Speisewassers und des Sodazusatzes 
treten die Methoden der Anwendung kessclsteinansatzverhindernder Mittel in den Hinter
grund. Zum Teil haben sie gar keine Wirkung, zum Teil jedoch sind sie, wie z. B. die wasser-
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unlaslichen Stoffe (Kork, Holzmehl, Sand), schiidlich und sind von der Verwendung auszu
schlieJ3en, da sie den Kessel verunre~en und die Rohrleitungen wrd Ventile verstopfen konnen. 
Diese Kesselsteingegenmittel iuJ3ern un besten Faile ebenso wie die Kesselinnenanstriche mit 
Asphalt- und Teerpriparaten, Petroleumriickstinden, Graphit, Olfarben usw. hochstens rost
verhiitende Wirkung oder dienen dazu, das Festbrennen des urspriinglich schlammigen Kessel
steines zu verhindern, so daJ3 er dann in pulveriger Form abgelassen werden kann. 

In neuerer Zeit verfii.hrt man zur Entfernung des Kesselsteines in der Weise, daJ3 man dem 
erkalteten Kessel wasser Soda beimischt, dann den Kessel wieder wii.hrend 4-5 Tagen unter einen 
Dampfdruck von 2 Atm. bringt un<J. nun abermals erkalten liJ3t, worauf sich der Kesselstein mit 
Schaber und Stahlbiirste jeweils unter der Wasserlinie entfernen liJ3t, wobei das Wasser in dem 
MaJ3e als die Arbeit fortschreitet, nach und nach entleert wird. (P. Martel, Chem. Apparatur 1, 38.) 
Dazu ZeltBchr. I. angew. Chem. 26, fi, 680. ' 

Verfehlt wire es, nach dem Vorschlage von Klopsch durch Einfiihrung von Kohlensiure 
in das Speisewasser die Bildung von Kesselstein verhindern zu wollen. Sie erhoht allerdings die 
temporire Hirte des Kesselwassers, die ihrerseits wohl Schlammausscheidung bewirkt, jedoch 
nur so weit, da13 die Bicarbonate der Erdalkalien in unlasliche Monocarbonate iibergefiihrt werden, 
wobei die Kohlensiure iiberdies die kesselsteinbildenden Eigenschaften des Gipses nicht zu storen 
vermag. Das kohlensaure Wasser wiirde im Gegenteil zu schweren KorroslOnen Anla13 geben. 
(K. Dranngard, Chem.-Ztg. 80, 1178.) 

Na.ch Fenernngs'echulk 1922, 7 hat sich jedoch in Wasser geloste Kohlens8.ure, nament
lich bei Anwendung von Druck, a.ls ausgezeichnetes Mittel zur Entfernung von Kesselstein mit 
gro13em Kalk und KieseIsa.uregehalt, jedoch mit wenig Carbonat, auch dann erwiesen, wenn Soda 
oder Lauge nur geringen Erfolg hatten. 

Um Oberflii.chenkondensationsanlagen stein- und schlammfrei zu halten, setzt man dem Kiihl
wasser Salzsiure zu und verhindert so, da sich leichtlOsliche Chloride bilden, die Ausfii.llung 
dieser Salze beim Erwirmen des Kiihlwassers. (D. R. P. 831292.) 

Die Entfern ung gebildeten Kesselsteines erfolgt auf mechanischem Wege, z. B. durch 
Abklopfen mit besonderen Werkzeugen. lJber mechanische AblOsung des schon gebildeten 
~Isteines mittels der Stichflamme des Knallgasgeblises, dessen Anwenduhg die Kesselwan
dungen nicht ungiinstig beeinflussen soil, siehe Chein.-Ztg. Rep. 1910, 27. (D. R. P. 197 440.) 
Zur Entfernung von Kesselstein aus Aluminiumkochgefi13en erhitzt man'sie auf hohe 
Temperatur und behandelt mit kaltem Wasser nacho (J. Gros8leld, Chem.-Ztg. 44, 402.) 

Na.ch D. R. P. 840 780 soIl es auch gelingen, den Kesselsteinansatz dadurch zu verhindern 
oder zu vermindern, da13 man durch das im Kessel verdampfende Wasser unter Zubilfenahme der 
Kesselwand a.ls Elektrode niedrig gespannten Wechsel- oder Drehstrom leitet. 

600. Kesselsteingegenmittel mit organischen Zusiitzen. 
Zahllos sind die sog. Kesselsteingegenmittel, die besonders im letzten Viertel des vorigen 

Jahrhunderts, meist in betriigerischer Absicht, auf den Markt gebracht wurden. Dies gilt vor aHem 
von den verschiedenen Antikesselsteinextrakten von Javallreres in Hamburg oder von dem Kessel
steinmittel von S. Weber in Chemnitz, das seinerzeit pro 100 kg mit 80 Mark bezahltwurde, wih
rend sein wirklicher Wert etwa 8 Mark betrug. Zahllos sind auch die vollig nutziosen Mittel von 
Art des Kesselsteinmittels von Bande' in D. R. P. 17881, das Kniillsche Kesselsteinlosungsmittel, 
bestehend aus 53,3 g Kochsalz, 25,8 g Natriwnsulfat, 15,9 g Soda, 10,7 g an organische Stoffe 
gebundenes Natron und 27,3 g organischer Stoffe, die Universal-Antikesselsteinmasse, 
die aus ranzigem, saurem Talg besteht. (Enlrnlklng, Zeltschr. d. Ver. d. Ing.1894, 907.) Siehe 
ferner BeUmer, Zeltschr. d. Verb. d. Damplk.-tJberwuch.-Ver. 1883, 8-126; Jahr.-Ber.l. chem. 
Techn. 1894, 068; ebd. 1884, 1081 (De3incrustant, Lithore actif, Extrait de vegetaline, Antitartre, 
Poudre algerienne, Eau aimant6e usW'.); iiber die Kesselsteinmittel: Los i n, Pro fer round Lap i -
dofag, siehe Zeltschr. d. Damplk.-Unters.- n. Verslch.-Ges. 1008, 118. Vernichtende Urteile 
fiber die Kesselsteingegenmi ttel, die aus Pflanzenextrakten bestehen, von Art des Tar t i g ens, 
finden sich in Zeltschr. I. Dampf.- n. Masch.-Betr. 1009, 489. 

Von den vielen mehr oder weniger wirksamen Mitteln zur Verhiitung der Kesselsteinbildung 
in Dampfkesseln sei jenes erwii.hnt, das man nach E. P. 28 618/1909 aus Bariumtannat mit oder 
ohne Zusatz von freier Gerbsiure oder auch von Natriumthiosulfat oder Natriumphosphat erhalt. 
Das Bari umtannat wird hergestellt aus Bariumhydroxyd und einer Gerbstoff-, z. B. Quer
citronlasung. 

Eines der gerbstoffhaltigen Antikesselsteinmittel enthilt z. B. 12,24% Natriumhydrat und 
3,49% Gerbstoff und li13t sich leicht durch Mischen von 25 Tl. gewohnlichen Kastanienholzextrakt 
und 100 Vol.-Tl. 23grlldiger Natronlauge erzeugen. (F. Kopecky, KoUeglum 1007, 180.) 

Ein anderes derartiges Kesselsteingegenmittel, das unter dem Namen Geysir - Litholyse 
in den Handel kommt und nach dem Gutachten des bayerischen Revisionsvereins unter ungiinstigen 
Umstinden zu Wirmestauungen und damit zur lJberhitzung der Kesselwandungen fiihren kann, 
enthii.lt als Hauptbestandteil an eine anorganische Siure (Salz-, Schwefel-, Phosphor-, Kieselsa.urE") 
gebundenes Zink neben Eisen, Mangan, Aluminium, Alkalien, Erdalkalien und Magnesiwn und 
neben einer organischen gerbstoffhaltigen Substanz. (Zeltschr. f. Damplk.- n. Masch.-Betr. 
88, 288.) 

Lan 8 e, Chem.·techn. VorscbrUten. S. Auo. UI. Bd. 44 
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Zur Verhinderung festen Kesselsteina.nsatzes gibt man dem Speisewaaser nach D. R. P.177 611 
Ce.techin. nach D. R. P. 182022 Ce.techu und Bleiglanz, nach D. ~ P. 186619 das Konden
sationsprodukt von Polysacchariden (Bassorin) mit FormaidehYd zu. 

Ala Kesselsteingegenmittel soll sich nach Norw. P. 81101 em Praparat eignen, das man er
hilt, wenn tnan Kartoffeln oder iihnliche organische Stoffe mit dem gleichen Gewicht Alkalilauge 
und der doppelten bis sechsfachen Menge Catech u erhitzt, bis unter Wirmeentwickiung die 
Reaktion eintritt. 

Zusitze von Salzen (KochsaIz, Bariumchlorid) mit Tannin und Kartoffeln oder anderen 
schleimgebenden Stoffen soll sich gut bewihrt haben, da in dieser Kombina.tion das Tannin die 
Chloride vor Dissoziation schiitzt, und die Schleimzusatze den entBtehenden Schlamm in der 
Schwebe halten. Allerdings entwickelt sich bei diesem Verfahren Kohlensiure, die die Kessel
wande erfahrungsgemi.B stark angreift. 

In Teebn. Rundseh. 1906, 186 empfiehlt Th. KnoBel angelegentlich, dem Kesselspeisewaaser 
im Vorwirmer so viel Sulfitzellstoffablauge zuzusetzen, da.B es schwach gelblich gefirbt er
scheint; dieser Zusatz soll nicht nur ane kaIksteinbildenden BaIze des Speisewassers ausscheiden, 
sondern auch 1000nd auf alte Kesselsteinkrusten einwirken. 

Ne.ch einem anderen Verfahren (F. P. 408 276) kocht man zur Herstellung eines Kesselstein
mittels Holzabfille unter einem Druck von 15-20 Atmosphiioren wihrend 2-3 Stunden mit 
Natronlauge, entfernt diese, laugt den Riickstand mit hei.Bem Wasser aU$ und verwendet den 
Extrakt nach entBprechender Verdiinpung als Zusatz zum Speisewaaser. 

Nach D. R. P. 88 486 sollen Phenole, Kresole oder Xylenole dem Speisewass~ zugesctzt, 
ebenso die Bildung von Kesselste41 yerhiiten wie das Rosten der Kesselwinde. 

"Ober ein Kesselsteinmittel aus Starke, Wasser und Paraffin siebe Ton1nd.-~ttr. 1891, 478. 
Vgl. W. Nlemand, Bayer. :Qrauer.-Iourn. 1898, 042: Das Priparat besteht aus 71 Tl. Pottasche, 
21,5 Tl. Soda, 2,5 Tl. AtzkaIi, 3 Tl. phosphorsaurem K4Ui, 0,5 Tl. Schwef~lkalium und 1,5 Tl. 
Schlempekohle. 

Zum Weichmachen des Wassers verwendet man Gemische von kiellelsauren, kohlen
sauren und atzenden AlkaIien mit einer HarzseifenlOsung. Nach D. R.P.l68 747 wird zur 
Herstellung qer letzteren Kolophonium nach Entfernung der fliichtigen Bestandteile so lange 
erhitzt. bis es ~ine d,~elbra~e !4Il8I!6 pildet und k~ine stechenden Diiompfe mehr ausst"o.Bt, 
dann lOst maJ1 es in dem Gemenge der AlkaIien. :Pas Praparat solI zur Bildung eines flockigen 
Niederschl~es f\illren, der beirn fol~enqen Kochen fest wird und sich leicht entfernen liWt. 

Zur Verhiitung der Kesselsteinbildung wird nach D. R. P. 2" 428 eine lIis(lhung von Agar
Agar und Carragheenmoos verwendet. Das geme.hlene (}emenge soll. dem S.pe~ewasser zugefilllrt, 
alten Kesselstein 1000n, die Bildung von neuen Ansatzen verhindern, den H~tegrad des Wassers 
heruntersetzen und durch Ausfilliung der Metallporen die -wasserumspillte Fliche glatten. 

'Ober die Herstellung eines Kesselsteinmittels, dessen Hauptbestandteile Soda, Glaubersalz, 
Ammoniak und Nap h t h ali n sind, siehe D. R. P. 266 718. . 

Zur Verhiitung der Bildung fester Kesselsteinkrusten wurde auch vorgeschlagen, dem Speise
wasser die bei der Glycerindestillation erhaltenen Riickstinde zuzQSetzen. (D. R. P. 81696.) 

Zum Entfernen von E:es8elste~n aus Siederohren, Verdampfern und E:ondensatoren ver
wendet man nach D. R. P. 268197 ein verkQchtes Gemeng~ von 5 kg verseiftem Ftltt oder Harz, 
2 kg Petroleum und einer LOsung von 4 kg Balpetersaure und 10 kg BaIv.sii.\ll"e in 1001 Wasser. 

Nach F. P. 447 08& eignet sich ein Gemenge von 100 Tl. Schweine- oder Pferdefett, 3-10 Tl. 
Kienru.B oder Graphit und 1-6 T1. Be~in, Petrolewn- ~er J,fineralol in der Menge von 30 g 
1000 I des Speisewassers zugesetzt, Z\ll" AplOsung des Kesselsteh1es und zur VerhiitlUlg seiner 
Bildung. 

Nach D. ~ P. 1711" setzt man dem Keseelspeillewasser zum Losen des Kes~elsteinel\. 
ein GelI\el\ge von 2 Tl. TeerOlen (spElz. Gewicht 1,09) und 1 Tl. Petrolewn (spcz. Gewicht 0,805) 
zu und erhalt so eine JrI(Isse, die dasselbe spcz. Gewicht wie das S~isewasser bei 80° hat (0,995), 
so da.B sich das ¥ittel gleichma~ig irn Wasser verteilt und samthche Wandungen beriihrt. ohne 
sich zu Boden zu setzen oder auf dem Wasser zu schwimmen. 

Mit dem Verfahren Plstre (Zusatz von Bteinkohlenteer zum KesselspeiseWtlSser) wurden nach 
einem Referat in Zentr.-Bl. 1919, ll, 787 gute Erfahrungen gemacht. 500 g und e~l. auch mehr 
dee Teeres geniigep fUr 1000 I Wasser (ArbeitBzeit des Kessels I Monat) und bewirken die Absetzung 
des alten und entstehenden Kesselsteines in schlammigem Zustande am Boden des Kessels. Per 
Teer hat iiberdies den Vorteil, die Eisenteile vor dem Verrosten zu schiitzen. 

Eine giinstige Einwirkung auch des P~troleums oder der chromsauren BaIze auf den 
Kesselstein ist nicht zu leugnen, doch sind diese Mittel entweder, wie die Chromsalze, zu teuer 
und giftig, oder wie 1ene, die Petroleum enthalten, im Gebrauch feuergefihrlich und wenig 
wirksam, wenn man mcht gro.Bere Mangen verwendet, die dann wieder zu verschiedenen Un
zutraglichkeiten filllren konnen. Ee wurde daher seitens der ma.Bgebenden Stellen des ofteren 
vor Anwendung solcher Kesselsteinmittel gewarnt. (Techn. Rundsch. 1900, 112.) 

601. Anorganische Kesselsteingegenmittel. - Kesselinnenanstriche. 
Ein Mittel zur Verhiitung des Kesselsteina.nsatzes und zur LOsung vorhandenen Kesselsteines 

besteht nach O. P. Anm. 1104/08 aus einer Graphitmasse, die 1/10 bis 1/11 Tl. Bimsstein und 1/11 bis 
1/10 Tl. Aluminiumbronze beigemengt enthilt. 
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Nach einer Notiz in Tqesztg. f. Brauer. 1918, 486 wird der Kesselsteinbildung in wirksamer 
Weise dadurch vorgebeugt, daB man unmittelbar nach einer grundlichen Kesselreinigung fein 
gema.hlenen Graphit in da.s Frischwasser streut, der mit ihm kreisend die Winde des Kessels 
glittet, so den Steinansatz verhindert und auch alten Stein durchdringend die Krusten lockert, 
so daB sie sich leicht entfernen lassen. 

Zur Verhinderung der Kesselsteinablagerung setzt man dem Kesselwasser seine Leitfihigkeit 
erhohende, die Kesselwandungen nicht angreifende. feingepulverte oder kolloidal gelaste Metalle 
(Zn, Al) bzw. Graphit oder Kohle zu. (D. B. P. 810812.) 

Zur Verhinderung des Ansetzens von Kesselstein an den WandllIlgen von ROhren oder Kesseln 
setzt man dem zu verdampfenden Wasser pro Kubikmeter 12 g Atznatron und 12 gRuB zu, 
an dem $ich die Ausscheidungen niederschlagen. (D. B. P. 820789.) Nach dem Zusatzpatent 
schmilzt man, um den RuLl in fE'inere Verteihmg zu bringen, einen pulvrig eingetrockneten Brei 
aua 120 Tl. RuLl, 300 Tl. Wasser und 500Tl. Krysta.Ilsoda unter Zuaatz von 80 Tl. Wasser, gieLlt 
die SchlIlf'lze in Formen und erhilt so haltbare Stucke, die sich in der Menge von 1 kg inl0 cbm 
Kesselspeisewasser eingebracht in ibm lasen und den RuLl gleichmiLlig verteilt zur Abscheidung 
bringen. (D. B. P. 822684.) 

Nach D. B. P. 289906 wird dem Speisewasser zur Verhinderung der Kesselsteinbildung 
Natriumsulfat oder ein anderes leichtlOsliches Alkalisulfat beigegeben. Wenn in dem Wasser 
auLler Gips auch Kalk vorhanden war, so muLl eine entsprechende Vorbehandlung eintreten. 

Nach D. B. P. 260 786 entfernt man den Kesselstein zweckmaLlig in der Weise, daB man 
auf die Inkruatationen Sodalauge auftriigt, den Kessel mit Wasser beschickt und die Kesselstein
anlagerungen dadurch lockert, da.B man den Druck im Kessel periodisch ansteigen und abfallen laLlt. 

Zur Beseitigung von kalkhaltigen Steinansitzen in Verdampfapparaten kocht man diese 
mit einer salzsi.urehaltigen Kieseritlosung aua, wodurch das vorhandene Calciumcarbonat 
in Gips verwandelt wiro, was 'eine VolumenvergroBerung bedingt, so daB die Steinansitze zer
miirben und abbrookeln. (D. B. P. 328019.) 

Nach E. P. 184 882 setzt man dem Kesselspeisewasser, um den Steinansatz zu verhindern, 
geringe Mengen Schwefelsiure, Aluminiumsulfat oder Natriumbisulfat zu, und bewirkt so, daB 
geringe Kohlensauremengen in dem Wasser gel&t bleiben. 

Giinstige Erfahrungen, was die Konsistenz des Kesselsteines anbetrifft, wurden auch nach 
II. Richter mit chromsauren Sal~ gemacht, jedoch nur was die leichte Abklopfbarkeit 
des Steines betrifft; von einer Verhinderung seiner Bildung kann natiirlich nicht die Rede sein 
(ZeJtschr; f. angew. Claem. 1898, 1289.) 

Ein im Handel befindliches Kesselsteingegenmittel mit Namen Kesporit hat sich nach 
W. Sehlnner dank seiner mechanischen Wirksamkeit insofern gut bewihrt, als es die Bildung 
fester Steinmassen verhindert. (Wochenschr. f. Brauer. 87, 267.) 

Zur Vermeidung der Bildung gipshaltigen Belages an Heizflichen bei Verdampfungs
prozessen setzt man der FI~J:eit Gipskrystalle zu oder erzeugt diese in ihr durch einmaligen 
Zusatz einer kleinen Menge wasser' un~ erreicht so, daLl die schwebend erhaltenen Krysta.Il
chen den sioo aus dem Wasser abscheidenden Gips an sich binden. So genugt z. B. 1 kg Kalk, 
um da.s Magnesiumsulfat von 10000 I Seewasser in Gips zu verwandeln, der sich in Form kleinster 
Krystalle ausscheidet. (D. B. P. 888 20i.) 

Die sog. Kesselsteinfarben, d. s. Kesselinnenanstrichpraparate, die nicht verseifbare Ole 
ond Fette, ,meist mineralischer Abstammung. ferner Tear, Graphit und KienruLl enthalten und 
moglichst ohne fluchtjge Stoffe (Benzin, Benzol) hergestellt sein solIen, wirken, wenn sie aus 
moglichst wenig Komponenten zuaammengesetzt und hitze- und W8Sserbestindig sind, rein 
mechanisch dadurch. daLl sie wie die meisten anderen Anstrichfarben zwischen Kesselwandung 
und Wasser eine Isolierschicht bilden. (Farbenzt. 1917, 4:l'i.) 

W. Kohen warnt in Chem.-Ztg. 89, 121 vor del" Anwendung von Keli!selanstrichmitteln unbE'
kannter Zusammensetzung und verwirft auch sUe anderen derartigen Prii.parate. da sie durch 
jeden entsprechenden Anstrich, der dieselben Dienste leistet. ersetzt werden konnen. 

Als Innenanstrich fiir Dampfkessel eignen sich, wenn auch der Wert aller dieser Mittel zur 
Verhinderung des Kesselsteinansatzes immer nur ein geringer ist, nach Selfens.-Zfg. 1912, 840 
ein verschmolzenes Gemenge von 10 Tl. Harz, je 1 Tl. Graphit und Rebenschwarz und 2,5 TI. 
Talg, gelast in 100 Tl. kochendem Gasteer; ein anderes abstoLlend wirkendes Prii.parat besteht 
nach Farbe und Lack 1912, 282 aua einem Gemenge von Graphit und HarzOl oder einem anderen 
magern Bindemittel. 

trbrigens will schon Sehrelber nach Polyt. Zentr.-BI. 1869, 1766 durch einen Dampfkessel
Innena.nstrich mit einem Gemenge von Teer und 20% AbfsUfett sehr gute Resultate erzielt haben. 
der Kesselstein setzte sich als Schlamm zu Boden oder es bildeten sich nur dUnne. leicht ent
fernbare Kruaten, wenn man den Anstrich etwa alle 4 Wochen (I) erneuerte. 

Nach D. B. P. 142 720 erhilt man eine andere solche Anstrichmasse fiir das Innere von 
Dampfkesseln aua je 1 Tl. Tran. Pferdefett. Paraffin, ZinkweiLl und KienruLl, PI. kg Regenwasser, 
, !tg Graphit und 100 g Carbolsiure, also aua einer Emulsion, die mit kochendem Wasser einen 
zii.hen Brei bildet, auf dem sich kein Kesselstein ansetzen kann. Doch haben aIle diese Anstriche 
der oligen Bindemittel wegen keinen besonderen Wert, da sie nur von sehr gering~ HaltbarkE'it 
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sind und sogar oft durch Verunreinigung des Kesselwassers, Verstopfung der Wasserstandgliioser 
usw. Schaden verursachen konnen. 

Ein anderes, unter dem Namen "Anticorrosivum" im Handel befindliches Anstrichmittel 
fUr Dampfkesselinnenwandungen setzt sich nach Welwart, Sellens.-Ztg. 1912, 668 u. 1160 zu
sammen aus 72% Rohbenzol, 26% organischen Stoffen und 2% Blei- und Kalkoxyd, die mit den 
o~ganischen Stoffen seifenartig gebuhden sind. Oder man bestreicht die Dampfkessel innen mit 
elIlem vermahlenen Gemenge von 110 Tl. Leinolfirnis, 130 Tl. Bariumsulfat. 50 Tl. Kreide, eben
soviel Graphit und Bleiwei13, 25 Tl. Bleigla.tte und 10 Tl. Mangansuperoxyd und lii.13t vor In
betriebnahme des Kessels die Farbe gut trocknen. Auch in dieser Mitteilung wird auf den geringen 
Wert aller dieser Mittel hingewiesen. 
. Eine Dampfkessel-Innenanstrichmasse zur Verhiitung von Kesselsteinbildung besteht aus 

elIlem erwii.rmten Gemenge von Graphit, TeerOl und Asphalt mit Tetrachlorkohlenstoff 
als Verdiinnungsmittel. (D. R. P. 161068.) 

Ein Kesselanstrichmittel zur Verhinderung von Steinansatz besteht aus einem Gemenge 
von 1 kg Graphit, 2 kg Milch und 20 g Carbolsii.ure. Der Anstrich haftet 3-4 Monate auf dem 
Kesselblech. (D. R. P. 171617.) 

602. Chemische Wasserenthartung allgemeine 
Dber die chemischen Wasserreinigungsverfahren berichtet E. O. Rasser im Bayer. Ind.- u. 

Gew.-Bl. 102, 881 u. 398, ferner in ZeUsebr. d. Ver. Gas- u. Wasserlaehm. 67, 6. 
Dber die Wa.sserenthartung auf kaltem Wege siehe H. Llers, Chem.-Ztg. 1920, 827. 
Die Beseitigung der Hii.rtebildner des Wassers auf chemischem Wege erfolgt durch Zusatz 

von alkalisch wirkenden Stoffen, die mit jenen, aber auch mit den anderen im Wasser vorhandenen 
Substanzen (Eisen, Mangan usw.) in Wechselwirkung treten. Je nach der Art des Zusatzes unter
scheidet man das Kalk-Soda- von dem Kalk-Barytverfahren, abgesehen von kaum ausgeiibten 
Methoden, die weiter unten erwii.hnt sind. Als derartiger Wechselwirkungsproze13 sind auch die 
Permutitverfahren [606] anzusprechen. 

Die Zusatzchemikalien sollen moglichst rein sein, besonders gilt dies vom Kalk, dessen 
Wirkung allein von der Zpsammensetzung, also seiner Zugehorigkeit zur Klasse der reinen oder 
dolomitischen Kalke abhii.ngt. In einem Magnesium-Calciumkalk setzt sich das Calcium wegen 
des vorhandenen Magnesiums erst dann um, wenn ein Minimum von Calciumcarbonat erreicht 
ist, denn dann erst reagiert es mit dem saurenMagnesiu;mcarbonat. und es bildet sich das neutrale 
Salz. Auf weiteren Zusatz wird Magnesiumhydroxyd gefii.llt. Der Wirkungswert des Kalkes fiir 
\Vasserenthartung hii.ngt demnacb von seinem Calciumoxydgehalt abo (E. Bartow und C. Seholl, 
Ref. in Zeltscbr. f. angew. Chern. 27, 678.) 

Wie kompliziert der scheinbar so einfache Vorgang der Wasserenthii.rtung ist, geht aus der 
gro/3en Zahl der Einzelreaktionen hervor, die bei der Einwirkung von Kalk (I), Natronlauge (II), 
Soda, bei Anwesenheit von Sulfaten (III) und bei der Behandlung des Wassers mit Soda und 
Kalk (IV) nach Untersuchungen von E. Bartow und J. M. Lindgren, Ref. in Zeltsebr. f. ange"_ 
Chern. 1908, 928 vor sich gehen: 

(I) 1. Ca(OH)1 + 2 POI = CaCOa • HICOa; 
2. Ca(OH). + CaCO •• H.CO. = 2 CaCO. + 2 HIO; 
3. Ca(OH). + 2 NaHCO. = CaCO. + Na.COa + 2 HIO; 
4. 2 Ca(OH). + MgCO •• HICO. = 2 CaCOa + Mg(OH.) + 2 HIO . 

(II) 1. 2 NaOH + 2 CO. = 2 NaHCO.; 
2a. 2 NaOH + CaCO •. HICO. = Na.CO. + CaCOa + 2 HaO; 
2b. Na.CO. + CaCOa • H.CO. = CaCO. + 2 NaHCO.; 
3. NaOH + NaHCO. = Na.COa + HIO; 
4. 4 NaOH + MgCOa • HICOa = Mg(OH). + 2 NaICO. + 2 HIO . 

(III) 1. NaaCOa + CO. + H 20 = 2 NaHCOa; 
2a. NaICO. + CaH.(COa). = CaCOa + 2 NaHCO.; 
2b. 2 NaHCOa + MgSO, = MgHI(COa). + Na.SO, . 

(IV) 1. Na.COa + CO. + H.O = 2 NaHCO.; 
28. Na.COa + CaCOa · HICOa = CaCO. + 2 NaHCO.; 
2b. 2NaHCOa + MgSO, = MgCOa · H.COa + Na.SO,; 
3. Ca(OH). + CaCOa · HICO. = 2 CaCOa + 2 HIO; 
4. 2 Ca(OHla + MgCOa . H.COa = Mg(OH). + 2 CaCOa + 2 HIO . 

Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Eisen Hegen folgende Verhii.1tnisse vor: Das im Wasser 
als Oxydul vorhandene, an Kohlensii.ure gebundene Eisen ist in Wasser lOslich und wird durch 
die Luft zu Eisenoxydhydrat oxydiert und in dieser Form ausgeschieden. Zur Enteisenung von 
Wasser braucht man es demnach nur mit Luft in innige Beriihrung zu bringen und sodann zu 
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filtrieren. Die im Wasser vorhandenen Carbonate und Sulfate des Kalkes und Magnesiurns werden 
dur9h Zusatz von AtzalkaJi, Soda. und kohlensaurem Baryt in lOsliehe Verbindungen urngewandelt, 
die in den Kessel gelangen und in unlosliehe Verbindungen, die man abfiltriert. Das Kalk - Soda
verfa.hren eignet sieh daher fUr alle FiiJle, da es nieht nur die Kesselstein bildenden Salze, sondern 
aueh Eisen, freie Kohlensii.ure und KieseIsii.ure beseitigt, wii.hrend naeh dem Barytverfahren 
bei gleiehzeitiger Anwendung von Kalk die Kieselsii.ure nieht uusehoolieh gemaeht wird. Dberdies 
ist das Barytverfahren mit dem unIosliehen, giftigen Baryt als wirksamem Bestandteil teuerer 
und der Baryt setzt sieh sehwerer um als Kalk und Soda. Je naeh der Art des Wassers kann natiir
lich das Kalk - Barytreinigungsverfahren dem Kalk - Sodaverfahren aueh uberlegen sein, 
wie langjii.hrige Beobaehtungen von Ch. Chorower im Elektrizitii.tswerk zu Barzelona erwiesen. 
(Zeitschr. r. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 88, 107.) 

Das Permutitverfahren kommt nur in Frage, wo das Wasser aussehliel3lieh Gips enthillt. 
Die KesselsteinlOsemittel sind abzulehnen, da ihre Kosten in keinem Verhii.ltnis zu ihrer Wirkung 
stehen. In Zeitschr. r. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 87, 171, 201) u. 241 besehreibt M. Igel die auf 
diesen Grundlagen konstruierten ReinigungsvoITiehtungen fiir Kesselspeisewasser. 

Zur Entfernung des Magnesi umehlorides aus Kesselspeisewasser geniigt gebrannter 
Kalk allein nieht, da das entstehende Caleiurnehlorid selbst aueh ein Hii.rtebildner ist. Soda aHein 
wandelt das Magnesiumehlorid in Carbonat urn, das im Kessel unter Entwieklung der sehooliehen 
Kohlensii.ure zersetzt wird. Kalk und Soda gleiehzeitig geben jedoeh die heiden unIosliehen Ver
bindungen Magnesiumhydroxyd und Caleiurnearbonat mit dem unsehooliehen Koehsalz aIs Neben
produkt. Zur Entfernung der sieh allmii.hlieh aufspeiehernden Koehsalzmengen, die man dureh 
Titration oder mittels des Arii,ometers bestimmt, mul3 man zeitweiIig einen Teil des Kesselinhaltes 
ablassen. Ein anderes, jedoeh teuereres Verfahren zum Unsehooliehmaehen des Magnesiumehlorides 
besteht in der Anwendung von Atznatronlauge; jedenfalls ist es notig, das Chlormagnesium aus 
dem Wasser zu entfernen, da es in der Kesselsteinmasse, besonders in Hohe der Wasserlinie, Korro
sionen des Kessels bewirkt .. (E. Basch, Zeitschr. f. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 41), 461.) 

Dber die Wirkung des Magnesi umehlorides als Salzsii.urebildner im Kesselspeisewasser 
und die Minderung der sehooliehen Wirkung dureh teilweise Belassung des Kalkes im Speisewasser 
siebe C. S. Wolff, Zeitschr. f. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 38, 333. 

Dber die Wirkung des Magnesiumehlorides im Kesselspeisewasser siehe aueh die Angaben 
yon H. Ost als Erwiderung auf Blumentals Ansieht, dal3 bei hohen Kesseltemperaturen im Sinne 
der Gleiehung 

MgCl. + HIO = MgClOH + HCl 

Salzsii.ure frei wird, die die Kesselwandungen angreift, in Zeitschr. f. angew. Chem. 1921, 396. 

Zur Reinigung von Kesselspeisewasser naeh den ehemisehen Methoden kann man die Chemi
kalien entweder dire k t in den Kessel eintragen und sie z. B. mit dem Speisewasser einfiihren, 
oder man kann Wasser und Chemikalien in einem Vorratsbottieh zur ehemisehen Umsetzung 
und folgenden Sedimentation vereinigen, man kann ferner naeh der intermittierenden 
Methode die Chemikalien abweehselnd dem in zwei Bottiehen befindliehen Speisewasser zusetzen, 
so dal3 sieh Reaktion und Sedimentation in Zwisehenpausen vollziehen, und sehliel3lieh arbeitet 
man naeh dem kontin uierliehen Verfahren in der Weise, dal3 man die Chemikalien dem Wasser 
zusetzt, wii.hrend es in den Apparat lii.uft. In letzterem FaIle erfolgen hierbei gleiehzeitig ehemisehe 
Reaktion, Sedimentation und Klii.rung. Die Ausfiihrung dieser und der meehanisehen Wasser
reinigungsmethoden ist naeh einer Arbeit von J. O. Handy in Zeitschr. f. angew. Chem. 1901), 741 
kurz besehrieben. 

Eine Vorriehtung zum Zumessen von diekfliissigen Chemikalien fiir Zweeke der Wasser~ 
reinigung ist in D. R. P. 160131 und 161 742 besehrieben. 

603. Kalk-Sodaverfahren. 

In Chem.-Ztg. 86, 888 besprieht G. Schwarzer die Reinigung des Wassers nach dem Kalk
Sodaverfahren sowie die Klii.rung truben Wassers mittels sehwefelsaurer Tonerde und die Ver
bes~erung dieses Verfahrens dureh Zusatz von Carbonatsehlamm bzw. von Tonerdehydrat zur 
Erzlelung besserer Ausfloekung und sehnellerer Sedimentation. 

Dber die Bestimmung der GroCe der Kalk- und Sodazusii.tze zum Kesselspeisewasser siehe 
F. Hundeshaagen, Chem.-Ztg. 1909, 901. . 

Dber die Art der Bestimmung der in dem zu enthii.rtenden Wasser vorhandenen Bestandteile 
vor 'Anwendung des Kalk-Sodaverfahrens siehe F. A. Anderson, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 
29, 204. 

In D. R. P. 7848 ist die Behandlung des Kesselspeisewassers je naeh seiner Eigenart und 
nae~ seinem Gehalt an Steinbildnern besehrieben. Es ist darauf hingewiesen, daB gips- und 
~alelUmbiearbona.thaltige Wii.sser mit eben zureiehenden Kalkmilehmengen, Magnesiawii.sser mit 
~?ersehiissiger Kalkmileh behandelt werden sollen, ebenso wird vorgesehlagen, Wii.sser, die Humus
;~url e enthalten, auf 90 0 vorzuwii.rmen oder Luft durehzuleiten und dann erst mit Kalkmilch Zll 
.... en. 
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Zur praktischen Enthirtung von Wasser bringt man am Vorabend das zu verwendende Wasser 
mit der nach dem Gehalt des Wassers 8m. Kalk, Magnesia, freier Kohlensii.ure unci Carbonathii.rte 
berechneten Menge Kalkwasser und SodalOsung zusanunen., riibrt gut durch, hebert am nii.chsten 
Morgen die klare FHissigk~it vom Bodensatz ab und erhiiJt so., wenn die Zusii.tze richtig bemessen 
wurden, eisenfreies, weniger als 5° hartes Wasser. Diese einfache Methode war in Verbindung 
mit der PrUfung des gereinigten Wassera inittela Ammoniumoxalates, Laokmuspapiers und 
Clarkscher SeifenlOsung vor Etablierung dar eigens angeIegten Enthii.rtungaanlagen allgemein 
z. B. zur Reinigung des LokomotivspeisewaBBers in Verwendung (KIu&, Pbarm. Zig. 1807,861.) 

Es ist zu beachten, daJ3 kaIte Sodalaeung der kritischen Konzentration 1 : 1000 nach Be),n 
und Bauer im Gegensatz zu hoher konzentrierter oder kochender Sodalaeung Eisen stark angreift. 
Bei hoher Temperatur und hohem Druck entsteht farner aus Soda Atznatron, das ffir sich, und 
freie Kohlensii.ure, die bei Gegenwart von Sauerstoff stark aggressiv wirkt, so daJ3 sodahaltige 
oder mit Soda enthii.rtete Wii.sser unter gewissen Bedina'u.ngen ii.hnlich schiidlich auf die Dampf
kesselwandungen einwirken k6nnen wie Salpetersaure oder schwefelaaure Salze oder magnesium
chloridhaltiges Wasser. Es ist farner beim Reinigen des Kesselapeisewassera nach dem Kalk-Soda
verfahren darauf zu ach~n, daLl dar Kalk kaine Kieee1sii.ure enthiiJt, da diese in stark alkalischer 
LOeung gallertartig ausfii.llt unci mit dam Wasser in den Kessel transportiert zu SchJammbildungen 
AnlaJ3 gibt. Auch evtl. Zuckergehalt des Speisewassers wirkt dadurch schiidlich, daJ3 sich an den 
feuerberiihrten Stellen Zuckerkohle abscheidet. (G. Frantz, Zeltschr. L Damplk.- u. Masche-Betr. 
88, 289 H.) 

Weitere Erlii.uterungen iiber die chemischen Vorgii.nge bei der Reinigung dee Speisewassers 
mit KaIk unci Soda bringt E. Basch in Chem.-Zig. 1910, 846. 

Eine Wasserreinigungsvorrichtung, die mit Kalk, Soda unci Aluminiumsu1fat oder Eisensulfat 
ala Reagenzien in zwei verschiedenen GefiWen arbeitet, ist in E. P. 180420 beschrieben. 

Die an Stelle der Soda zur Kesselapeisewasserreinigung in Betracht kommenden Ersatzmittel 
bespricht Co Braungard in Chem.-Zig. 44, 884. 

Zur Herstellung von getrocknetem und entfettetem Car bid ka I ks chI a m m fiir Zwecke der 
Wasserreinigung trocImet man ibn zwecks ZerstOrung der in ihm enthaltetlen Fette und 
organischen Verbindungen bei 120-200° und erhilt so, de. auch der fettsaure KaIk wihrend 
der Trocknung hydrolytisch geepalten wird, ein reines, iiberdiee auch kohlensii.urefreiee Calcium
oxyd von 97-99%. (D. B. P. 162460.) Vgl. Zusah D. B. P. 187668 (Bd. I, 848). 

In einfachster Weise kann man, wenn die Harte des Wassers nur von KaIk- oder Magnesium
. salzen herriihrt, die Enthii.rtung de.durch bewirken, de.Ll man so viel Gramm gebrannten Kalkes 
ala Kalkmilch auf 1 hI Wasser verwendet, ala deutsche Hii.rtegrade vorhanden sind. (A. Gawa
I01fsk),-Balts, Feuerungsteehnlk 8, 96, 28.) 

Der Nachteil des Kalk-Sodaverfahrens ist die Entstehung von Glaubersalz, das im Kessel
speisewasser verbleibt. In dieser Hinsicht ist ibm das Kalk-Barytverfahren iiberlegen, da bei 
seiner Ausfiibrung die Hii.rtebildner ausgefii.llt werden, ohne daLlsich 1000icheNebenprodukte bilden, 
wogegen bei der Permutitenthii.rtung am meisten laeliche Salze entstehen (So4a unci Glauber
salz). Durch tii.gliches Ablassen von &twa 1,5 cbm Kesselwasser, wodurch sich allerdings die Kosten 
der Permutitreinigung erhohen, IlLLlt sich dieser l1belstand beeeitigen (E. Basch, Chem.-Ztg. 
88, 788.) 

604. Kalk-Baryt .. und andere Enthlirtungsverfahren. 
'Ober die Verwendung von Bariumchlorid allein zur Beeeitigung der Gipshirte des 

Kesselapeisewassers siehe die ersten Angaben von Biihlmann in DlngLlourn. 174, 898; zusammen 
mit Salzsii.ure wurde das Chlorbarium schon 1855 ala Kesselateinmittel verwandt. (Pol}'t. Zentr.-BI. 
1806, 1174.) 

Auf die Verwendung von Soda unci Bariumchlorid ala Wasserenthirtungsmittel wies zuerst 
F. Vanentra" hin. (.Jahr.-Ber. 1888, 487.) 

Vgl. auch das Gutachten iiber das erstmalig bei de Baen in groLlerem MaLlstabe ausgefUhrte 
Kalkmilch-Bariumchlorid-Wasserreinigungsverfahren in D. Ind.-Ztg. 1878, Nr. 22. 

'(tOOr die Behandlung des Kesselapeisewassers mit Bariumsulfid, Zusatz von Schwefelsil.ure, 
wodurch Calciumsulfid entsteht, das durch Kohlensii.ure dee Wassers gefillt wird, so daLl SchwefeI
wasserstoff entweicht, siehe D. B. P. 8482. 

Die Anwendung des kohlensauren Baryta zur Wasserreinigung durch Umsetzung und 
Fil.llung des schwefelaauren Kalkee hat den Vorteil, daLl man der Notwendiakait, das Kesselwasser 
ofter abzulassen, enthoben ist, da neben dem Calciumcarbonat zugleich Bariumsulfat zur Aus
scheidung gelangt, unci demnach kein 1000iches Sulfat im Wasser verbleibt. Das Verfahren arbeitet 
bei gleichzeitiger Anwendung von Kalk zur Entfernung der urspriinglich im Wasser vorhandenen 
Carbonate befriedigend, jedoch zu teuer. (Terhart, Zeltsehr. f. Damplk.- u. Maseh.-Betr.1804, 827.) 

Siehe aooh das Verfahren zur Wasserreinigung mittela pulverformigen kohlensauren Baryts, 
der in eiDer beeonderen Vorrichtwtg durch eine nach oben stromende Wasaersiule in dar Schwebe 
gehalten win! unci mittela Atzkalkes ne.ch D. B. P. 888 9M. . 

Dar Vorschlag, Keeselspeisewassar durch Zusstz von Bariumcarbonat vom Gips zu befreien, 
stammt von Warts, der diese Methode urspriinglich zur Reinigung des KupfervitriolB von Eisen 
anwandte. (PolJt. Zentr.-Bl. 1868, 822.) 
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Es wurde ferner vorgeschlagen zum Reinigen und Weichmachen von Wasser den Kalk 
durch zugesetzte FI uoralkalien, Kryolith oder Fluorwasserstoffsaure als unlosliches Calcium
fluorid niederzuschlagen. (D. R. P. 01601.) 

Zur Neutralisation von Saure und zur FaIlung von Salzen aus Wa.sser verwendet man nach 
A. P. 1399 266 eine LOsung von 430-450 TL Atzuatron, 26-30 TI. Natriumsulfat, 1,5-2 g 
Natriumphosphat und 0,01 g Tannin in l000TI. Wa.sser. 
, Zum Klaren und Reinigen von Wa.sser versetzt man es zuerst mit Wasserglas und fillt 
so schon Kalk-, Magnesia.- und Eisenverbindungen aus, fiigt dann Kieselfl uoral umi ni urn bis 
zur neutra.len oder schwachsauren Reaktion hinzu und erhii.lt so kolloidale Niederschlii.ge, die 
die organischen fii.rbenden Bestandteile des Wassers mit sich niederreil3en. Fiir Genul3zwecke 
werden die in LOsung gebliebenen Reate von Kieselsii.urehydrat oder Kieselfluoraluminium vor 
der Filtration durch Zusatz von Kalkwasser entfernt. (D. R. P. 224192.) 

Zum Klii.ren und Reinigen von Wa.sser versetzt man dieses zuerst mit den durch Alkali wasser
loslich gema.chten, 8.US Holzteeren und HolzteerOlen durch Einwirkung von Luft in der Warme 
gewonnenen Produkten und setzt dann bis zur neutralen oder schwachsauren Reaktion freie 
Kieselfl uorwasserstoffsii. ure oder ihre wasserlOslichen Meta.llsalze zu. Man kann auch um
gekehrt verfahren und vermeidet in beiden Fii.llen die Bildung krysta.llinischer Niederschlage, die 
bei den ii.lteren Methoden Ursache mangelhafter Reinigung waren, da sie in der Schnelligkeit 
des Absetzens die Schwebeatoffe nicht mitreiJ3en konnten. Uberdies haben die Holzteerprodukte 
auch den Vorteil, desinfizierend zu wirken. (D. R. P. 236704.) 

Der zur Enthii.rtung von Kesselwasser empfohlene Barium-Alumino-Ferro-Aluminat-Ferrit 
wirkt, da es in seinen wasserlOslichen Anteilen wesentlich aus Soda und Wasserglas besteht, nicht 
nur enthii.rtend, sondem auch entgipsend. (Zentr.-BI. 1920, II, 172.) 

Zur Reinigung des Kesselspeisewassers von Kalk- und Magnesiumsalzen wurde auch die Ver
wend~ eines Gemenges von Aluminiumsulfat und Natronlauge vorgeschlagen, die na.ch 
<len GlelChungen 

Al1(SO,), + 8 NaOH = Al.O,Na. + 3 Na.SO, + 4 HIO; 
CaH.(CO,). + AlIO,Na. + 2 HIO = CaCO. + 2 Al(OH). + Na.CO.; 

Caso, + Na.CO. = Caco, + Na.SO, 

unter gleichzeitigem Luftdurchleiten zur Einwirkung gebracht wurden. In 12-24 Stunden la.ssen 
sich so in der Tat 98 % der vorhandenen Salze niederschlagen. Es wurde ferner versucht, dem Kessel
speisewa.sser zur Entfetnung der MagnesiumsaJze Soda und Calciumphosphat Ca.(PO,). zuzu
"Bet zen. (Zeltseht. f. angew. Chem. 12, 170.) 

Die En tkalk ung des Wasser'S mittels Kochsalzes vollzieht sich in der Weise, daJ3 sich der 
Atzkalk, der neben dem Calciumcarbonat bei der LOsung von Calciumcarbonat in Wasser entsteht, 
entspreohend den Gleichungen: 

2 CaCO. + H.O ~ Ca(OH). + CaH.(CO.).; 
Ca(OH). + 2 NaCl ~ CaCl. + 2 NaOH und CaH.(CO,). + 2 NaOH = CaCO. + Na.COi + HIO 
zu Calciumchlorid und Atzuatron umsetzt, worauf letzteres da.s in LOsung befindliche Calcium
bicarbonat aIs neutrales Carbonat ausfaIlt. Da.s Kochsalz fiillt also zunii.chst die Hii.lfte des vor
handenen Calciwns aus, so daJ3 kein Bicarbonat mehr vorhanden ist und Soda und Calciumchlorid 
treten nunmehr in Wechselwirkung und nahezu das gesamte Calcium verschwindet aus dem 
Wa.sser. Etwa.s Calciumchlorid, sowie wenig Soda und Bicarbonat bleiben gelOst, weil von 
vornherein durch Einwirkung :von freier Kohlensiure auf Calciumcarbonat Bicarbonat gebildet 
wurde. (C. Gille, Ref. in Zeltsehr. r. aage".. Chem. 2ft, 343.) 

600. Wasserentluftung ll1ld -entsiuerung. 
Die Ursache der schwersten Anfressungen des K1l88elmateria.les ist in den Gasen des Kessd

speisewa.sser'S, namentlich im Sa.uerstoff und in der Kohlensii.ure, zu suchen. Man entfemt diese 
Gase am beaten auf chemischem Wege durch Eisenspanfilter oder mechanisch durch Aufkochen 
bzw. im Vakuum. In Z. Ver. d. Ing. 64, 186 beschreibt L. Jung die zu diesem Zweck dienenden 
Apparate. 

In permutitenthii.rtetem Wasser rostet FluJ3eisen bei hoherer Temperatur wegen der grol3eren 
Sauerstofiaufspeicherung in dem Wa.sser starker als in nicht enthii.rtetem Wasser, da bei Herab
setzung des Sa.uerstoffgeha.ltes durch Zusatz von Natriumsulfit weder bei Zimmerwii.rme noch bei 
Drucken bis zu 20 Atm. Rostangriff erfolgt. Es wii.re demna.ch der Zusatz von Natriumsuliit 
zum Kesselspeisewasser zu erwAgen, doch mill3ten vorher Grol3versuche AufschluJ3 dariiber 
erteilen, ob die starke Anreicherung von Natriwnsulfat im Kessel nicht zu MiJ3stii.nden fiihrt. 
(0. Bauer und E. Wetzel, MltteUg. v. Materlalpriifungsamt 33, 1.) 

Zur raschen Entfemung des im Wasser gelosten Sauerstoifes filtriert man das Wasser 
nach Zlisatz von Natriumsulfit iiber geeignete porose, mit Koba.ltoxyd beladene Stoffe organischt>r 
oder anorganisoher Art, vermeidet 80 den Zusatz eines gesundheitsschii.dlichen Mittels (z. B. 
Kupfersulfat) und erzielt zugleich eine grof3ere Reaktionsgeschwindigkeit. (D. R. P. 288488.) 

. Zur EntHiftung des Kesselspeisewassers hii.ngt man Zinkplatten in das Wa.sser ein, 
dIe duroh den gelOsten Sa.uerstoff aufgezehrt werden und wegen des entstehenden Spannungs-
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unterschiedes bewirken, daB der Sauerstoff an die Platten wandert. Das Verfahren ist jedoch zu 
t,euer und darum bum im Gebrauch. (G. Frantz, Zeltschr. I. Damplk.- u. Masch.-Betr. 86, 289 fl.) 

Zur Entfernung der Mortel und Metall angreifenden freien und halbgebundenen Kohlen
saure und des Sauerstoffs aus Wasser setzt man ibm freies Alkali in der Menge zu, die zur 
Bildung von Carbonat geniigt, bzw. entgast durch Rieselung, jedoch nicht an freier Luft, da sich 
das Wasser dann noch mehr mit Luft sii.ttigen wiirde, sondern nach den Angaben von H. Wehner 
(Appreturztg. 1007, 60) in evakuierten Kesseln. 

Zur Entfernung der das Rost~n des Eisens hervorbringenden Gase (Kohlensaure und Sauer
stoff) aus Wasser leitet man zur Schaffung des erforderlichen niederen Partialdruckes fiir die 
auszuscheidenden Gase und zur Oxydation etwa in Wasser vorhandener oxydierbarer Verbin
dungen Luft in entsprechender Menge bei solchem Unterdruck durch das Wasser hindurch, daB 
die in LOsung gehende Sauerstoffmenge die unschidliche Menge nicht iibersteigt. (D. R. P. 
Anm. Me 42607, RI. 12 e.) 

Zur Entsauerungdes Wassers leitet man es nach Seheelhase iiber Marmor, der die Kohlen
"aure zwar als Calciumbicarbonat bindet, jedoch die Carbonathii.rte des Wassers erhoht, oder man 
entfernt die Kohlensaure mechanisch nach Wehner durch Rieselung im Vakuum, oder man arbeitet 
nach Heyer mit Soda oder Atmatron. Der giinstigste Erfolg wii.re theoretisch von der Vakuum
rieselung zu erwarten, da auBer der Kohlensiure auch Luft und Sauerstoff vermindert werden. 
(H. Udner, Wasser 10, 687.) 

Auch Magnesiumhydroxyd bindet die freie oder Bicarbonat bildende Kohlensaure zu Magne
siummonocarbonat und unlOslichem Calciumcarbonat. Zugleich entsteht ferner, wenn man das 
Wasser z. B. iiber grobe Holzhobelspine leitet, auf denen die Base niedergeschlagen wurde, sus 
dem vorhandenen Gips Calciumcarbonat, das sich wie das zuerst gebildete fest auf der Holzfaser 
absetzt, und in LOsung gehendes Magnesiumsulfat, so daB das Wasser den Reinigungl'lzyJinder 
kalkfrei verlaBt. (Dobllg und Roth, Chem.-Ztg. 88, 869.) 

Ein Verfahren des Entcarbonisierens von Wasser, namentlich fiir Brauerei- oder F"a.rberei
Ewecke, bei dem das erhitzte Wasser in einem besonderen kleineren Raume entliiftet und entgllt't 
wird, ist in D. R. P. 888 669 beschrieben. 

Zur Entziehung des Luftsauerstoffes aus den zur Kesselspeis~ dienenden Wasser leitet man 
es zuerst durch ein von Kob- und Kiesklein umgebenes Eisenfllter aus Blech, Rohren oder 
Ringen mit glatter und leicht zu reinigender OberfliWlhe und dann erst durch Filter mit sehr 
rauhen FliWlhen von hoohster Wirbamkeit. Die Kob- oder Kiesschicht schiitzt das Eisen
spanfilter gegen die Ablagerung des Eisenschlammes. (D. R. P. 820 898.) 

Zur Beseitigung des im Wasser vorhandenen Luftsauerstoffs benutzt man eine den Sauerstoff 
chemisch bindende Metalloxydulverbindung, wie Eisenvitriol, oder eine ii.hnliche Verbindung, 
die sich mit einem im Wasser geMsten Stoff, wie z. B. Soda, zu einem den Sauerstoff chemisch 
bindenden Stoff umsetzt. (D. R. P. 886989.) 

Verfahren und Vorrichtung zum Entfernen von gelOstem Sauerstoff aus Wasser sind ferner in 
D. R. P. 884181 beschrieben. 

Zur Entfernung der gebundenen Sch wefelsaure aus Wasser verriihrt man es mit pulver
fOrmigem kohlensaurem Baryt, der, obwohl sehr schwer wasserlOslich (I: 12000) sich mit 
den Sulfaten des Wassers unter Bildung von Bariumsulfat umsetzt, das noch schwerer l&licb 
ist als das Carbonat und mit ibm in den Schlamm geht. (D. R. P. 149986.) 

Nach Ansicht von R. Schumann ist die Ursache der Dampfkesselkorrosion in dem Vorhanden
sein von salpetersauren oder geringen"Mengen saJpetrigsauren Salzen im Wasser zu suchen, letztere 
dann, wenn zugleich groBere Mengen salpetersaurer Salze vorhanden waren. Er empfiehlt, zur 
~ntfernung der letzteren das zwar teuere, doch nur in geringen Mengen notige metallische Magne
>'IlUm anzuwenden. (Zeltschr. I. Damplk.- u. Masch.-BeJtr. 87, 806.) 

Vgl. auch das Verfahren der Stickstoffzufuhr in den vom Kesselspeisewasser beschrie
benen Zirkulationsraum nach D. R. P. 821 774 in [698). 

Eine Anl~ zur WasserentlUftung oder iiberhaupt zur Entfernung von Sauerstoff aus Fliissig
keiten im KrelSlauf ist in E. P. 181809 beschrieben. 

606. Permutit- (Alagit-)verfahren allgemeine 
Die Permutit-Wasserreinigungsanlage der Berliner Elektrizitatswerke ist im J. I. Gasbel. 

69, 682 beschrieben. 
"Ober die giinstigen Erfahrungen, die mit dem Permutitverfahren gemacht wurden, iLuJ3ern 

!lich HUllger, Plander, Czernek und Kammerer in Zeltschr. I. Damplk.- u. Masch.-Detr. 1911, 
126 u. 141, ferner Onden in Wochenschr. I. Drauer. 1911, 268. 

"Ober den Stand der Permutitreinigungsmethode. angewendet auf Nutz- und Trink
wasser bis 1913, berichtet A. Deneke in Gesundheltslng. 86, 282. 

Einen "Oberblick iiber die Patente zur Verwendung der Zeolithe zur Wasserreinigung bringt 
Kausch in Wasser und Gas 1920, 426. 

Eine iibersichtlicbe Literaturzusammenstellung iiber Permutit zur WasserenthiLrtung 
von E. E. Dasch findet sich in J. I. Gasbel. u. Wasserven. 06, 869. Vgl. P. PleUe!, MonatsseM. 
r. TextlUnd. 27, 298 und die ~aben des Erfinders R. Gans in Chem.-Ztg. 1907, Nr. 28. Siebe 
such die umfangreiche Spezialhteratur, z. B. die iibersichtliche Zusammenste))ung von Kobelt 
in Techn. Bundaeh. 1909, 181. 
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VgI. Buch die Abhandlung von H. Vogtherr iiber Permutite in Zeltaehr. I. auge". Chem. 
ItlO, "1. 

Die Wirkungsweise der Permutite, kiinstliehen Zeolithe, und Aluminiumsilieate beruht 
auf dem AustauBeh ihrer eigenen Basen gegen jene, die im Wwsser en,thalten sind. Es bildet sieh 
also baim Filtrieren von Wii.ssern dweh Natrolith, das ist ein natiirlieh vorkommendes basisehes 
Aluminiumsilicat oder iihnIiehe Silicate aus ihren Bestandteilen und dem Caleiumbiearbonat des 
Wassers, Calciumaluminiumsilicat, das a.ls Steinbildner an den Permutit gebunden wird, und 
Natriumbiearbonat. Wenn der Filterstein seine Wirkung einzubii13en beginnt, also vollstandig 
in Calcium- oder Magnesiumpermutit wngesetzt ist, wird er dweh Behandlung mit Kochsalz 
wieder in Alkalialuminatsilieat umgewandelt und so regeneriert. Ebenso dient Man g an per m uti t 
zur Enteisenung und Entmanganung von Wasser; er iibt iiberdies eine desinfizierende Wirkung aus. 

Dieses Permutitverfa.hren ist natiirlieh zugleieh aueh die beste Methode der Wasser e n t -
hartung, do. die Wirksamkeit des Permutits auf dem Ersatz der den Hii.rtegrad des Wassers 
bedingenden Erdalkalisalze gegen das Natron des Permutits beruht. Der Permutit ist gut haltbar 
und das mit ibm gereinigte Wasser zeigt nur zum SchIuJ3 der Filterperiode das Auftreten unsehBd
lieher, durch Magnesiumsalze bedingter Hii.rte, die bei Abwesenheit von Kalk keinen Kesselstein 
bilden. Die dureh Austausch im Kesselwasser sicih anreiehernden Natriumsalze werden in ihrem 
Gehalt dureh tagliches Abblasen der Kessel so weit begrenzt, daJ3 das spez. Gewieht des Kessel
wassers 2-30 Be nicht iibersteigt. Ein Sodagehalt bis zu 5 g im Liter wirkt eher giinstig als 
sehBdIieh. FUr Hochdruckkessel ist die Verwendung von Spezialarmaturen erforderlieh, zweek
miWig ist es, die Kessel mit Dampfiiberhitzung zu versehen, die ein 'Oberkrieehen der Natrium
salze ausschIieJ3en. Bedingung ist, daJ3 das zu permutierende Wasser keine Ole enthii.lt und neutral 
oder schwach aJ.kaliseh reagiert, da sonst Verstopfung der Filtermasse eintritt. Ein weiterer Nach
teil des Permutitverfa.hrens besteht in der Anreieherung von Natronsalzen im Kessel, wodureh 
die RotguJ3armaturen angegriffen werden. Freie Kohlensaure greift den Permutit merklieh an 
und jede Art von Wasser, auch destilliertes, losen ibn, wenn aueh nur in geringem Grade, auf. 
Das permutierte Wasser ist im wesentliehen eine sehr verdiinnte, wiisserige L5sung von Natrium
sulfat, -bicarbonat und -carbonat, so daJ3 es fiir verschiedene Zweeke, z. B. jene der Bierbrauerei, 
unverwendbar ist. (H. G. Anders, Wochenschr. f. Brauer. 1911, 78.) Vgl. Noll, Gesundheltslng. 
111, 688. 

Na.ch .A. Bahrdt ist deshalb das allerdings stiiondige Beaufsiehtigung erfordernde Kal k- Soda
verfahren vorzuziehen, besonders bei stark triiben Wiissern, die die Permutitfilter schnell ver
unreini~en und den Austausch verhindern wiirden, ferner bei sehr harten WiiEsern und bei hoh£n 
&lzprelSen wegen der Kostenfrage. (A. Bahrdt, Chem. Ind. 6, 122.) 

Aueh K. Braungard wendet sich gegen die einseitige Bevorzugung des Permutitwasserreini
gungsverfahrens in Zeltsohr. f. d. ges. Brauwes. 86, 628 und 88, 184. Verfasser fiihrt aus, dal3 die 
NeutraIitit des permutierten Wassers nur eine scheinbare ist, da das in ibm vorhandene NatriuIr.
bicarbonat durch den Siedeprozel3 zerlegt wird, wodurch das Wasser die zehn- und mehrfaehe 
Alkalitit eines mit Kalk-Soda gereinigten Wassers erhii.lt. Aber aueh permutiertes Rohwasser. 
das aus Wasser mit Carbonat- und Niehtcarbonatharte gewonnen ist, darf nieht als neutral be
t?iehnet werden, do. beim Permutitverfa.hren nicht wie beim Kalk-Soda- oder Kalk-Barytverfahren 
ell\e wirkliche Ausscheidung der Hartebildner aul3erhalb des Kessels stattfindet, sondern nur 
ein Umtausch des Erdalkaliradikals gegen das Natriumradikal des Permutits erfolgt. Die Be
hauptung, dal3 man 'Vasser mit Permutit auf 0 0 entharten konne, ist demnaeh nieht zutreffend .. 
und man kann solches Wasser nur dann erhalten, wenn man Permutit- und Kalk-Sodaverfahren 
kombiniert, wobei allerdings der 'Obelstand der Verschlammung des Permutitfilters hingenomm£n 
werden mul3. 

Vgl. auch die Entgegnung Braungards auf die Ausfiihrungen von Pfellel; in denen ersterer 
a.~ die Gefahr hinweist, die das mit Permutit gereinigte Wasser mit seinem hohen Sodagehalt 
f~ viele Farbeprozesse und namentlich fiir die Seidebesehwerung mit Zinnphosphat mit sich 
brmgt. (Monatssohr. f. TextlUnd. 28, 21 bzw. 27, Nr.11.) 

Das Allagitverfa.hren, bei dem als Filtermaterial vulkanischer Eiffeltral3 verwendet wird, 
und das Verfa.hren von Relohling mit Magnesiunldoppelsilicaten der Alkalien oder alkalischen 
~rden, ferner das Luminatorverfahren der Berieselung iiber eine Aluminiumblechrinne, wodur<'h 
em Teil des Calciumbicarbonates, nicht aber der in LOsung befindliche Gips zersetzt wird, weiter 
BAndere rein mechanische Wasserfiltrierungs- und -klarverfa.hren beschreibt A. Ernst in Chern. 

pparatur 8. 149, 169 u. 167. 
Nach Mitteilungen der Permutit-A.-G. beruht die Wirksamkeit des Konkurrenzprodukte, 

~lIagi t ebenfalls nur auf dessen Gehalt an zeolithischem Material und unterscheidet sich yom 
ermutit nur dadurch, dal3 es ein natiirliches, vulkanisches, wenig aufbereitetes Produkt ist 

das 40% saureunlosliches, fiir den Basenaustausch wertloses Gestein enthii.lt. (Wasser 10, 781.) 
W Die Wasserreinigung mit Perm uti t und Allagi t beschreibt sehliel3lich aueh W. Beck in 

asser 10, 878. 

807. Permutit, Wirkungsweise, .Arlen, Herstellung allgemeine 
. Die mit dem Namen Permutit bezeiebneten natiirIichen Aluminatsilicate erhalt man kiinst

hCh als groJ3blittrige, perlmuttergli.nzende Massen durch Zusammenschmelzen eines Gemisches 
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von Kaolin, Quarz und Soda (nach GaDs) oder nach Gorgeu durch Gliihen von KaolinhydJ'at mit; 
Soda. Diese natiirlichen oder kiinstlichen Zeolithe wirken dann bei der Wesserre~ in der 
Weise, daB sich Calciwnsulfat und Calciwnbica.rbonat mit dem Natriumalwninatsihca.t in un
losliches Calciumaluminatsilica.t und 100liches Natriwnbicarbonat und Natriumsulfat umsetzt, so 
daB alle Balze der alkalischen Erden wngewandelt werden und die Biirte des Wassers auf Null 
sinkt. (S. dagegen oben). Die Regenerierung der Silicate erfolgt dann durch einfache Behandlung 
mit 10proz. KochsalzlOsung. In Bev. chlm. pur at appi. 16,88 kennzeichnet C. Berger in iiber
sichtlicher Weise die bei der vorliegenden chemischen Rea.ktion in Fraga kommenden Bindungen 
in den Alwninatsilicaten. 

Nach A. P. 1168 768 erhiLlt man ein basenaustauschendes, W8II8erenthiirtendes Mittel durch 
Erhitzen des Minera.les G 180 uco ni t an der Luft zur Oxydation des freien Eisens, das a.ls Eisenoxyd 
von der OberfIi.che der Minera.IsubstBnz entfemt wird. 

Dar im Handel ohne besondere Bezeichnung erscheinende Permutit ist N a tri u m perm uti t, 
-der durch Einwirkung von Salzen andere Permutite liefert, die dann je nach ihrer Art verschie
denen Zwecken dienen. So erhiJt man z. B. durch Behandlung des Permutits mit einer Stanno
>chlorid- oder Ferrosulf~tlOsung Stanno- oder Ferropermutit, die beide die Fihigkeit haben, 
GoldlOsungen auf sich niederzuschlagan, wihrend der ibnlich bereitete Calciumpermutit 
·dazu dienan kann, den ZuckersiLften 85% Kali und '0% Natron zu entziehen und dadurch eine 
weitere Krystallisation der ZuclmrlOsung zu bewirken. Das groBte Verwendungsgebiet des Per
mutite liegt jedoch in der Enthirtung, Enteisenung und Entmanganung des Gebrauchswessers. 
So wandelt man z. B. den Natriwnpermutit, wn ibn zur Entmanganung verwenden zu k<Snnen, 
durch UbergieBen mit ManganchloriirlOsung in Manganpermutit wn, der durch Behandlung 
mit Permangana.tlOsung einen tlberzug von hoheren Manganoxyden erhiJt, die dann die im W&8Ber 
enthaltenen Manganverbindungen durch tlberfiihrung in unlOsliche Oxyde niederzuschlagen ver
mOgan. Die Regeneration der Filtersteine erfolgt mit PermanganatlOsung. Eisenhaltiges Wasser 
muB vor dieser Behandlung durch Rieselung enteisent werden. In Chem.-Ztg. 86, 1898, 1410 
u. 1419 bringt A. RoUt weiter Tabellen, die den Rea.ktionsverlauf der einzeInen Permutitreaktionen 

·darstellen, unci femer Kostenberechnungen zwn Nachweis auch der wirtschaftlichen.Eignung des 
Permutitverfahrens. 

Die Wirkungsweise der durch Behandlung der Calciwnzeolithe mit Manganchloriir erhaltenen 
Manganzeolithe liBt sich durch folgende Gleichungen ausdriicken: 1. Uberfiihrung des 
Ca.lciumzeoliths in den Manganzeolith 

2 SiO •• Al.O, • Cao + MnCl. = 2 SiO •• Al.O, • MnO + CaCl •• 

2. Die Berstellungder hohere Manganoxyde in mechanischer Bindung enthaltenden Calciwnzeolithe, 
die durch Einwirkung von CalciwnpermanganatlOsungen auf die Manganzeolithe entstehen, wo
bei die hOlleren Oxyde, ohne die Filtrationsgeschwindigkeit des Steines herabzumindem, fest im 
Zeolithkern haften: . 

2 SiO •• Al.O,. MnO + CaMn.0, = 2 SiO •• Al.o •• Cao + MnO • Mn.O,; 
2 (2 SiO, • Al,O,· MnO) + B.O,CaMn.o. = 2·(2 SiO •• Al.o,)CaO • BiO + 2 MnO· Mn.O, , 

2 SiO •• Al.O, • Cao; 
3 (2 SiO •• Al.a, • MuO) + 2 B,O + C&Mn,O. = 2 SiO •• Al.O, • B.O + S 1fn0 • Mn.O. , 

2 SiO •• Al.O, • U,O • 

3. AusfiUung des lfangans BUS dem Trinkwasser: 

2 (MnO. Mn.O,) + 3 Mn(BCO,). = 5 MnO· 2 Mu.O, + 6 CO. + 3 B.O; 
2 (3 MDO • Mn.O,) + 9 Mn(Hoo,). = 15)[n0· 2.,0, + 18 CO .. + 9 BIO • 

Em BOlches Filter arbeitet mit einem KosteDaufwand von 0,3 Pf. (alta W&brung) 'ftil' 1 ohm des 
vom Mangan zu befreienden WasseR. (Bo QuI, (l)aem. IH. 191t, 48 u. 88.) . 

PraktiBch ist die Wirkung aller Zeolithe, wie BOhon erwibnt wurde~ dadurch stark emg.eengt, 
daB Wasser mit hohem Gehalt an zu entfernenden 8al!lel1 den Filterstein zu schnell verbrauchen, 
Man enthktet daher das Wasser vor der Filtration mit kohlensaurem Baryt und Kalkhydrat 
und erhiJt BO ein Wasser mit nur 88hr wenig 10slichen Salzan, das bei der folaenden eigentIichen 
Filtration den Rest der noch vorhandenen Salze vollig abgibt und BO fUr den -:Kesselspeisebetrieb 
besonders geeignet wird. (D. B. P. ADm. B. 40 286, KI. 86 b.) 

Bei der Behandlung von mit Kalkwasser oder Kalkmilch vorgereinigtem Wasser mit basen
austauschenden Stoffen beseitigt man den KalkiiberschuB unci verhindert Nachreaktionen wirk-
118m dadurch, daB man Luft oder kohlensiurehalt~e Gase auf dem Wege des Wassers zwischen 
Kalkreinigung unci basenausta.uschenden_Stoffen einfiihrt. (D. B. P. 817 720.) 

Urspriinglich soUten die kiinstlichen Zeolithe nur zur Filtration von Melesse dienen, wobei 
sie ihren Erdalkaligehalt gegeD die Alkalien der Melesse austa.uschen BOllen. Man erhielt sie durch 
1"':"2Btiindiges ErWlLnnen einer wilsserigen LOsung von 12-11i Tl. Natriwnalwninat mit etwa 
20-30 Tl. Kieselsiurehydrat, Umsetzung des erha!~ Natriumaluminatsilica.tes in Kslk
~lwninattrilicat mittels CalciumchloridlOsung, Filtration und erschOpfenden WaachUDg des Pro-
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duktes zuerst mit Calciumchloridl&ung, zur volligen Verdr~ des Natrons, und schlieBlich 
mit destilliertem Wasser zur Entfernung des Calciumchlorides:- (D. R. P. 174097.) 

Praktisch verfihrt roan zur Herstellung der Permutite in der Weise, daB man Kaolin, 
Feldspat und Bauxit mit oder ohne Zusatz von Quarz und mit Alkalicarbonaten zusammenschmilzt 
und die Schmelze mit Wasser auszieht, wobei Alkalisilicate in LOsung gehen und die Aluminat
silicate (kiinstliche Zeolithe) zuriickbleiben. Sie sind es, die im gemahlenen Zustande Alkali gegen 
slkaIische Erden, zuro Teil auch Schwermetalle aus LOsungen auszutauschen vermagen und 
andererseitB in mit Kalk und Magnesia gesattigtem Zustande durch Kochsalz zum urspriing
lichen natronhaltigen Produkt regeneriert werden kOnnen. 

Zur Wasserenthirtung bringt roan die Permutitmasse in einen na.ch unten konisch zulaufen
den Filterbottich und regeIt die Bohe der Schicht na.ch der DurchfluBgeschwindigkeit des Roh
wassers und na.ch dassen Bii.rte. Man verma.g 80 mit 700 kg Natriumpermutit in 70 cm Schicht
bOhe 10° ha.rtes Wasser bei einer Durchlaufgeschwindigkeit von 65-70 I pro Minute innerhalb 
der ersten 4--5 Tage vollstindig zu enthirten. Weiteres Wasser behielt dann eine geringe Hirte, 
die am 7. Tage 4,5-5° betrug. Zur Regenerierung liJ3t man eine 15-20proz. Kochsalzl&ung 
sus einem VorratBgefiJ3 wihrend 6 Stunden intermittierend durch die verbrauchte Masse hindurch
flie.l.3en. 

Zur Regenerierung von Braunstein- oder Manganpermutit, die zuro Entma~anen 
von Wasser gedient hatten, macht roan die Filtermasse alkalisch und leitet dann eine Zeltlang 
Luft hindurch. Neutral gewaschen wirkt das Filter dann fast wie weJin es neu wire. (D. R. P. 
283104.) 

608. Herstellung k1instlicher und Vorbehandlung natiirlicher Zeolithe. 
Man schmilzt z. B. die Bestandteile in solchen Mengenverhiltnissen, daB in dem Schmelzpro

dukt freies Alkali oder Alkalicarbonat nicht enthalten ist und zieht die Schmelze z. B. von 3 TI. 
Kaolin, 6 TI. Quarz und 12 TI. Soda, entBprechend der molekularen Zusammensetzung Al.O • 
. 10 SiO •• 10 Na,O, mit Wasser aus, wobei ein krystallinisches Aluminiumsilicat erhalten wird, 
das 46% Kieselsiure, 22% Tonerde, 13,6% Natriumoxyd und 18,4% Wasser enthilt. An Stelle 
des Quarzes kann man nach einer Abi.nderung des Verfahrens andere sauren, z. B. Bor-, Phos
phor- oder auch Mineralsiure oder deren Salze, verwenden. Einen Stein mit ebenfalls stark basen
sust8uschenden Eigenschaften gewinnt man z. B. aus 3 TI. Kaolin, 2,4 TI. geschmolzenem Borax 
und 6 Tl. Soda. (D. R. P. 186680 und 192 168.) Nach dem Zusatzpatent ersetzt roan das Alkali
carbonat dU!ch ein Gemisch von Natriumsulfat und Kohle und verarbeitet dementBprechend 
z. B. 3 TI. Kaolin, 6 TI. Sand, 18,1 TI. krist. Natriumsulfat und 1,8 TI. Kohle, verbilligt so den 
ProzeB und schont die Wandungen des SchmelzgefiJ3es. (D. R. P. 200 981.) - Vgl. P. Sledler, 
Ztschr. r. angew. Chem. 1909, 1019. 

Zur Berstellung kiinstlicher Zeoli the oder wasserhal~ Aluminiumsilicate in harter, 
opalartiger Form sclimilzt man die Tonerdemineralien mit Alkal18ilicat oder einer anderen Alkali
verbindung unter Zusatz von Quarz mit weniger Alkali als dem Verfahren des D. R. P. 186 680 
entspricht, und zieht die erkalteten Schmelzen mit heiBem Wasser aus. Bei einer molekularen 
Zusammensetzung der Schmelzen, die etwa dem Schema 4 SiO, • Al,O •• 4--5 Na,O entBpricht. 
zeigen die Gemenge wesentlich geringere Neigung beim Abkiihlen in krystallinische Silicate iiber
zugehen unci werden schon in 2-3 Stunden durch 90-100° heiBes Wasser in zeolithartige KOrper 
iibergefiihrt, die hart sind und im Filter nicht zerfallen. Mit kaltem Wasser entstehen hingegen 
weiche, kleine Zeolithe, so daB man die Schmelzen unbedingt mit hei.l.3em Wasser ausziehen muB. 
(D. R. P. 187281.) 

Zur EnthlLrtung des Wassers und Eur gleichzeitigen Beseitjgung sauer und basisch reagierender 
Stoffe behandelt man das Wasser mit neutralen kiinstlichen oder natiirlichen bzw. mit sauren 
Zeoli then. Man erhilt die letzteren durch Behandlung eines neutralen Natriurozeoliths mit 
schwachsauren Mitteln. (D. R. P. 287 608.) 

Zur Herstellung gut basenaustauschenden Aluminiumsilicats fiir Zwecke der Wasser
reinigung kocht man mit NatriumsiIicat versetzte NatriumaluminatlOsungen bei Gegenwart 
snqerer 100licher Natriumsalze, wischt den erhaltenen Niederschlag, trocknet und gliiht ibn. 
(D. R. P. 270824.) 

. Oder roan behandelt zur Gewinnung eines Fliissigkeiten leicht durchlassenden, kOrnigen oder 
bliittrigen Al uminatsilicates bzw. zeoli thischen Materiales saure, tonerdehaltige Silicate evtl. 
nach vorheriger Behandlung mit KochsalzlOsung mit Alkalisilicaten und vermag 80 minderwertig 
g~wordene AluroinatBiIicate, aus denen durch Wasser mit viel organischer Substanz oder Kohlen
~iiure die Kieselsiure ausgelaugt worden war, aus dem gequollenen, gallertartigen Zustand wieder 
In hartes, korniges Material iiberfiihren, das norroalen KieselsauregehaIt besitzt. (D. R. P. 277 499.) 

Zur Berstellung basenaustauschender, Kieselsiiure, Tonerde und Basen enthaltender Filter
steine, laugt man die Schmelze der Bestandteile mit Auslaugewasser aus, das AlksJisiIicate oder 
gelOste KieselsiLure oder kieselsiurefallende Saure oder Balze allein oder miteinander gemischt 
enthalt. Bei der iiblichen Auslaugung jener Schmelzen entBtehen alkaIische LOsungen, die besoIl
ders in der Wil.rrne die Harte und Widerstandsfiihigkeit der Masse ie nach der Dauer der Behand
lung mehr oder weniger stark ungiinstig beeinflussen, so daB durch LOsung dE'r Kieselsiiure der 
Zusaromenb.a.ng der Steine gelockert wird. Nach vorliegendem Verfahren wird dieser Nachteil 
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vermieden und im Zusammenhange damit auch die Ausbeute an basenaustauschenden Stoffen 
erhi:iht. (D. R. P. 279680.) 

Oder man verriihrt eine in 1067 I Wasser gegossene Li:isung von 7,5 kg Natriumaluminat in 
90 I Wasser mit 25,185 kg 40griidiger, 25% SiO. enthaltender Wasserglasltisung, trennt den 
gelatintisen Niederschlag nach 31/. Stunden in der Filterpresse ab und wii.scht und trocknet ihn 
bei 43°. Bei der folgenden Behandlung mit hemem Wasser entstehen harte glasige Korner 
die direkt verwendbar sind. (F. P. 479162.) 

Zur Herstellung basenaust&uschender Stoffe, die Kieseleiure enthalten und auf naesem Wege 
durch F&llung als schleimige Niederschlage erhalten werden, trocknet man diese nach dem Ab
filtrieren und nicht volligem Auswaschen vorsichtig unter 100° und hydratisiert die Masse nach 
ihrer Erhirtung mit bltem oder mit heil3em Wasser. Die getrocknete weme oder gelbliche leinl
artige Masse zerfiiJlt im Trockenprozel3 unter starkem Knistern in kleine, harte, durchscheinende 
Stfickchen, die das Filtermaterial fiir die chemische Enthartung und Reinigung des Wassers bilden. 
(D. R. P. 296623.) Nach dem Zusatzpatent prel3t man die kieselsaurehaltigen, gallertartigen 
Niederschliioge wii.hrend odernach dem Auswaschen unter hohem Druck und erhii.lt dann nach dem 
Trocknen glasharte, muschelig brechende Kuchen, die mit Wasser in 1-3 rom grol3e, direkt als 
Filtermaterial dienende Korner zerfallen. (D. R. P. 802688.) 

Zur Herstellung basenaustauschender Chromit-, Wolframa.t-, Vanadat- und Boratsilicate 
fii.llt man die entsprechenden alkalischen Salzltisungen, z. B. ChromisalzlOsung mit Alkali
silicat, wobei in der Kii.lte, in nicht zu starker Verdiinnung und bei Vermeidung fiberschiissigen 
freien Alkalis gea.rbeitet werden soIl, wii.scht den Niederschlag, ohne ibm stimtliches freies Alkali 
zu entziehen, prel3t, trocknet und tragt die harte Masse in hemes Wasser ein. Man erhii.lt so unter 
starkem Knistern dunkelgriine, grobkornige Teilchen, die aus Natriumoxyd, Chromoxyd, Kiesel
saure und Wasser bestehen, hervorragendes BasenaustauschvermBgen besitzen, hart und gegen 
heil3es Wasser und kalte Siuren bestii.ndig sind. (D. R. P. 800 209.) 

Zur Erzeugung basenaustauschender Wasserreinigungsmittel schliiogt man auf portise Materia
lien wie Bimsstein, Lavakrotzen, Porzellanscherben, Klinker, Koks, Holzkohle, Sil.gespii.ne oder 
Korkmehl kolloidale Kieselsaure nieder, wobei man zweckmil3ig in der Weise verfii.hrt, daB 
man das Material mit Alkalisilicat trankt, dann mit Salzsiure behandelt, evtl. auswii.scht und nun
mehr Alkalien zur Einwirkung gelangen lii.l3t. Vulkanische Gesteine werden direkt mit Salzsii.ure 
behandelt und nach dem Auswaschen in alkalische Losungen gelegt. (D. R. P. 818146.) 

Zur ErhOhung der Basenaustauschfaftigkeit des aIs Enthartungsmittel fiir Wasser gegeniiber 
basischen Aluminatsilicaten V orteile bietenden Niederschlages, den man durch Fallung gel oster 
Eisensalze mit Wasserglas erhiHt, kocht man ihn nach dem Trocknen und Hydratisieren mit 
der gleichen Menge 10proz. Soda- oder Atznatronlosung und wii.scht den Niederschlag mit weichem 
Wasser neutral. (D. R. P. 836686.) 

609. Wasserenteisenung und .entmanganung. 
Eine zusammenfassende Abhandlung fiber Enteisenung und Entmanganung des Gebrauchs

wassers von K. Booljer findet sich in I. r. Gasbel. 68, 263. 
Eine Zusammenstellung der Neuerungen auf dem Gebiete der Enteisenung und Entmanga

nung des Wassers, die wii.hrend des Krieges in Deutschland patentiert wurden, bringt O. Kausch 
in Wasser und Gas 9, 178. . 

Zur billigen Enteisenung und Entmanganung von Grundwii.ssern, vielleicht auch zur Herab
setzung ihrer Harte "konnte man evtl. als Fii.llungsmittel h umi nstoffhaltige Wii.sser ver· 
wenden, die als solche ehenfalls nicht verwendbar sind. (Mertens, I. r. Gasbel. 1907, 787.) 
Vgl. die Ausfiihrungen von Wernicke und Weldert, die mit dieser Methode der gegenseitigen 
Reinigung der beiden unverwendbaren Wii.sser gute Resultate dann erzielten, wenn die Mischung 
sofort durch Schnellfiiter filtriert wurde, in Mitt. d. Priifungsanst. r. Wasserversorg. 1907, Belt 8.
Siehe auch D. R. P. 294 098 in [610]. 

Uber den chlorophyllfreien Crenothrixpilz, der die Fii.higkeit besitzt, aus eisenhaltigem 
Wasser bei Gegenwart organischer Substanzen, besonders Humussii.uren, unlosliches braunes, 
f10ckiges Eisenoxyd niederzuschlagen, siehe die nii.heren Angabea von E. v. Raumer, Zeltscbr. f. 
analyt. Cbem. 1908, 690. 

Zur Aufarbeitung des hei der Gebrauchswasserenteisenung durch Beliiftung sich abscheiden
den Eisenoxydschlammes erhitzt man ibn nach dem Trocknen bis die ganze Masse aufflammt 
und dann zur volligen Vberfiihrung des Eisens in Eisenoxyd noch langere Zeit weiter, worauf 
man bei moglichstem Luft&bschlul3 abkiihlt. Das aus Eisenoxyd und Eisenoxydul bestehende 
Produkt liefert an der Luft gegliiht Eisenoxyd, verwendbar als Farbstoff, Thermitgemischzusat7i 
oder zur Lebensmittelkonservierung. (D. R. P. 806088.) 

Alle Verfahren der Entmanganung des Wassers heruhen auf der Wirkung des vorhandenen 
oder des sich bildenden BraunsteiIlf!, der dem fiber ibm wegfliel3enden Wasser Manganohydr~t 
entzieht und die vorher mit dem Mangan verbunden gewesene Saure in Freiheit setzt. Die f~ 
die Praxis wichtigste Methode besteht demnach in der Filtration des Wassers iiber BraunsteIn 
oder Manganpermutit und in der Filtration tiber Sand mit oder ohne vorangegangerie Liiftung 
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und ohne oder mit Ausntltzung der Tatigkeit von Bakterien. (Tillmann, Zeitschr. f. angew. Chem. 
1914, ill, 636.) 

Mit einem 70 em hohen Kiesfilter mit aufgelagerter 60 em hoher Braunsteinsehieht wurden 
naeh Versuehen von L. Zankow bei der Manganentfernung aus Grundwasser in zweijii.hriger 
Arbeitsdauer sehr zufriedenstellende Resultate insofern erzielt, als der Mangangehalt von urspriing
Heh 0,8-1,2 mgfl auf 0,05--0 mgfl Mangan herabging. (Zeitsehr. f. Wasservers. 7, 31.) 

Zum Entfernen des Mangans aus Wasser behandelt man es mit unlOsliehen hoheren Oxyden 
des Mangans unter Mitwirkung von natiirliehen oder kiinstliehen Zeolithen, die ihre Basen gagen 
Mangan austausehen. (D. R. P. 211118.) Naeh dem Zusatzpatent vollzieht man die Rtiek
oxydation der dureh Fii.llung der in Wasser gelosten Eisen- und Manganoxydulsalz1osungen redu
zierten hoheren Manganoxyde mit Oxydationsmitteln. (D. R. P. 243739.) Naeh dem weiteren 
Zusatzpatent versetzt man die mangan- bzw. eisenhaltigen Wasser zunii.chst mit unzureiehen
den Mengen Permanganat und leitet die Wasser dann tiber Manganpermutite. Auf diese Weise 
konnen aueh die in der Natur vorkommenden gelblieh bis braun gefii.rbten sog. Eisenwii.sser. 
die das Eisen in schwer trennbarer organiseher Bindung enthalten, fiir Genul3zweeke verwendet 
werden. (D. R. P. 297 300.) 

Zum Entmanganen von Wasser leitet man es tiber natiirliehen, fm Bergwerksbetrieb gewon
nenen sttiekigen Braunstein, wodurch das Mangan vollig entfernt wird, ohne dal3 eine feine 
Filtration notig ware, da weder Flocken noch Bestandteile des Reinigungsmittels in das Wasser 
tibergehen. Zur Regeneration des Braunsteines wiiseht man die Stticke einfach mit warmem 
Wasser nacho (D. R. P. 241671.) 

Zur Behandlung von Manganoxyden fiir die Entkeimung, Enteisenung und Entmanga
nung des Gebrauchswassers bringt man sie allein oder in Verbindung mit zeolithischen oder aueh 
organisehen Tragern nacheinander mit Misehungen von Manganoxydulsalz und Alkalisalz und 
von Permanganat, schliel3lich nach dieser Permanganatbehandlung noch mit Alkali oder alkaliseh 
reagierenden Alkalisalzen in Reaktion. Man vermeidet so, dal3 die zeolithisehen oder aus Mangan
oxyden bestehenden, schwammartig gequollenen Korper, die im frisehen Zustande rasehe Filtra
tion der Fliissigkeiten ermogliehen und ihnen grol3e Angriffsflii.chen bieten, krystallinischen 
Charakter annehmen, der die Poren verengt und den Durchgang fiir Wasser ungiinstig beeinflul3t, 
wenn man das Material mit Manganoxydulsalz allein behandelt. Durch Verwendung von Mangan
oxydulsalz mit einem Alkalisalz, Z. B. Kochsalz, bleibt der sehwammartig kolloidale Zustand 
des Filters erhalten. (D. R. P. 88164.) 

Ein zur Enteisenung, Entmanganung. Entfii.rbung und Klii.rung von Wasser geeignetes Pra
parat erhalt man durch Mischen von frisch gef8Jlten gelatin&en Silieatniederschlii.gen mit 
Mangansuperoxydpulver. Man prel3t die Massen ab, trocknet und kornt sie. (D. R. P. 
328630.) 

Zur Entfernung des Mangans und des Eisens leitet man das zu behandelnde Wasser tiber 
manganhaltige, aus Tral3 oder trachytischem Tuff mechaniseh abgesonderte natiirliehe Gesteins
glaser, die nach der mechanischen Aufbereitung mit Mangansalzen und folgend mit Perman
ganat behandelt wurden. Diese Filter sind haltbarer als die kiinstliehen Zeolithe, an deren 
Stelle verwendbar und neigen nieht zurn Verschmieren. (D. R. P. 819606.) Naeh dem Zu
satzpatent sondert man den Trass oder andere traehytisehe Tuffe, die mit Mangansalzen 
und dann mit Permanganaten behandelt werden sollen, wegen ihres Gehaltes an Mangan, 
der an sieh geniigt, um das Wasser zu entmanganen und zu enteisenen, in diese wirksamen Be
standteile und in solcha unwirksamer Art, die man dann entfernt, worauf die manganhaltigen 
Teile mit Permanganat behandelt werden. (D. R. P. 322641.) 

{)ber Kesselspeisewasserreinigung und Wasserenteisenung mittels Permanganates siehe 
P. Drawe, Zeltschr. f. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 1902, 662.) 

610. SpezieU: Wasserenteisenung. 

Dber Wasserenteisenung und Schnellfiltration siehe die Abhandlung von O. Krohnke in 
Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, 1164. 

Die Enteisenung des Wassers mit Glaubersalz lmd Chlorkalk, zu gleichen Teilen gemischt. 
sehIug Runge vor. (Ramb. Gewerbebl. 1867, Nr.17.) 

.. Zur Erleiehterung der Enteisen ung von Rohwasser bringt man seinen Gehalt an ge
losten kohlensauren oder doppeltkohlensauren Alkalien oder Erdalkalien evtl. unter gleichzeitiger 
Umsetzung von im Wasser vorhandenen Sulfaten auf die von Fall zu Fall festzustellende 
Rohe. Wasser mit starkem Gipsgehalt erhii.lt demnach einen Sodazusatz oder, wenn sehwefel
s~urereiches Wasser vorliegt, einen Zusatz von kohlensaurem Barium, wodureh in jedem Fall 
dIe Enteisenung glatter verlauft, do. die Alkalitat des Wassers kiinstlieh gesteigert ist. In dem 
FaIle als das Wasser gentigend Sauerstoff enthalt, dient die Methode auch ohne besondere Vor
behandlung als selbstii.ndiges Enteisenungsverfahren. (D. R. P. 148404.) 

Ein Verfahren zur Sterilisierung und Enteisen ung von Wasser ist durch Einftihrung 
Von zuna.chst bis zu 30 Atm. komprimierter und dann mittels Reduktors auf niederen Druck 
~ebraehter Druekluft gekennzeiehnet. Bei einem Zusammenpressen der Luft auf 8 Atm. betriigt 
Ihre Erwa.rmung 263,5°, eine Temperatur, die gentigt, urn Krankheitserreger zu verniehten. ,Urn 
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nun weiter zu verhindern, daB die abgestorbenen Keime mit in das Wasser gelangen, komprimiert 
man noch weiter, wobei das in der Luft enthaltene kondensierte W8BBer die in ihr befindlichen 
sbgestorbenen Bakterien niederschlti.gt und ausscheidet. (D. R. P. 2M 867.) 

Zur Enteisenun~ natiirlicher Wii.sser mischt man sie mit anderen natiirlichen Wii.ssern, 
die das Eisen nicht wie Jene organisch gebunden, sondern in leicht ausscheidbarer Form enthalten, 
und versetzt das Gemisch vor dem Rieseln kontinuierlich mit so viel Kalkwasser, daB das Wasser 
nach Passieren des Rieslers frei von Eisen und Atzkalk ist. Das durch Umsetzung mit dem Atz
kalk gebildete kolloidale Ferrohydroxyd wird im Riesler durch den Luftsauerstoff zu Ferrisalz 
oxydiert, das dann beirn Obergang ins' Gel das organisch gebundene Eisen unlOslich mit nieder
reiBt. (D. R. P. 294 008.) 

Zur Enteisenung von mit Chlor behandeltem Wasser, das ein Vielfaches von der Eis~nmenge 
in kolloidaler Form enthilt, die nach der vorhandenen Menge Chlor zu erwarten wire, filtriert 
man das Wasser durch ein Sandfilter, das das gesamte Eisen zuriickhilt. (D. R. P. 819968.) 

Zur Wasserenteisenung p8BBiert man es durch faserige Filter (Cellulose, Papierstoff, Gewebe, 
Kork usw.), in denen durch Reduktion von Permanganat (oder Manganat) feinst verteiltes Mangan
superoxydhydrst niedergeschlagen wurde. (D. R. P. 146797.) Statt des letzteren kann man 
nach dem Zusatzpatent auch andere Oxyde oder Oxydhydrate des Mangans in den Poren der 
Filtermasse bilden. (D. R. P. 1M 792.) 

Ober die Enteisenung .von Grundwasser nach dem Ver.fahren von Dcscnlss und lacobl durch 
gleichzeitige Filtration und Durchliiftung zwecks Oxydation des Eisens und seiner Abscheidung 
als Ocker, der in dem feinen Filtermaterial zuriickgehalten wird, siehe L. Darapsky, I. f. Gasbel. 
1907, 1160. 

Die Enteisenungsverfahren sind im iibrigen vorwiegend me c han i s c her Ar t und bieten 
wenig chemisches Interesse. Erwihnt seien: 

Verfahren und Apparate zur Enteisen ung von Wasser nach D. R. P. 260267 u. 261686. 
Verfahren zur Enteisenung von RohwllBSer in der Saugleitung der zur BefOrderung des Wassers 

in den Vorratsbehilter einer Wasserversorgungsanlage dienenden Pumpe. (D. R. P. ADm. B. 
61872, KL 86 a.) 

GeschlOBBene Enteisenungsvorrichtung fiir W8BBer. (D. R. P. 246 906.) 
Verfahren zur Enteisenung von Wasser durch Anreicherung mit Luft, ohne Anwendung 

von Pumpen, wobei man das Wasser vor seinem Eintritt in ein Filter einen mit Durchlochungen 
versehenen, in die Druckleitung eingebauten Injektor durchflieBen lii.Llt. (D. R. P. 2M 867.) 

Verfahren und Vorrichtung zum Enteisnen von Wasser mittels einer Pumpe, bei der ein 
Ventil gegen Ende des Saughubes ein Nachsaugen von Luft erm<iglicht. (D. R. P. 280 818.) 

Verfahren und Vorrichtung zur Enteisenung von Grundwasser mittels mit Luft ge
sittigten Wassers in einem geschlossenen Strome. (D. R. P. 282408.) 

Geschlossene Enteisen ungsvorrichtung, bei der das Wasser zusammen mit der Oxy
dationsluft Schichten von Kontaktmaterial durchstromt. (D. R. P. 277 701 und 280864.) 

Verfahren zur Enteisenung von Kiihlwasser bei Verwendung von Kaminriickkiihlern in be
sonderer Vorrichtung, die den Zusatz von Chemikalien gestattet. (D. R. P. 296662.) 

Die Bauart und Wirkungsweise neuzeitlicher Wasserenteisenungsanlagen ist in Zeltschr. f. 
Braulfes. 43, 266 beschrieben. 

611. W88serreinigung mit Metallen und Metallsalzen (-verbindungen). 
Vber ein Wasserreinigungsverfahren mit Hilfe von metallischem Eisen und PreBluft siebe 

D. R. P. 61 2M, 61 266 und 61 881. 
Die Methode der Wasserenthirtung durch Luminatoren beruht auf der Behandlung 

des Kesselspeisewassers mit .Licht, das auf das langsam iiber Aluminiumbleche herunter
rieselnde WllBSer strahlt. Sie ihnelt der Methode zur Entfernung der Wassercarbonathirte durch 
schnelles und hohes Erhitzen des Wassers und gleichzeitiges Austreiben der Kohlemiure insofern, 
als auch hier durch Reibung des Wassers auf A I u min i u m p I a t ten ein Teil der Kohlensiure 
entfernt wird und kleine Mengen Aluminium aus den Rinnen mitgeriBBen werden, die so wilken 
wie der susgeschiedene kohlensaure Kalk, der im Darrpfkessel sus der urspriingIich kolloidal ge
l(isten Form krystallinisch ausfillt und sich dann leicht aus dem Kessel entfernen lii.Llt, weil seine 
Form kornig ist und scharfem Mauersand gl~icht. Es bleibt dann nur noch der Gips in LOs~ bis 
er infolge von Obersittigung ausfillt. Der technische Effekt des Luminatorverfahrens, der iibri
~ens irn Dunkeln auableiben solI, liegt also darin, daB durch Ausscheidung des kohlensauren Kalkes 
m krysta.llinischer Form eine Ausfillung dieses Kesselsteinbildners mit Gips nicht mehr moglich ist. 
(G. BlUlger, Zcltschr. f. Dampfk. -U. Masch.-Betr. 88, 189.) VgI. die anderen Erklirungsversuche 
der Wirkungsweise der Aluminiumplatten ebd. S. 190. 

Um hsrtes Wasser weich zu machen, IiBt man es nach D. R. P. 286820 unter Druck 
kalt auf Aluminiumplatten oder auf Platten, die aus aluminiumhaltigen Legierungen bestehen, 
sufachlagen. 

Das Luminatorverfahren ist nach E. E. Basch, Zeltschr. r. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 86, 126 
kaum geeignet ein steinfreies Speisewasser zu Hefern. VgI. das ebenfalls ungiinstige Urteil von 
B. B. Lake in ~. Soc. Chem. Ind. 81, 67. 
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Zur Herstellung einer zur Wasserreinigung im GroJ3betriebe geeigneten kolloidalen Eisen· 
hydroxydlosung ohne Dialyse versetzt man schwefelsaurefreie EisenchloridlOsung alImii.hlich 
mit jeweilig 80 viel schwefelsaurefreier SodalOsung, daJ3 sich der entstehende Niederschlag immer 
wieder lOst und so lange, bis die LOsung im durchfallenden Lichte noch kIar erscheint, jedoch mit 
Rhodansalz nicht mehr reagiert. Man fii.llt nun mittels stark verdiinnter Soda oder Bicarbonat
losung, so daJ3 die Fliissigkeit noch schwach sauer bleibt, chlorhaltiges Eisenhydroxyd aus, wii.scht 
den kolierten Niederschlag mit wenig Wasser und lOst ibn in der notigen Wassermenge evtl. unter 
Zusatz von sahr wenig Eisenchlorid. (D. R. P. 173778.) Nii.here Angaben iiber die Ausfiihrung 
dieses Wasserreinigungsverfahrens und iiber die HerstelIung der kolloidalen· Eisenoxydhydrat-
100ungen ma.cht H. Schweikert in Chem.-Ztg. 1907, 16. 

Zur Herstellung k 0 II 0 i d al e r Tonerdehydrate, die sich zurn Ausfallen von Schwebekorpern 
aus neutraJen wii.sserigen LOsungen und daher zur Klii.rung von Wasser und Abwasser, ferner 
fiir verschiedene andere chemische Industrien eignen, tragt man stark gekiihlte und verdiinnte 
Tonerdesalzlasung in eine ebensolche Ammoniaklasung ein und riihrt zur Bewirkung der 
Umsetzung mittels Ammoniakgas enthaltender Luft. (D. B. P. 338 888.) 

Dem Kesselspeisewasser zugesetzte chromsaure Salze reagieren nach den Gleichungen 

CaC03 • CO. + Na.Cr.O, = CaCro, + Na.CrO, + 2 CO.; 
Caso, + Na.Cr.O, = CaCro, + Na.SO, + CrO.; 

(CaCO •• CO. + CaSO,) + Na.Cr.O, = 2 CaCro, + Na.SO, + 2 CO. 
und iiben gewiJ3 giinstigen EinfluJ3 aus, ohne die MetallteiIe zu schii.digen, kommen jedoch ebenso
wohl aus okonomischen, wie wer Giftigkeit wegen aus sanitii.ren Griinden als Wasserreinigungs
mittel gar nicht in Frage. (D. B. P. 80220.) 

Zur Reinigung des Wassers von Schmimmbii.dern bedient man slch des Kupfersul
fates, das gegeniiber dem Chlorkalk den Vorteil der Geruchlosigkeit und konstanten Wirkung 
besitzt, die Augen und Schleimhaute des Badenden nicht reizt und billiger, vor allem aber auch 
anhaltender wirksam ist als Chlorkalk, der mit vollzogener Umsetzung seine Wirksamkeit einbiiJ3t. 
(S. I. Thou, Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 29, 236.) Vgl. Techn. Bundsch.1906, 121 u. [617]. 

G. W. Heise und R. H. Agullar sprechen dagegen dem Kupfersulfat als chemisches Reini
gungsmittel vQn Schwimmbassins d~n Wert ab und befiirworten den tii.glichen ZUl'atz einer Chlor
kalkmeQge, die fiir 1 Mill. t Wasser 2 t wirksamen Chlor entspricht. (Ref. in Zeitschr. f. angew. 
Chem. 30, 2,.) 

Auch Eisen- oder Kupferchloriir worden als wirksame Sterilisationsmittel fiir Gebrauchs-, 
speziell Schwimmbadwii.sser vorgeschlagen. Vgl.l. f. Gultel. 1898, 618. Es sei erwii.hnt, da13 nach 
Untersuchtmgen von M. Edel jede Person an das Badewa.sser eines Schwimmbades 26-28 Milliar
den Keime abgibt; ein Fullbad allein lieferte 180 Millionen Keime. (Archlv r. Hygiene 19, 226.) 

Uber Wasserreinigung mit Tonerdesulfat und einem Gemenge von Eisenvitriol und Kalk
milch siehe D. Ind.-Ztg. 1869, Nr. 49 bzw. Polyt. Zentr.-BL 1870, 224. 

612. Spezialgebranchswasser: Papier- nnd Gasfabrikation. 
.. tlber Reinigung von Papierfabrikgebrauchswii.ssern nach den verschiedenen Methoden und 
uber die Vorziige des Kalk-Sodaverfahrens ebenso wie des Permutitverfahrens berichtet B. Ackert, 
Paplerfaltr. 9, 1128. 
. Die mechaniSche Aufbereitung von Wasser fiir Papierfabrikationszwecke beschreibt A. Voigt 
m Paplerfaltr. 1917, 609 If. 

Von welcher Bedeutung die Beschaffenheit des Wa,ss.ers fiir die Papierfabrikation ist, geht 
aus den Versuchen von Schwalbe hervor, der feststellte, da13 Hartsalze des Wassers in Gegen
'Wart von Zellstoff die Ausfallung des Harzleimes wesentlich begiinstigten, 80 daJ3 sich der Alaun 
als das eigentliche Fii.llungsmittel mit dem nunmehr in fester Form vorliegenden Harzleim urn
setzen muJ3 und die Rea.ktion viel Iangsamer vor sich geht. Wahrend z. B. inkrustierte Fasern 
~o weit auf den Harzleim fii.llend wirken, da13 18% der Harzmenge auf der Faser bleiben und 84% 
m. das Abwa.sser gehen, scheiden sich bei Verwcndung von Wasser mit 12 Hartegraden 54%, 
mIt magnesiurnchloridhaltigem Wasser sogar 84% der Harzmenge in grobflockiger Form aus. 
Oberdies reagieren harte Wasser auch mit der schwefelsauren Tonerde unter Bildung von Gips, 
so da13 es zweckmii.J3ig erscheint, der Art des Papierfabrikations-Gebrauchswassers bewndere Auf
merksamkeit zu schenken. (Paplerfabr. 10, Bert 23a, 62.) - Vgl. Bd. D [138]. 
f Zur En tei sn un g des Gebrauchswassers fiir Papier- und Cellulosefabriken ist es wichtig, 
estzustellen, in welcher Form das Eisen vorhanden ist. Als doppeltkohlensaures Eisenoxydul 

ve.rmag man es durch Liiftung in offenen und geschlossenen Apparaten, die im letzteren 1!'alle 
mIt ~olzwolle oder grobporigen Steinmassen beschickt sind, oder auch durch Koksberieselung 
80 welt zu entfernen, da13 nur noch 0,1-0,2 mg im Liter enthalten bleiben. I:;:t. das Eisen als 
~~,wefelsaures oder hurninsaures Salz vorhanden, so mul3 es durch chemische Fallung, z. B. mit 
~>.Wk und Aluminiumsulfat abgeschieden werden. (A. Schreier, Papierfabr. 1911, 64.) 
E "Ober die Enteisnung des Papierfabrikationsgebrauchswassers durch Zusatz von alkalischen 

rden und Einschaltung einer Klii.ranlage siehe Wocbenbl. f. Paplerfabr. 1917, 826. 
Zur Gebrauchswasserreinigung in der PapierfabrikS\tion kann man sich des l&amUiche hii.rten

den Stoffe entfernenden Kalk-Barytverfahrens bedientou, oder des Kalk-Sodaverfahrens, das iiber-
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dies neben der Eisen- und Kohlensiioure auch noch die Kieselsiure beseitigt, und schlieB1ich des 
Permutitverfahrens dann, wenn das Wasser ausschlieBlich Gips enthilt. Je nach der Wasserart 
und dem Zweck wird man daher die Reinigungsmethoden von Fall zu Fall wihlen miissenj die 
Arbeit von 1tL Igel in Paplerfabr. 14, 400, 473, 497 u~ 621 bringt in dieser Richtung wertvolle 
Hinweise. 

Bei der Sterilisation von Brauchwissern (Gaswerkkiihlwiseer), die in den Sicker
gruben ze.hlreiche Spaltpilze beherbergen, machte E. Kaudela die besten Erfahrungen mit der 
Verwendung elektrofytisch nach Hass und Oetel bereiteten Chlorlauge, die in der Menge von 300 I 
tiglich verwendet, im Liter 5 g aktives Chlor enthielt, so daB auf 11 Brauchwasser 4 mg wirksames 
Chlor entfielen, die pro Kubikmeter des zu reinigenden Wassers einen Kostenaufwand von 0,25 h 
(Goldwihrung) verursachten. (Zeltschr. f. Gas u. Wasser 64, 809.) 

613. Textil- und Lederindustrie-(kbrauehswiisser. 
Die Grundsitze der Wasserreinigung fiir die Gebrauchswiiosser der Textilindustrie er

ortert E. Rlstenpart in Monat8schr. f. TextUlnd. 1909, 108. 
tlber die Bedeutung des Permutit-Wasserreinigungsverfahrens fiir die Textilindustrie siebe 

das Referat in Fiirberztg. 1917, 27. 
Wenn auch das Permutitverfahren Wasser bis auf 0°, andere Reiniger es nur auf 3~ enthirten. 

weist A. Queisser im Gegensatz zu den Angaben von A. Risch darauf hin, daB die Permutit· 
reinigung fiir Wollwischereien aus verschied.enen Griinden nicht imstande ist, das Kalk
Sodaverfahren, bei dem keine fremden Stoffe in das Wasser gelangen, zu verdringen. So ist es 
z. B. notig dem Permutitfilter bei stark verunreinigtem Wasser ein Kiesfilter und bei eisenhaltigenl 
Rohwasser sogar einen besonderen Enteisenungsapparat vorzulegen, so wie es notig ist, kohlen
siio'.ll"ereiche Wisser vor der Permutierung iiber Marmor rieseln zu lassen. Dadurch stellt sich das 
Verfahren naturgemiJ3 viel teuerer als jenes der Kalk-Sodareinigu~, und dazu kommt, daB die 
Ablaugen des Permutitverfahrens wegen ihres Gehaltes an MagneslUm- und Kaliumchlorid zur 
Zerstorung der Kanalzementrohre fiihren konnen. Verfasser empfiehlt daher bestenfalls eine 
Kombination des Permutit- und Kalk-Sodaverfahrens. (Zeltschr. f. d. ges. Textlllnd. 16, 908 
bzw. 832.) 

Siehe dagegen die auf zahlenmiioJ3igen Angaben berubende Erwiderung von A. Bisch, der 
besonders darauf hinweist, daB sich mit Hilfe des permutierten Wassers groBe Seifenmengen 
ersparen lassen, wobei als weiterer Vorteil hinzukommt, daB das Permutitverfabren automatisch 
stets Wasser von demselben Reinheitsgrade liefert, so daB auch die mit ibm gewaschene Wolle 
sich gleichmiI3ig und egal firben liI3t. (Zeltschr. f. d. ges. TextUlnd. 16, 882.) 

Zur quantitativen Fillung des Eisens aus eisenhaltigem Wasser, besonders fiir Zwecke der 
Te xtilind ustrie schiittelt man das Wasser mit frischgefilltem Bariumcarbonat, das das Ferro
carbonat oder die Verbindungen des Eisenoxyduls mit Humussiure mit sich nied.erreiJ3t. (Wel
wart, Chem.-Ztg. 1907, 829.) 

Ein Filter zum Reinigen, Enteisnen und Entmanganen von Firbereigebrauchswasser 
besteht aus Kiesschichten, die na.ch unten hin an Dicke zunehmen und mit Bimssteinschichten 
abwechseln, deren KOrner mit Eisenchloridl&ung getrinkt, dann bei 150° getrocknet, dann liiongere 
Zeit in Wasserglas eingelegt werden, worauf man sie mit Ammoniak behandelt, abermals bei 150· 
trocknet und schlie/3lich mit einer 'L&ung von Kaliumpermanganat trinkt. (D. B. P. 268886.) 

Ober Gerbereigebrauchs- und Kesselspeisewasser siehe die Angaben von W. AppeUUI 
in Lederteehn. Bunuch. 6, 106, 118 u. 121. 

614. Brauerei- und Garungsgewerbe-Gebrauehswiisser. 
Ober die Sterilisierung von Wasser zu Reinigungszwecken in der Brauerei siehe H. Bill, 

Zeltsehr. L ges. Br.uwes. 84, 817 u. 829. 
Die beaten Bra u wisser sind die carbonatirmsten, und es ist daher vor allem auf Entfernung 

der Carbonate Beda.cht zu nehmen. Sie erfolgt entweder durch Ausscheidung mittels des Koch
prozesses unter gewohnlichem oder trberdruck, mit Kalk, durch Neutralisation mit Siuren 
oder durch teilweise Unschidlichmachung durch Gips. In manchen FiLlIen fiihrt auch das Ab
kochen des Wassers allein schon zu einer wesentlichen Verbesserung. Sehr harte Wasser werden 
intensiv durchgewirbelt und unter hohem Druck erhitzt. Siehe auch die Vorrichtung zum Ent
carbonisieren von Brauwasser nach D. B. P. 297178. Die Carbonate des Kalkes und Magnesiums 
werden so krystallinisch ausgeschied.en und konnen dann leicht filtriert werden, Gips und Calciunl
chlorid bleiben unvtll"iLndert. (E.lalowetz, Wocbenscbr. f. Brauer. 28, 494.) 

Zur Abscheidung der kohlensauren SaIze des Calciums und Magnesiums und des Hydroxyde!< 
des letzteren aus Bra uwiLssern, erhitzt man das Wasser unter Druck bei gleichzeitiger Bewegung 
und trennt .die NiederschliLge von dem Wasser, das in seinem Gehalt an vorteilhaft wirkendell 
Salzen fast volIkommen unverindert bleibt. (D. B. P. 286839.) 

Zur Beseitigung der Carbonathirte fiir Extraktionszwecke in der Girungsindustrie setzt 
man dem Wasser alaunbildende Sulfate dreiwertiger Metalle (Eisen, Aluminium) in solcher Menge 
zu, daB die Alkali- und Erdalkalicarbonate des Wassers in Sulfate oder Alaune umgewandelt 
werden. Die neben oder an Stelle von Milchsii.ure verwendete Schwefelsiure kann ganz oder tail
weise durch Aluminiumsulfat ersetzt werden.' (D. R. P. 297878.) 
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In Woehensehr. f. Draoer. 80, 201 bespricht W. Windisch die verschiedenen Entcarboni
sierungsverfahren und verbreitet sich weiter ebd. S. 878 bzw. 618 im speziellen iiber die Ausschei
dung der Carbonate durch Kalk und Gips. Vgl. dazu die Arbeiten von A. Reichard und E. Mou
fang, ferner K. Maurer und F. Stelnecker in Zeltsehr. f. ges. Draowes. 36, 309 bzw. 29 bzw. «
Siehe auch W. RochUtzer und F. Schiillhom, ebd. 36, 8 bzw. 686. 

Zur En tmangan ung von Brau wasser setzt man unter gewissen Bedingungen, die 
O. Fiimrohr in Zeltschr. f. ges. Draowes. 87, 869 u. 881 angibt, in bestimmter Menge klares, 
gesittigtes Kalkwasser zu dem Betriebswasser, filtriert den ausgeschiedenen Kalk-, Magnebia-, 
Eisen- und :Manganniederschlag ab und filtriert dann weiter zur volligen Manganabscheidung 
durch ein mit Braunstein pripariertes, scharfes Kiesfilter. 

616. Trlnkw88sersterilisierung, Literatur und .Allgemeines. Armeetrinkwasser. 
Fischer, F., Das Wasser. Leipzig 1914. - Feistmantel, C., Trinkwasser und Infektions

krankheiten. Leipzig 1904. - Bothas, L., Massendestillation von Wasser, insbesondere zur 
Erze~ von Trinkwasser und Lokomotivspeisewasser. Berlin 1908. - Hambloch, A,. und 
C. Mordzl01, trberTrinkwasserversorgung im Felde nebst Vorschligen iiber die Verwendbarkeit 
vulkanischer Filtermaterialien. 1915. - Witte, Die Trinkwasseruntersuchung im Felde. Berlin 
1917. - Arndt, K., trber die Herstellung groBer Mengen keimfreien Trinkwassers durch Chlorie
rung. Berlin 1918. - Griinhut, L., Trinkwasser und Tafelwasser. Gewinnung, Untersuchung 
und Beurteilung, Statistik undo Gesetzgebung. Leipzig 1920. 
.. trber den Stand der Trink- und Nutzwasserfrage bis 1916 unterrichtet R. Grassberger in 
Osten. Chem.-Ztg. 19, 29. 

Uber Blutkohle als Entkeimungsmittel fiir kleine Trinkwassermengen siehe G. Salus in Ge-
8undheltslng. 1917, itI. 

Die drei souverinen Mittel zur Trinkwassersterilisation sind Chlor, Ozon und die 
ultravioletten Strahlen. Am einfachsten ist es stete, das Wasser mit Chlorkalk zu sterili
sieren, da dieser iiberall zu haben ist und durch seinen Zerfall in Wasser, Calciumchlorid, Atzkalk 
und SaIzsiure, die weiter unter Bildung unschidlicher, auch sonst im Wasser enthaltener Stoffe 
reagieren, vollkommen unschidlich ist. Die Ozonisierungsanlagen miissen natiirlich erst errichtet 
werden, so dall diese Art der Sterilisation beim Ausbruch von Epidemien ebensowenig in Betracht 
kommt wie das Sterilisationsverfahren mit Hilfe der ultravioletten StrahIen. Doch liegt in letz
terer Methode jedenfalls fiir die Zukunft fiir stabile Anlagen das wertvollste Verfahren zur Ent
keimung von Trinkwasser vor, wenn es der Technik gelungen sein wird, die bisherige Unsicherheit 
des Betriebes. gegeben durch die leichte Verletzbarkeit der Lampen, zu beheben. 

Aus dem Inhalt einer iibersichtlichen Zusammenstellung iiber die chemischen Trinkwasser
sterilisationsmethoden von C. Kippenberger geht hervor, daLl die sicherste und bepuemste Be
handlungsweise durch die Anwendung von freiem Chlor oder Chlorkalk mit nachtriglicher Ent
fernung des Uberschusses mittels Natriumthiosulfates oder Wasserstoffsuperoxydes gegeben ist. 
Praktisch wenig geeignet sind die Kaliumpermanganatmethoden, und auch die sog. Huminver
fahren stehen hinsichtlich der Sicherheit der Wirkung der Chlormethode nacho Sahr geeignet 
ist die BestrahIung des Wassers mit mtralicht und besonders die Ozonisierung des Wassers, da 
das Ozon Fett und EiweiLlstoffe an sich bindet und so die Mikroorganismen zerstOrt, deren Reste 
schlieLllich durch Filtration entfernt werden. (Der. d. Pharmaz. Ges. 1918, 280.) 

Vor dem Kriege galt die Trinkwassersterilisierung mit Chemikalien als veraltet, da man darauf 
hinwies, dal3 durch diese Methoden neue Fremdsalze in das Wasser gebracht werden. 1m Kriege 
traten diese Verfahren jedoch wieder in den Vordergrund, wenigstens in der ersten Zeit. Spiter 
wurden allerdings auch im Felde zentrale Sterilisieranlagen errichtet bzw. Filter bereitgestellt. 
die kleinere oder grol3ere Abteilungen mit einwandfreiem Wasser versorgten. Vgl. Girtner, Chem.
Ztg. 1918, 927. 

Ein Filtrierverfahren zur Entkeimung von Trinkwasser unter Beniitzung von mit verdiinnter 
SA.ure- oder SodaIOsung vorbehandeltem Vulkanit, das ist ein sortierter basaltischer Lava· 
schlackensand 'von bestimmter sehr geringer KorngroLle (0,02 mm), ist in D. R. P. 800 818 be· 
schrieben. 

AlB brauchbarste Verfahren zur Wasserdesinfektion im Felde waren nach H. Kuhl 
anzusehen: Das Abkochen des filtrierten Wassers, verbunden mit nachfolgender Beseitigung des 
Kochgeschmackes, ferner die Filtration mit Beniitzung gepriifter und im Geb:-auch iiberwachter 
Berkefeld- und Hansafilter und schliel3lich die Ozonisierung des filtrierten und evtl. yom Eisen 
befreiten W8BBers. (Zeltschr. f. olfentl. Chem. 20, 882.) 

Die sicherste Methode der Trinkwassersterilisation ist das Abkochen. Durch 5-10 Minuten 
langes Kochen wird jedes Wasser von infektiOsen Keimen befreit .. Die von der deutechen Heeres
verwaltung wihrend des Krieges eingefiihrten Trinkwasserbereiter arbeitetcn in der Art, daLl 
das in einem Vorfilter filtrierte Wasser in einem Kochkessel von Keimen befreit durch cinen 
Kiihler lief und durch Zufiihrung von steriler Luft schmackhaft gemacht wurde. (Pharm. 
Ztg. 69, 788.) 

. "Ober 'Trinkwasserbeschaffung im Felde und die verschiedenen chemischen Methoden, fern£r 
dle Wiiormesterilisatoren, Sucrofilter, Ozonanlagen, Quarzlampensterilisatoren, besonders die als 

Lan II e, Chem.-techn. Vorschrlften. 3. Aufl. III. Bd. 45 
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am meisten geeignet bezeichneten Berkefeldfilter siehe F. M. Behr, Wasscr, 12, 57 u. 71. Siehe 
auch ferner Serger, Gesundheitsing. 1917, 46; A. Schreier, Z. Ver. Gas- u. Wasserfachm. 41, 221, 
245 u. 260 bzw. Salomon, I. f. Gasbel. 59, 897 und Christian, Das Wasser 11, 185. 

Nach einem Referat in Chem.-Ztg. Rep. 1918,41 reinigt man Trinkwasser in einfachster Weise 
durch momentanes Erhitzen auf 79-82° und sofortiges Abkiihlen. 

Die Apparate zur Destillation des Meerwassers und Gewinnung von Trink- und Ge
brauchswasser mit Leistungen von 100-1800 cbm Wasser tii.glich, beschreibt E. Golz in Chem. 
Apparatur 2, 5 u. 17. 

Ein wohlschmeckendes Wasser soll man erhalten konnen, wenn man Meerwasser vor der 
Destillation mit 0 xalsa ure oder Zucker versetzt. (D. R. P. 51 820.) 

Durch intensive Behandlung von zerstaubtem Wasser mit Luft kann man es von Schwefel
wasserstoff und Kohlensaure befreien und GenuJ3zwecken zufiihren. (D. R. P. 291847.) 

616. Permanganat und Superoxyde. 
Zur Reinigung des Trinkwassers im Felde verwendet man nach einem Referat in der 

Pharm. Zentrh. 1910, 518 zwei Mischungen, die zweckmaJ3ig in Tablettenform gebracht werden. 
Die erste Mischung besteht aus 0,03 g Kaliumpermanganatpulver und 0,06 g Alaunpulver, die 
man in 11 Wasser lost. Nach 5 Minuten fiigt man die zweite Mischung zu, die aus 0,03 g Natrium
thiosulfatpulver und 0,06 g trockenem Natriumcarbonatpulver besteht, und filtriert den Nieder
schlag, der groJ3tenteils aus Mangan besteht, nach einigen Minuten abo Bei sehr unreinem Wasser 
muJ3 man von der ersten Mischung so viel nehmen, daJ3 nach 5 Minuten das Wasser noch schwach 
rosa gefarbt'ist, dann wird die entsprechende Menge der Mischung 2 hinzugefiigt. Das erhaltene 
Trinkwasser ist klar, ohne unangenehmen Geschmack und sehr verbessert. 

Man kann dieses Lambertsche Verfahren nach Farbe und Lack 1912, 36 auch in der Weise 
ausfiihren, daJ3 man 1 1 des zu reinigenden Wassers, je nach dem Grade seiner Verunreinigung, 
mit 5-15 dg eines gepulverten Gemenges von 60 g Kaliumpermanganat, 50 g Braunstein und 
390 g Ta.lkum versetzt, durchriihrt und 10 Minuten stehen laJ3t. Man fiigt dann 2 Tropfen einer 
gesittigten wasserigen Losung von unterschwefligsaurem Natron zu, die eine Spur sa.lpetersaures 
Wismut enthaIt, riihrt 1 Minute durch, laJ3t dann absitzen, filtriert durch FlieJ3papier und erhiilt 
so ein klares, farbloses, steriles Wasser, das ohne weiteres genieJ3bar ist. Das Verfahren JaEt 
sich natiirlich auch im groJ3eren Ma13stabe anwenden. 

Nach Debuchy geniigt es, II des zu reinigenden Wassers mit 0,3 g Kaliumpermanganat zu 
versetzen, die LOsung 2-3 Stunden stehenzulassen, sodann 0,004 g Res 0 r c i n hinzuzufiigen und 
nach etwa 5 Minuten durch Watte oder durch Papier zu filtrieren. (Schweizer Wochenschr. 
1910, 302.) VgI. auch D. R. P. 227087: Entkeimung des Trinkwassers durch Filtration fiir sich 
oder im Gemenge mit iiberschiissiger PermanganatlOsung iiber einen Zeolithen, der mangan
haltig ist. 

Zur Reinigung von Trinkwasser behandelt man das Wasser nach F. P. 450581 wahrend 
1 Stunde mit so viel Calci umpermanganat, evtI. unter Zusatz von Kalk und Kreide, dai3 
schlie13lich noch 3 g des iibermangansauren Salzes fiir 1 cbm Wasser iibrigbleiben, worauf man 
zur Entfernung der Mangan- und Eisenoxyde iiber GuJ3eisenstiicke von etwa 20 mm GroJ3e filtriert. 
VgI. D. R. P. 124986, 166625 und 170341. 

In Pharm. Ztg. 59, 804 wird empfohlen zur schnellsten Trinkwasserreinigung die im Handel 
befindlichen Mikrocid tabletten anzuwenden, die aus einer physiologischenMischung der Super
oxyde mehrerer Erdalkalimetalle bestehen. 

Zur Klarung und Sterilisation von Trinkwasser setzt man. Manganoxydulsalze und nur 
80 viel Permanganat zu, da13 die Keime nicht abgetotet werden, wohl aber kolloidale Losungen 
von Manganoxyden entstehen, die dann zusammen mit den triibenden Substanzen und Keimen 
im Filter ausgefaIlt und an die Filtersubstanz fest angeklebt werden. Je nach dem Vorwalt~n 
des Perma.nganates oder Manganoxyduls leitet man das Wasser dann mit einer Stundengeschwind~g
keit von 25 m iiber reduzierte oder oxydierte Manganoxyde, die auf die Keime totend elll
wirken. Zugleich werden die Basen der Permanganate bei Mitverwendung von Zeolithen von 
diesen gebunden und es entsteht ein neutrales und schmackhaftes Wasser. Je nach der Keirnzahl 
und Triibung des Wassers geniigen 1-30 mg Permanganat pro Liter des zu reinigenden Wassers. 
(D. R. P. 278885.) Nach dem Zusatzpatent filtriert man das mit den Sal zen versetzte, zunachst 
klare und erst nach lingerem Stehen ausflockende Wasser mit gro13er Geschwindigkeit durch aUS 
feinem Sand bestehende Filter und erhalt so ein klarbleibendes, bakteriologisch vollig einwand
freias Filtrat. (D. R. P. 290986.) 

Zur Entfernung von Manganoxydulsalzen aus dem Trinkwasser filtriert man es liber 
braunsteinhaltiges·Material, wobei der Braunstein das Manganoxydul mit Hilfe eines halb auf
spaltbaren Sauerstoffatomes unter Bildung von Manganomanganiten addiert. Die an das Mangan 
gebundene Siure (in der Praxis stets Kohlensii.ure, do. auch Mangansulfat durch die Bicarbonate 
der natiirlichen Wasser neutralisiert wird) wird dabei in Freiheit gesetzt. (I. Tillmans und O. Heub-
lein, ZeitBchr. f. Uoters. d. Nahr.- u. GeouBm. 27, 268.) . 

F. Blatz empfiehlt dage~en in Apoth.-Ztg. 1898, 728 die Verwendung eines Gemenges aql~!
val enter Mengen von Natrl umsuperoxyd und Citronensaure als DesinfektioIlilmittel f~ 
Trinkwasser im Verhii.ltnis von 1 : 1000 des zu reinigenden Wassers. Auch Calci um- un 
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Magnesiumsuperoxyd wurden zu demselben Zweck empfohlen, ebenso wie sich Wasserstoff
superoxyd, in der Menge 1 : 1000 dem zu reinigenden Wasser zugesetzt, als gutes Desinfizienz 
erwies. (Altehofer, Zentr.-BI. f. Bakt. 8, 181.) 

Zur Trinkwassersterilisierung geniigen bei einer EinwirkUJ.'lgsdauer von 24 Stunden 0,05% 
Wasserstoffsuperoxyd (Perhydrol), die dann nicht entfernt zu werden brauchen. Bei sechsstiin
diger Sterilisierungsdauer braucht man 0,15% und bei 3-4 Stunden 0,5% Wasserstoffsuperoxyd. 
dessen Reste in diesen beiden Fii.llen nachtrii.glich durch ein steril zu behandelndes Katalase
prii.parat zu entfernen sind. (E. Merks, lahresberlcht 1909.) 

Urn Wasser keimfrei zu roachen, versetzt man beispielsweise 1001 filtriertes Berliner Lei
tungswasser zuerst mit 200 g chemisch reiner 25 proz. Salzsii.ure und dann mit 200 ccm 3 proz. 
chemisch reinem Wasserstoffsuperoxyd, lii..I3t 24 Stunden stehen und mgt 112 g reines Natrium
bicarbonat bei. Es entstehen so nur sehr geringe Kochsalzmengen, und zugleich hinterbleiben nach 
volliger Neutralisation nur noch 0,05% Salzsii.ure, die dann neutralisiert werden, so daJ3 das Wasser 
weder irn Geschmack noch in den anderen Eigenschaften ungiinstig beeinflu.l3t wird. Man ver
wendet am besten eine bekanntlich sehr halt bare Losung von Wasserstoffsuperoxyd in Salzsii.ure 
in den angegebenen Mengen. (D. R. P. 280998.) 

Zur Bef!eiung des mit Wasserstoffsuperoxyd sterilisierten Wassers yom tlberschuJ3 
des Mittels bringt man das Wasser mit Mangansuperoxyden, Manganoxyden oder deren Hydraten, 
die irn Gemenge oder allein auf Trii.ger niedergeschlagen sind, in Beriihrung, wobei man auch in 
der Weise verfahren kann, da.13 man das Wasser durch die Manganverbindungen filtriert oder es 
mit den Manganverbindungen schiittelt. Mit diesen auch irn tlberschuJ3 anwendbaren hoheren 
Manganoxyden erzielt man nicht nur den technischen Effekt der volligen Entfernung des Wasser
stoffsuperoxydes, sondern auch die Ausscheidung der Manganverbindungen, die in der ersten 
Reaktionsphase 100lich geworden sind. (D. R. P. 288476.) 

617. Metalle und Metallsalze (-verbindungen). 
Zur Entkeirnung von Trinkwasser jeder gewiinschten Harte setzt man ibm so viel Kalkmilch 

zu, als zur Enthartung notig ist und au.l3erdem noch einen geringen zur Desinfektion erforderlichen 
tlberschuJ3, mgt dann nach ausreichendem Stehen der Mischung die zur Aufrechterhaltung der 
gewiinschten Harte notige Menge von Natriumbicarbonat bei und entfernt nach Filtration yom 
Niederschlage die entstandene Alkalitii.t mit der durch Titration bestimmten Menge Schwefel
sii.ure. Es geniigen 0,250 g Cao pro Liter Wasser, um es nach fiinfstiindiger Einwirkung sicher 
zu sterilisieren. (D. R. P. 278367.) 

Zur Erzeug~ keimfreien Trinkwassers versetzt man das Rohwasser mit so viel K u p fer -
sulfat und Kahumpermanganat. als zur AbtOtung der Keirne notig ist, worauf man die 
Metalle mit Wasserstoffsuperoxyd ausfii.llt und das Wasser filtriert. Das Kupfersulfat wirkt 
nicht nur baktericid. sondern spaltet auch katalytisch Sauerstoff aus dem Permanganat ab, 
wii.hrend das Wasserstoffsuperoxyd die Oxydation des Permanganates zu Braunstein und des 
Kupfersulfates zum Kupferoxyd bewirkt. Die Prii.parate werden einschlie.l3lich des Wasser
stoffsuperoxydes zweckmii../3ig in Tablettenform verwendet. (D. R. P. 281 810.) 

Besonders deutlich wurde die bedeutende Giftwirkung der Kupfersalze gelegentlich eines Ver
suches, der zur Algenabtotung unternommen wurde. Nach Zusatz von 1 TI. Kupfervitriol 
auf 2 Mill. TI. Wasser eines mit griinem Schaum bedeckten Teiches verschwanden die Algen nach 
90 Stunden, und das Wasser erwies sich vollig kupferfrei. Wesentlich gro.l3er mu.13 die Konzentration 
der KupfersalzlOsung sein, um pathogene Keirne zu tOten, so da.13 man nur eine 1 proz. Kupfer
vitriollOsung als wirkliche DesinfektionslOsung betrachten kann, wenn es sich darum ha.ndelt, 
Typhus oder ii.hnliche Keirne zu vernichten. Andererseits geniigt 24stiindiges Aufbewahren von 
verseuchtem Wasser in Kupferkannen, um es vollig zu entkeirnen. (Paplerztg. 1906. 167.) -
Vgl. [611]. 

1m Gegensatz zu dieser Anschauung kommen W. Clark und M. Gage zu dem Schlu.l3, daJ3 der 
Erfolg beirn Aufbewahren infizierten Wassers in kupfernen Kannen zweifelhaft ist oder zum min
desten lange Zeit auf sich warten lii..I3t, und iiberdies metallisches Kupfer kaum eine gro.l3ere keim
totende Kraft besitzt als andere Metalle. Es soil irn Gegenteil eine sehr verdiinnte LOsung von 
Kupfersulfat in Einzelfii.llen eine entschieden krii.ftigende Wirkung auf die bakterielle Tii.tig
keit besitzen und eine schnelle Vermehrung der Keirne bewirken, wii.hrend das umgekehrte Ver
Mltnis eintreten wiirde, wenn man das Wasser die gleiche Zeit ohne jede Behandlung stehenlie.l3e. 

Von der enormen Wirksamkeit der Kupfersalze zeugt iibrigens die Tat-sache, da.13 1 g metalli
Bches Kupfer als Kupfersulfat in 16000 t Wasser noch katalytische Wirkungen ii.uJ3ert. (R. Luther, 
Zeltschr. f. angew. Chem. 1906, 2060.) 

Silberfl uorid zerstort irn Verhii.ltnis von 1 : 0,5 Mill. simtliche Keime des Trinkwassers, 
mit Ausnahme der Milzbrandsporen, die ebenfalls betrii.chtlich vermindert werden, wii.hrend der
Belbe Effekt mit Silbernitrat auch in einer Verdiinnung 1: 200000 noch nicht vollip: erreicht wird. 
Das Verfahren erfordert keinerlei Apparate, verindert die Zw:ammensetzung des Wassers kaum 
und ist physiologisch unbedenklich. (E. Paterno und N. Clngolanl, Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 
1807, 1621 und 1908, 1800.) 

. 'Ober die hervorragend antiseptischen Wirkungen, die ein in verseuchtes Wasser eingebii.ngter 
Sllberdraht entwickelt, siebe P. Saxl, Das Wasser 1917, 886. 

45· 
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Auf eigenartige Weise erhiUt man ein Desinfektionsmittel, das sich zur Trinkwasserdesinfek
tion, zum Haltbarmachen von Lebensmitteln und fiir die Arzneibehandlung eignet, dadurch, daB 
man Stoffe von gro13er Oberflii.chenentwicklung (Tierkohle, Seesand, Glaspulver) vor unmittel
barer Beriihrung bewahrt, einigtJ Zeit nabe stark ~eimtotend wirkenden, in dUnner HillIe befind
lichen Metallsalzen wie Silbernitrat, Sublimat oder Calomellagert. (D. R. P. 816 010.) - S. a. [668]. 

618. Chlorkalk, Chlorkalkpriiparate. 
Das Verfahren der Sterilisierung des Trinkwassers mit Chlorkalk wurde von Traube 1894 

vorgeschlagen und in Zeitscbr. f. Hygiene 16, 149 erstmalig veroffentlicht. Vgl. A. Jensch, Chem.
Ztg. 1912, 641. 

Vber einige gegen Chlorkalk. widerstandsf8.hige Bakterien siehe das Referat in Zeitschr. f. 
angew. Chem. 28, 174-

Die desinfizierende Wirkung des Chlorkalkes beruht entsprechend den Gleichungen 
/OCl . 

Ca"OCl + H 2COa = CaCOa + 2 HOCl; 2 HOCl = 2 HCl + O2 

auf dem Freiwerden von Sauerstoff bei der Wechselwirkung von CaIciumhypoc41orit und der 
Kohlensii.ure des Wassers bei Gegenwart organischer Stoffe, die oxydiert und so unsch8.dlich ge
macht werden sollen. Auf Grund verschiedener Daten wie der LOsliehkeiten und des Gehaltes 
an aktiven Sauerstoff und ChIor stellt M. ChampioD. iibrigens die Formel des Chlorkalkes als 
Cl . Ca . OCl fest; das Pr-Odukt ist stets mit geringen Mengen Calciumchlorid verunreinigt. Am 
Oxydationsvorgang wird dadurch natiirlich nichts geandert. - Vgl. Bd. II [268]. 

Nach Angaben von Bruns arbeiten in Amerika. mehr als 5000 Wasserwerke mit Chlorgas 
oder Chlorkalk aIs Sterilisationsmittel, wii.hrend in Deutschland nur im Ruhrkohlengebiet dieses 
urspriinglich von deutscher Seite durch Traube eingefiihrte Verfahren einige Bedeutung erlangt 
hat. Einige Einzelheiten iiber die Ausfiihrung dieser Sterilisationsart finden sich in Chem.-Ztg. 
1922, 1092. 

Diese heute in gro13em Ma13stabe verwendete Methode vermag zwar nicht die Entfernung aller 
Keime zu bewirken, und besonders nicht Typhusbakterien in dem wiinschenswerten Maf3e abzu
toten, doch ist die Verminderung der Keimzahl 80 bedeutend, und auch sonst sind die Resultate 
so zufriedenstellende, da13 man den bei Anwendung wirksamer Mengen stets auftretenden Neben
geschmack mit in Kauf nehmen muS. Dieser Geschmack lii.l3t sich iibrigens durch Zusatz von 
Natriumthiosulfat nach vollendeter Sterilisierung zum grof3ten Teile beseitigen, und au13erdem 
ist diese Art der Wassersterilisation keine bleibende Betriebseinrichtung, sondern eine durch ii.u13ere 
Umstii.nde, z. B. das Auftreten von Seuchen bedingte voriibergehende Maf3nahme. (H. Bruns, 
J. f. GasbeL 66, 649.) 

Zur Reinigung von Schm utzwasser nimmt man nach D. R. P. 106817 nicht Chlorkalk 
allein, da dieser in nicht ganz frischem Zustande bei Gegenwart von Kohlensii.ure, Carbonaten 
oder Metallsalzen zu schwer zu beseitigenden Triibungen fiihrt, sondern mall setzt noch 10-20% 
Atzkalk zu, so daf3 man in der Fliissigkeit kohlensauren Kalk sowie Hydroxydule und Hydroxyde 
des Eisens oder der Tonerde erhiUt, die wegen der Gegenwart des Calciumcarbonates leicht 
filtrierbar sind. 

Bei der Entkeimung verseuchten Leitungswassers soU die durch Absitzen geklarte 
ChlorkalklOsung (1 : 100) auf das schon geklii.rte Wasser zur Einwirkung gebracht werden, also 
im Reinwasserbecken zulaufen, da die Chlorwirkung innerhalb des Filters nicht stattfindet. Das 
auf diese Weise mit 0,62 g wirksamem Chlor pro Kubikmeter Wasser innerhalb 5 Minuten von 
gefii.hrlichen Keimen befreite Elbwasser zeigte keine Geschmacksverschlechterung. Die Kosten 
des Verfahrens betrugen pro Kubikmeter Wasser 0,03 Pfennig (alte Wahrung). (Pfeiffer, J. f. 
Gasbel. 67, 1008.) 

Nach Untersuchungen von E. Barton betriigt die Abnahme der Bakterien bei Anwendung 
von Kalk und Ferrosulfat 65%, nach der Behandlung mit Calciumhypochlorit nach P/.stiindiger 
Ruhe 97,9% und nach der folgenden Filtration 99,8%. Von den gasbildenden Bakterien worden 
im ganzen 99% entfemt. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 26, 670.) 

In Notfiillen, insbesondere im Felde, kann man Oberflachenwasser zu Trinkzwecken 
keimfrei machen; wenn man ibm pro Kubikmeter 5--10 g Chlorkalk zusetzt, doch empfie~l~ es 
sich stets, wenn die VerhiUtnisse es gestatten, die FiUlung mit Aluminiumsulfat unter gleichzeltlger 
Verwendung geringer Chlorkalkmengen (1-1,5 g fiir 1 cbm) vorzunehmen, besonders wenn eS 
mCigIich ist das Wasser dann mittels eines Schnellfilterverfahrens zu kliiren. Zur Be8eitigu~g des 
Geschmackfehlers setzt man dem Filter oder dem Wasser wiihrend der Filtration metalhschesl 
Eisen zu und enteisnet das Filtrat. Die Einrichtung des Apparates auf einem fahrbaren Gestel 
beschreibt Haupt in Das Wasser 11, 91 und Stadteztg. 12, Nr.4. . 

Zur schnellen KIiirung von mit Chlorkalk entkeimtem Trinkwasser verwendet man em 
trockenes Gemenge von Kohlenpulver und Aluminiumsulfat, das man zur Adsorption des ~lors 
bzw. zur Ausflockung der triibenden Substanzen dem Wasser zusetzt, worauf man nach enllgen 
Minuten durch ein Tuch filtriert. (D. R. P. 296421.) 

Ein Taschenbesteck zur HersteUung von Chlorkalklosung zum Entkeimen von Trinkwasse;. 
enthaltend Chlorkalkpulver und je ein Fla.schchen mit Salzsa.ure und Thiosulfat ist in D. R. • 
808 060 beschrieben. 
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Um das z. B. mit 0,3%0 einer 30proz. ChlorkalklOsung wii.hrend 10 Minuten steriIisierte 
Wasser geruchfrei und genieJ3bar zu machen, setzt man ibm unter Umriihren 0,25--0,3% Natriurn
perborat oder Wasserstoffsuperoxyd oder andere Persalze zu. Nach einigen Minuten fiItriert 
man das genuJ3fii.hige Wasser von den ausgeschiedenen Kalksalzen ab, die bei Verwendung von 
Perboraten auch simtIiche Borsaure enthalten. (D. R. P. 260608.) 

'Ober die Wirkung des Ortizon, eines derartigen Praparates, das den zur Trinkwassersterili
sation verwendeten Ohlorkalk unschii.dlich macht und zugleich stark verschmutztes, ungenieJ3-
bares Wasser so weit verbessert. daJ3 es jeden Beigeschma.ck verIiert, siehe G. Wesenberg, Hyg. 
Rundsch. uno, Sonderdmek. 

Na.ch Riemer und Endres ist unter den neueren chemischen SteriIisationsverfahren fiir Trink· 
wasser jenes mit Desazon, einer Verbindung von Ortizon, dem Einwirkungsprodukt von 
Wasserstoffsuperoxyd auf Harnstoff und hochprozentigem Chlorkalk, den mit Kaliumpermangana.t 
und Weinsaure arbeitenden Verfahren, ebenso der Anwendung der Kata~idtabletten in jeder 
Hinsicht vorzuziehen, da das Desazon die vegetativen Bakterienformen in einem nicht allzusehr 
verschmutzten Wasser schnell und sicher abtotet und das Wasser im Geschmack nicht ungiinstig 
beeinfluJ3t. (Miinch. med. Wochenschr. 63, 212.) 

Einwandfreies Trinkwasser im Felde wird nach Zeltschr. r. Hygiene 1918, Bd. 81, 208 wie 
folgt hergestellt: Ein Gemisch von 300 mg "OsmosiI" (reine, keimfreie, amorphe Kieselsii.ure 
und 200 mg Aluminiumsulfat) werden in 1 I des zu klii.renden Wassers gut verriihrt. Nach 
I-PI. Minuten wird durch ein MoltentuchfaltenfiIter fiItriert, das FiItrat mit 50 mg Chlorkalk
Wesenberg versetzt und abermals tiichtig umgeriihrt. Nach weiteren 2 Minuten gibt man llO mg 
Natriumsulfit und zur Verdeckung des Geschmackes ein Gemisch von Citronensaure und Zucker 
oder besser Elaeosacchariurn citri. hinzu. 

619. Alkalihypochlorite. 

tlber die Behandlung des Wassers mit Hypochlorit siehe I. Race in lourn. Soc. Chem. 
Ind. 84, 81. 

Gunnings Methode, triibes Wasser fiir hausliche wie fiir gewerbliche Zwecke mit Eisenhypo
chlorit zu rejnigen, ist in Z. Ver. d. Ing. 14, 134 beschrieben. 

tlber die Wasserreinigung mit elektrolytisch hergestellter Natriumhypochloritlauge, 
die das Algenwachstum einschriinkt, gewisse organische Substanzen tierischer Herkunft auflost 
und wegen ihrer starken Wirkung, der Leichtigkeit und Billigkeit der Herstellung, ihrer Bestii.ndig
keit und einfa.chen Handhabung, im Vergleich zum Chlorkalk, eine Reihe wesentlicher Vorziige 
aufweist, siehe E. O. Rasser, Prometheus 27, 311. 

Die billige Herstellung von Hypochloritlauge zu Desinfektionszwecken mit einem Elektro
lyten, der 100 Tl. Kochsalz und 20 Tl. Magnesiumchlorid enthiiJt, ist in Genie civil 1908, 117 be
schrieben. Die FliiBsigkeit solI zum Besprengen der StraJ3en und zur Abgabe an Private dienen, 
denen man sie in Sprengwagen zufiihrt. 

Ein Apparat, der die Herstellung von 30 I einer 3,9 g Chlor im Liter enthaltenden Hypo
chloritlauge pro Stunde in einfacher Weise ermogIicht, ist von H. Liiers in Zeltschr. r. Brauwes. 
1919, 848 beschrieben. 

Die desinfizierende Wirkung der Hypochloritlauge zur WassersteriIisierung lii.J3t sich wesent
Hch steigern, wenn man chemisch reine Chloride, gewonnen aus Industriesalz, Seewasser 
oder verdiinnter Kaliendlauge als Ausgangsmaterial verwendet und das zu behandelnde Wasser 
durch SchnellfiItration mit oder ohne chemische Zuschliige von den Schwebestoffen befreit. Man 
erzielt so bei geeigneten Wii.ssern schon mit 0,5--1 g Chlor pro Kubikmeter Wasser in einer Stunde 
eine Keimverminderung, wie sie von den gebrii.uchIichen Reinigungsverfahren nicht bewirkt wird. 
Bei triiben Wii.ssern ist jedoch die Hinzufiigung von Tonerdesulfat zu der steriIisierenden Hypo
chloritlOsung notig, urn klares und farbloses Wasser zu erbalten. (R. Weldert und B. Biirger, 
I. r. Gasbel. 1917, 678.) . 

Auch F. SpUner empfiehlt fiir den Fall, als besonders reiner Geschmack des Wassers ge
wiinscht wird, die Verwendung des ebenso wirksamen An tiformins [ii9] , das in derselben 
Menge (I mg) wie Chlorkalk zugesetzt wird. 

I. Race weist darauf hin, daJ3 es bei der Sterilisation des Wassers mit Hypochloritlosung 
weniger auf lange Einwirkungsdauer, als vielmehr auf griindliche Durchmischung ankommt, 
und daJ3 etwas erhohte Temperatur die Wirkung des Hypochlorits sehr bep;iinstigt. Wichtig ist 
es auch, daJ3 die Wasserbecken mit asphaltiertem Beton ausgekleidet werden und daB man zur 
VerteiIung des Chlorkalkes Aluminiumplatten anwendet, die an Bronzewellen befestigt sind. 
(Ref. in Zeltschr. r •• ngew. Chem. 29, 204.) . 

Die Sterilisierung von Wasser kann auch mittels chlorsauerstoffhaltiger Gase bewll'kt 
~~rden, die man erhilt, wenn man ein Hypochlorit mit einer saure im Unterschull oder mit der ver
dunnten LOsung eines hydrolysierten Salzes, am besten Eisenchlorid. versetzt. In letzterem Falle er
hiiJt man gasfOrmiges Unterchlorigsaurea.nhydrid Cl.O. neben Sauerstoff, der von der katalysieren
de.n Wirkung des Eisenoxydhydrates herriihrt. Dieses chlorhaltige Anhydrid liefert bei Beriihrung 
mIt organischen, kolloidalen, organisierten oder mineralischen Stoffen zweimal mehr Sauerstoff
atome als das Chlor selbst, so daB seine desinfizierende und sterilisierende Wirkung bedeutnld 
groBer ist als jene der Chlorpripa.rate. Ein tlberschuB des Gases laJ3t sich dadurch leicht entfernen, 
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daLl man das sterilisierte Wasser durch Manganoxydul fiItriert, das man erhiiJt, wenn man 
.Mangansuperoxyd bei hoher Temperatur mit Kohle oder reduzierenden Gasen behandelt. (D. B. P. 
J!69008.) Vgl. D. B. P. 104438: Sterilisation mit ChlOl'tetroxyd. 

Rldeal empfiehlt in J. f. Gasbel. 1912, 1288 euuacher die Verwendung von Natriumhypo
chlori t. 

Zur Sterilisation und zum Reinigen von Trinkwasser tablettiert man ein Gemenge 
von Natriumpersulfat undNatriumhypochlorit im VerhaItnis Na.S.O, : NaOCl = 1 : 10 unter 
Zusatz von Calciumcarbonat oder bringt die beiden Reagenzien, dann natiirlich ohne Ka.lkzusatz, 
in zwei von Baumwolle und wasseraufsaugende Gaze umgebene Glaskugeln, die man vor dem Ge
brauch zertriimmert und sofort in das zu reinigende Wasser taucht. Es entstehen polymerisierte 
Oxysiuren des ChIors, die ihrerseits unter Erzeugung von Wasserstoffsuperoxyd und Ozon zer
fallen und schlieLllich ala Endprodukt Sauerstoff geben, der, wie bekannt, im Entstehungszustande 
stark bakterientotende Wirkung ausiibt. AuLlerdem bilden sich Kochsalz, Natriumsulfat und 
Schwefelsii.ure, welch letztere durch die in jedem Wasser vorkommenden Carbonate unschiidlich 
~emacht wird. 1m Patent ist auch eine Vorrichtung angegeben, die es ermoglicht, das Verfahren 
lIn hii.uslichen Gebrauch oder im groLlen bei AnschluLl an die Wasserleitung auszuiiben. (D. B. P. 
~70 239.) 

Nach D. R. P. 826626 setzt man dem zu reinigenden alkalisch gestellten Wasser gleichzeitig 
Permanganat und Fer..risalz zu, durchliiftet die Fliissigkeit, wenn sie griinIiche Fii.rbung an
genommen hat und fiigt ihr ein 1000iches Hypochlorit bei. Es entsteht unterchlorige Sii.ure 
durch die meta.Ilische Verunreinigungen unl6slich niedergeschlagen Und Manganate in Permanganate 
iibergefiihrt werden. 

Infizierte Cisternen konnen nach Arch. By-g. 1917, 818 mittels Natriumhypochloritlauge 
(10 mg auf 1 I Wasser), die nach wenigen Stunden durch Natriumhyposulfit neutralisiert wird, 
leicht und sicher entseucht werden. V. Ferrand empfiehlt in diesem Sterilisationsverfahren des 
Trinkwassers mit Natriumhypochlorit das Hyposulfit durch Wasserstoffsuperoxyd zu ersetzen. 
(Apoth.-Ztg. 81, 336.) 

Um mit Natriumhypochlorit behandeltes Wasser trinkbar zu machen, behandelt man es auf 
Grund der leichten Zersetzlichkeit des Hypochlorites durch schwache Sii.ure in Gegenwart von 
Kohlensii.ure mit meta.1lischem Eisen, das den freiwerdenden Sauerstoff aufnehmen soIl, und fiItriert 
dieses schwachsaure Wasser iiber Calciumoxyd-TonerdesiIicat, wobei entsprechend den Gleichungen 

2 NaOCl + H.O + CO. = Na.CO. + 2 HCl + 0.; 
o + Fe + Na.CO. + 2 HCl = FeCOa + 2 NaCl + H.O; 

2 FeCOa + 3 HaO + 0 = 2 CO. + 2 Fe(OH). oder FeCO. + HICO. = FeH.(CO.). 

die gebildete Salzsiure an die Natriumbase und die schwache Siure an die schwache SchwermetaII
base geht, bzw. die schwache Sii.ure in Freiheit bleibt und sich gleichzeitig MetaIloxyd abscheidet. 
Durch einfache Regulierung des Kohlensiurestromes leitet man die Reaktion- in der Weise, daB 
man die Eisenoxydmenge vermehrt und die Oxydulsa.1zmenge verringert. (D. R. P. 289490.) 

620. Chl()rgas. - Brom und Bromsaize. 
tJber die Sterilisation des Wassers mit Chlorgas und die Ausfiihrung der dem ChIorkalk

verfahren zum Teil iiberlegenen Methode in einer besonderen Anlage, iiber deren Ausfiihrung 
und RentabiIitit siehe W. Bach in J. f. Gasbel. 69, 118. Vgl. auch hinsichtlich der Abwasser
desinfektion mit gasformigem Chlor L. Zamkow, Zeltschr. f. angew. Chem. 29, I, 178 u. [631]. 

Das ChIorkalk- und ChIorgasverfahren-zur Trinkwassersterilisation schildert femer W. Bach 
in Wasser und Gas 6, 461. 

tJber die ChIorgassterilisation und -desinfektion von Wasser und Abwasser siehe auch Gartl· 
weDer, Gesundheltslng. 1921, 143. 

tJber Fortschritte auf dem Gebiete der Gebrauchs- und Trinkwasserreinigung im Jahre 1913 
siehe M. Schall, Das Wasser 11, 167 u. 171. 

Die neuzeitlichen Chlorgasverfahren diirften die caIorkalkmethoden bald vollig verdringen, 
da das Gas keinen unangenehmen herbsalzigen Nachgeschmack hinterlii.Bt. Auch dem Ozonver
fahren ist die Methode wegen ihrer Billigkeit iiberlegen. 

Nach L. Zamkow ist die zur Entkeimung von 100 cbm Wasser notige Menge an fiiissigem 
ChIor so gering (20-25 g), daB keine Spur eines Nebe~~hmackes auftritt. Darin besteht der 
groBte Vorzug des fiiissigen ChIors gegeniiber dem ChIor ; es ist auch dem Ozon insofern vor
zuziehen, als Bau und Betrieb der kostspieligen Ozonisierungsanlage wegfaIlt und ChIorgas- und 
Ozonwir~ annihemd dieselben sind. (Zeltsehr. f. komp. Gase 1919{20, 86.) 

Die Chlorbehandl ung des Wassers ist nur dann erfolgreich, wenn, abgesehen von v~n
kommener Durchmischung und ~eniigend langem Kontakt, nur klares Wasser verwendet ,!U'd 
und triibe, gefirbte oder an orgaruschen Stoffen reiche Wisser vorher filtriert werden. Dann wU'kt 
das ChIor aber auch in Verdiinnungen von 1 : 1 Mill. absolut keimtotend und bei einer Verdiinnung 
von 1 : 4 Mill. noch wachstumverzogernd. 

FI uBwasser soIl nach L. C. Walker, Berl. kIln. Wochenschr. 1911, 1006, zuerst fiItrier~, 
dann mit ChIor in innige Beriihrung gebracht und sodann wieder vollstindig vom ChIor befrelt 
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werden. Das Verfahren soIl sehr zuverliissig und billig sein. Das Wasser ist frei von schii.dlichen 
Keimen und von jedem Chlorgeruch oder -geschmack. 

Bei Sterilisieren von flieBendem Wasser mittels Chlorgases lOst man dieses zum Zwecke 
einer schnelleren, wirksameren und wirtschaftlicheren Verteilung zunachst in einer kleinen Menge 
flie13enden Wassers und vereinigt dieses, seinem Gehalt nach bestimmbare Chlorwasser mit der 
Hauptmenge des zu sterilisierenden Wassers. (D. R. P. 298228.) 

Eine Vorrichtung zur Sterilisation von Wasser mit Chlor ist in D. R. P. 288417 beschrieben. 
Bei jeder Art der Wasserreinigung mittels Chlors ist Grundbedingung, daB in dem gereinigten 

Wasser keine Spur Chlor zuriickbleibt. Zur Vernichtung der Chlorreste bedient man sich ver
schiedener Zusiiotze, z. B. von Wasserstoffsuperoxyd, Natriumbisulfit, Ammoniak und neuerdings 
Schwefeldioxyd. Letzteres Verfahren hat sich namentlich bei sehr verschmutzten Wiiossern be
wiiohrt. Bei Anwendung von Thiosulfat braucht man 0,87-1,58 mg des Na-Salzes fiir 1 mg des 
vorher zur Sterilisierung angewendeten Chlors. Niiohere Mitteilungen finden sich von H. 'Strunk 
in Pharm. Ztg. 69, 661. Vgl. Veron. d. MlHtiirsanitiitswes. 1914, 28. 

Zur weiteren Reinigung des mit Chlor sterilisierten Wassers filtriert man es nach halbstiindigem 
Stehen durch eine Schicht von gewaschenem und gekorntem Lignit, der auf einer Sandschicht 
mit darunterliegender Kiesschicht auf einem Siebboden liegt, und nach etwa 1/. Jahr, wenn er un
wirksam geworden ist, durch 12-24stiindiges Durchsaugen von kiiouflicher Salzsiure leicht 
wieder regeneriert werden kann. (E. P. 10706, 1910.) 

Verfahren und Vorrichtung zur Befreiung von mit Chlor steriIisiertem Wasser vom iib€r
schiissigen Chlor durch Zerstiioubung im Vakuum sind in D. R. P. 305888 beschrieben. 

Zur Entfernung des zum Keimfreimachen von Wasser und Abwasser dienenden Chlors 
behandelt man das Wasser zuerst mit iiberschiissigem Schwefeldioxydgas und leitet es dann zur 
Entfernung des SOI-iiberschusses iiber Manganperm utit, dessen Mangaru:iioureanhydrid MnaO, 
teiIweise mit SchwefeJdioxyd reagiert, so daI3 Schwefelsiioure entsteht, die mit weiterem 'Obermangan
sii.ureanhydrid Manganosulfat und Wasser bildet, wobei gleichzeitig Sauerstoff frei wird, der in 
dem keimfrei gemachten Wasser gelOst bleibt. (D. R. P. 320606.) 

Nach I. Race sind iibrigens die meisten KIagen iiber unangenehmen Geruch und Geschmack 
des mit Chlor gereinigten Wassers wegen der iiou13erst geringen zur Verwendung gelangenden 
Mengen unbegriindet und auf Suggestion oder natiirliche Ursachen (Vorhandensein von Algen usw., 
zuriickzufiihren. (Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 26, 280.) 

Nach D. R. P. 104 437 setzt man dem zu sterilisierenden Trinkwasser freies Brom zu, das 
man nach Entfernung der Keime mit Ammoniak oder einem Gemisch von schwefligsaurem und 
kohlensaurem Natron unschii.dlich macht. 

Nach Schumburg, D. med. Wochenschr. 1897, 10 geniigen 0,2 ccm einer Losung, die in 1 I ' 
Wasser 0,06 g Brom als Bromkalilosung enthiiJt (100 ccm Wasser, 20 g Bromkalium, 20 g Brom), 
urn in 5 Minuten 1 I Spreewasser zu sterilisieren. Zur Beseitigung des Broms geniigen 0,2 ccm 
9 proz. AmmoniaklOsung. 

Zur SteriIisierung von Trinkwasser wird von Kohler, Pharm. Ztg. 60, 246 vorgeschlagen, 
Bromsalztabletten ,zu verwenden, die man durch Eindampfen einer LOsung von Brom mit 
AtznatronlOsung (gibt 5 NaBr + NaBrO.), Natriumbisulfat und bicarbonathaltigem Thiosulfat 
(als Brombindemittel) herstellt. Nach dieser Behandlung des Trinkwassers mit den Bromsalz
tabletten bleiben Bromnatrium, Natriumsulfat und etwas freie Kohlensiioure in LOsung. Das 
Brom wirkt im Entstehungszustande demnach viel kriftiger als bei der Anwendung der 20proz. 
Brom-BromkaliumlOsung von Schumburg. , 

Um Wasser fiir G'enuBzwecke keimfrei zu machen, vermischt man 1001 z. B. Berliner 
Leitungswasser mit 200 g 25 proz. Salzsiioure (rein), setzt 600 g einer LOsung von 6 g Brom und 
4,5 g Bromkali in 588 g Wasser zu, riihrt 15 Minuten und fiigt schliel3lich noch ein trockenes 
Gemisch von 9,5 g Natriumsulfit, 80,5 g trockener Soda oder statt der letzteren 120 g Natrium
bicarbonat bei. (D. R. P. 272271.) Nach dem Zusatzpatent entfernt man das zum Sterilisieren 
von Gebrauchs- und GenuI3wasser (siehe auch D. R. P. 271134 im Kapitel Limonaden des IV. Ban
des) zugesetzte Brom nicht mit Natrium-, sondern mit Calciumsulfit (neutral oder sauer), 
wodurch das auch Bonet im Wasser enthaltene Calciumsulfat entsteht. 1m Gegensatz zu dem Ver
fah;en von Schumburg konnen sich, verhindert durch den Salzsiiourezusatz, nicht einzelne Bak
terlen mit einem sie der weiteren Einwirkung des Broms entziehenden Uberzug von unloslichem 
B~omeiwei~ umhiillen, ferner wirkt im vorliegenden Verfahren freies Brom auf die Keinle ein, 
wahrend sloh naoh dem genannten Verfahren das Brom mit dem Kalk des Wassers sofort zu 
Bromoalcium und unterbromigsaurem Kalk umsetzt. Auf das in vorliegendem Verfal1ren gebildete 
Chlorcalcium vermag die Bromlosung nicht einzuwirken und behii.lt we volle Wirksamkeit. 
(D. R. P. 278 969.) 

621. Wassersterilisierung durch Elektrizitit und Ozone 
Bei der elektrolytisohen Reinigung von Wasser, bei der Ozon und Wasserstoffsuper

o~yd erzeugt werden, entfernt man diese beiden Stoffe daduroh, daI3 man das Wasser naohtrii.glioh 
nlIttels Aluminiumelektroden nooh emmal elektrolysiert, wobei der freiwerdende Sauerstoff an 
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das Aluminium gOOt und so' als Oxyd gebunden wird, das man dann durch Filtration entfernt. 
(D. R. P. 78 808.) Eine fahrbare Einrichtung zur AusfUhrung des Verfahrens ist im Zus.-Pat. 
D. R. P. 79672 beschrieben. 

Zur Reinigung von Wissern beliebiger Art-,elektrolysiert man sie bei Gegenwart von unlOs
lichem, pulverfOrmigem Calci ummanganat, das im elektrischen Strom oxydierend wirkt und 
nachtraglich leicht entfernt werden kann. (D. B. P. 124988.) 

Zur Reinigung und Entkeimung des Wassers elektrolysiert man es bei Gegenwart von 
iiberschiissigem Permanganat, wodurch 'Obermangansiure als wirksame Substanz und Alkali 
frei wird; man filtriert von dem ausgeschiedenen unlOslichen Manganoxyd. (D. R. P. 168 825.) 

Ein elektrolytisches Trinkwasserreinigungsverfahren unter Benutzung von Eisenelek
troden ist in D. R. P. 108885 beschrieben. 

Zum Reinigen von Wasser oder anderen Fliissigkeiten elektrolysiert man mit Aluminium
oder aluminiumreichen Elektroden bei so geringer Spannungsdifferenz, daB keine Elektrolyse 
stattfindet und daher auch keine Zersetzung der Fliissigkeit und keine Aufliisung der Elektroden
platten eintritt. Es zeigt sich, da.13 auch bei ruhendem System die im elektrischen Felde befind
lichen Substanzen sich anhii.ufen, zusammenballen, je nach ihrem spezifischen Gewicht schwimmen 
oder zu Boden sinken und dann durch Abklii.rung oder Filtrierung um so eher entfernt werden 
konnen, als die getrennten Einzelteilchen sich auch dann nicht mehr aneinanderhiingen' konnen, 
wenn man die Fliissigkeit mit dem Niederschlag durchriihrt. (D. R. P. 278889.) 

Verfahren und Vorrichtung zur Sterilisierung, Enteisenung und Entmanganung von Wasser 
auf elektrolytischem Wege sind in D. R. P. 801986 beschrieben. Nach einer Ausfiihrungsform 
des Verfahrens liWt man nicht die Gesamtmenge des Wassers, sondern nur eine geringe Menge 
davon unter Zusatz der erforderlichen Menge von als Leiter erster Ordnung und zur Sauerstoff
aufnahme dienenden Stoffen durch den Anodenraum stromen. (D. R. P. 802228.) Nach einer 
Abinderung des Sterilisierungs-, Enteisenungs- und Entmanganungsverfahrens setzt man die 
erforderlichen Leiter erster Ordnung dem Wasser nicht stindig zo, sondern lagert sie, gegen das 
Wegschwemmen durch das stromende Wasser geschiitzt, in den Anodenraum ein. (D. R. P. 
a02227.) 

'Ober das Ozon, seine Herstellung und Verwendung ale Bleichmittel, ferner zum Entfirben 
des Elfenbeins und der StrauJ3federn, neuerdings vor aIlem zur Sterilisation des Wassers, siehe 
A. Ladenburg, Zeltlchr. f. angew. Chem. 1908, 1057. Siehe auch Bd. IV, [101]. 

Die Ozonbehandl ung des Flu.l3wassers hat wie Versuche von K. Kisskalt mit dem 
Pregelwasser bei Konigsberg ergaben, nur dann giinstigen Erfolg, wenn das Wasser mit Alaun 
vorbehandelt wird, wlihrend in einem anderen Falle nur durch Bandfilter filtriertes Wasser 
hii.ufig weniger Keime enthielt als das ozonisierte. (G. Erlweln, Das Wasser 11, 288.) 

Die Wa.ssersterilisierung durch ozonisierte Luft nach dem System Abraham und Mamler 
beschreibt F. Krall in Zeltlchr. f. angew. Chern. 1901, 57. 

Nach einem Verfahren zur Ozonisierung von Wasser unter Anwendung von Pum~n 
durch die das Ozon-Luftgemisch der Sterilisati<*lsvorrichtung zugeleitet wird, fiihrt man glelch
zeitig geringe Wa.ssermengen zo, die ausreichend sind, um die bisher nicht vermeidbar gewesene 
Oxydation der inneren Pumpenmetallteile durch die Ozonluft zo verhindern und zugleich die 
Anwendung besonderer Bchmiermittel zu vermeiden. (D. R. P. 241888.) 

Zur Wassersterilisierung mittelS Ozons bedient man sich nach einem Referat in Zeltsehr. 
r. angew. Chem. 28,888 eines einfachen in den Hals der das Wasser enthaltenden Flasche passen
den Apparates, der aus einem aus nichtleitendem Material erzeugten Rohre besteht, in dem die 
mittels einer Gumniidruckbirne eingeblasene Luft durch die Entladungen eines Induktoriums 
ozonisiert wird. Beim Umschiitteln der Fliissigkeit ist das Wasser in wenigen Sekunden sterilisiert. 

Weitere Vorrichtungen zum Sterilisieren von Wasser oder anderen Fliissigkeiten mit Ozon 
sind z. B. in D. R. P. 1884:98,170459,158270,158808, 288 442,288448,248878,295240 u. v. a. 
beschrieben. 

G. Erhreln gibt der Ozonsterilisierung des WasBers gegeniiber der Bestrahlung den Vorzug, 
weil die Methode in bereits erprobter Apparatur weniger Strom verbraucht, ferner wegen des 
stets vorhandenen 'Oberschusses an wirksamer Bubstanz auch auf gelblich gefll.rbtes oder opali
-sierendes Wasser anwendbar ist und weil sich schlie.l3lich jeder 'Obeischu.13 von Ozon lElicht nach
weisen la.l3t. (I. f. Gasbel. 1~11, 950.) 

622. mtralicht-W 8sser-(Flussigkeits-)Sterllls8tion. 
Die sterilisierende Wirkung des ultravioletten Lichtes beruht der Hauptsacbe 

nach auf der Entstehung von Wasserstoffsuperoxyd, und man kann darum a.uch W8BBer 
entkeimen, wenn man es durch Bimsstein, Asbest oder auch durch eine Metallbiirste horizontal 
hindurchfiie.l3en lii..I3t. Es scheint, da.13 bei jedem Filtri~oze.13 Oxydation stattfindet, denn 
K. Charltaehkoff fand mit Hilfe von Filtrierpapier, das mit naphthensauren Kobalt imprii.gniert 
war, da.13 aIle poriisen KiSrper bei Anwesenheit von Wasser, Wasserstoffsuperoxyd bilden und kam 
auf Grund dieser und der Beobachtung von T. 8eheJsehwlll, da.13 niLmlich der Titer einer Perman
ganatliisung sich nach der Filtration durch Asbestwolle indert, zur Aufstelhmg jener Theorie. 
(Chem.·Zig. 18, 221.) 
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Die Methode der Wasse1'8terilisation mittels ultravioletter Strahlen vereagt bei Gegenwart 
starker Triibungen, so daB sie auf Bier, Wein oder andere viele Schwebeetoffe und Kolloide ent
haltende Fliissigkeiten nicht anwendbar ist. Das IDtralicht tOtet, ohne das Wasser chemisch zu 
verandern, besondere wenn man die Quarzlampe direkt in das Medium eintaucht, die Bakterien 
augenblickIich, vernichtet Toxine jedoch nur bei sehr starker Verdiinnung und auch nur dann, 
wenn sie nicht durch eine kolloide.le Schicht von der Lampe getrennt sind. (I. Coarmont, I. f. 
Gasbel. 1911, 676.) 

Die Ausfiihrung der IDtralicht-Sterilisationsverfahren beruht in ereter Linie auf der Anord
nung der Lichtquelle und anderen Einzelheiten der Apparatkonstruktion. Es seien nur erwabnt: 

Vorrichtung zum Sterilisieren strahlendurchliissiger FliiBsigkeiten mittels ultravioletter 
Strahlen. (D. R. P. 268 216.) 

Die Sterilisierung groJ3er Wassermengen durch ultraviolette Strahlen mittels eines vom Ver
fasser, zuea.mmen mit V. Henri und A. Helbronner, konstruierten Apparates. (M. v. Reckllng
hausen in Genie clvll 68, 10.) 

Vorrichtungen zum Sterilisieren von Wasser mittels ultravioletter Strahlen. (D. R. P. 261320 
und 260841.) Vgl. E. Schneckenberg, I. f. Gasbel. 66, 432. 

Verfahren zur Behandlung von Wasser mit ultravioletten Strahlen. (D. R. P. 264 882 
und 268 686.) 

Vorrichtung zur Sterilisation von Fliissigkeiten mittels ultravioletter Strahlen. 
(D. R. P. 278868.) Vgl. D. R. P. 271144. 

Verfahren zur Sterilisation von Wasser oder anderen Fliissigkeiten mittels in einer Quarz
lampe mit gekiihlten ElektrodengefaJ3en erzeugter, ultravioletter Strahlen. (D. R. P. 271 986.) 

Vorrichtung zum Sterilisieren von Wasser und anderen Fliissigkeiten mittels ultravioletter 
Strahlen einer oberhalb der Fliissigkeit befindlichen Strahlenquelle. (D. R. P. 247803.) 

Vorrichtung, um groJ3ere schnellflieLlende Mengen von Wasser, Milch oder anderen FliiBsig
keiten der Wirkung ultravioletter Strahl en auszusetzen. (D. R. P. 298 767) • 

. Die Konstruktion einer U-fOrmigen Quecksilberdamyflampe, deren leuchtende RohrechenkeI 
von Luft umgeben sind, urn die Wirkung der Stra.hlen infolge Temperaturerhohung 1m steigern, 
ist in D. B. P. 812884 beschrieben. 

Ein Quarzlampenapparat zur IDtraviolettbestra.hlung von FliiBsigkeiten und Gasen ist in 
Chem. Apparator 8, 46 beschrieben. 

Eine AnzahI Quecksilberlampenkonstruktionen ist in D. R. P. 268686, 268 786, 269414, 
268 886, 268 818 beschrieben. Siehe auch die Abhandlung von L. Schwarz und Aumann in I. f. 
Gasbel. 66, 620. (W. Gaertner, Zeltschr. f. angew. Chem. 28, 641.) 

Das Paechsche Verfahren der Reinigung von Oberflachenwasser durch Grob- und Vorfiltra
tion, Liiftung und Durchlichtung in Kaskaden und Vberlaufen und schlieLlliche Feinfiltration 
beschreibt E. I. Kohler in I. f. Gubel. 1907, 282. 

Vber Wassereterilisationdurch ultraviolette Strahlensiehe auch A. Fischer, Ref. in Zeltschr. 
f. angew. Chem. 28, 662. Vgl. Th. Nagler, Pharm. Zentrh. 1910, 864. 

Abwasser. 
623. Literatur und zusammenfassende Arbeiten. 

Strell, M., Die Abwasserfrage in ihrer geschichtlichen Entwicklung von den iiJtesten Zeiten 
bis zur Gegenwart. Leipzig 1914. - Konig, J., Die Verunreinigung der Gew&sser, deren schad
liche Folgen nebst Mitteln zur Reinigung der Schmutzwiisser. Berlin 1887. - Konig, J., Neue 
Erfahrungen iiber die Behandlung und Beseitigung der gewerblichen Anwiisser. Berlin 1911. -
Benedict, H., Die Abw&sser der Fabriken. Stuttgart 1897. - Krohnke, 0., Vber durchlaufend 
betriebene Oxydationsverfahren bei der Abwiisserreinigung. Leipzig 1903. - Hache, Die Ab
wasserreinigung. Kattowitz 1906. - Reich, A., Reinigung und Beseitigung stadtischer und ge
werblicher Abwasser. Hannover 1907. - Tillmanns, J., Wasserreinigung und Abwisserbesei
tigung. Halle 1913. - Urbahn, K., Ermittlung der billigsten Betriebskraft fUr Fabriken, unter 
besonderer Beriicksichtigung der Abw&sserverwertung. Berlin 1912. - Th umm, K .• Abwaeser
reinigungsanlagen. ihre Leistungen und ihre Kontrolle vom chemisch-praktischen Standpunkt. 
Berlin 1914. - Haselhoff, E., Wasser und Abwiisser, ihre Zusammensetzung, Beurteilung und 
Untersuchung. Berlin 1919. - Nasch, K., Die Berliner Rieselfelder. Berlin 1916. 

Z&hlreiche Arbeiten iiber die AbwMser, ihre Verwertung und Unschadlichmachung finden 
sich in den Veroffentllchangen aus dem Gesundheltsamt aus den 90er Jahren des vorigen Jahr
hunderts. 

Siehe auch die Angaben und Tabellen iiber die Abwasserreinit;(ung Berlins und anderer groDen 
Stadte und den Betrieb der Rieselfelder in Zeltschr. r. angew. Chem. 1889, 122, ferner die aus
fiihrIiche Abhandlung iiber Abwasser von Gebek in Zeltschr. f. angew. Chem. 1898, 91. 

Die ErJ1:ebnisse der Rieselfelder Berlins als Beispiel dieser Art der Abwasserbeseitigung sind 
z. B. in Zeltsehr. r. angew. Chem. 1892, 208 zusammengestellt. 
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Hindernisse der Abwasserreinigung und der Beseitigung der FHissigkeitsmassen durch ein 
fraktioniertes Filtrationsverfahren zum Zwecke, um den Schlamm auf relativ engen Raum zu kon
zentrieren, erortert M. A. Puoch in Zeltschr. f. angew. Chem. uno, 1884. 

Ober die Reinigung stiidtischer und gewerbHcher Abwiiss~r siehe die ausfiihrliche Abhandlung 
von Th. Hofer in Zeltschr. d. Ver. d. Gas- u. Wasserfachm. Osterr. 1910, Heft 20-28. 

"Ober die Abwasserbeseitigung in der chemischen Industrie schreibt auch H. Bach in Zeltschr. 
f. angew. Chem. 1921, 661. 

Einen Beitrag zur Abwasserreinigungsfrage im Kleinbetrieb liefert Endres in Verhandl. d. 
Ver. z. Beford. d. Gew.-FleI8es In PreuDen 1917, 76. 

tJber die Verwertung der Abwasser siehe auch die Arbeit von E. Stadelmann in Gesundheltslng. 
1917, 896. 

Die Abwisserfrage wiiohrend des Krieges besprichtG. Bonne in Das Wasser 11,428 u. 444-
tJber das Abwasserreinigungsverfahren nach dem Oms - System, einem patentierten Klir

verfahren, siehe G. Baertz, Gesundheltsing. 89, 197. 
Ober moderne Abwasser-, Klir- und Reinigungsanlagen siehe Rtilch, Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl. 

99, 341. 
Ober die Zerstorung von Zement- und Betonrohren, ferner von Mauerwerk ffir Abwasser

kanile usw. und iiber zweckmil3ige Schutzmal3nahmen siehe A. Spllttgerber, Zeltschr. f. Wasser
verso '1, 46, 61 u. 63. 

624. AIIgemeines liber Abwuser, Einteilung. 
Abwisser enthalten durchschnittlich in 1000 Tl. Wasser nur 1 Tl. mineralische Bestandteile 

und 1 n. organische Stoffe, die das Keimleben einschliel3en und allein die Ursache der Notwendig
keit sind, sie reinigen zu miissen. 

Bei schnellstromenden Fliissen, wie z. B. bei der lear, reicht der EinfluC der stiidtischen 
Kanalwiiosser nicht weiter als 12 km unterhalb der Stadt, von da an sind simtliche schiidlichen 
Keime durch Selbstreinigung abgetOtet. Aus diesem Grunde und zur Verbilligung der Abwiisser
beseitigung regt daher W. Ernst an, die AbwBsser iiberall dort, wo sich Fliisse oder Seen in 
der Nihe befinden, mit deren Wasser derart zu verdiinnen, dal3 sie als vollig unschidlich in jene 
Flul31iufe entlassen werden konnen. (Fiirberztg. 28, 164.) 

Die neuesten Bestrebungen richten sich iiberhaupt fast ausschlielllich darauf, die Abwiiosser 
ohne Gefahr ffir die offentliche Gesundheit auf moglichst billige Art zu beseitigen, ohne ihre Be
standteile zu verwerten. Die Behandlung der grollen Fliissigkeitsmengen ist so kostspielig, daf3 
an eine Rentabilitit der Anlagen nicht zu denken ist, um so weniger sIs der Diingungswert 
von Kanalisationsabwissern stark iiberschitzt wird und die Extraktionskosten den Wert 
der tatsichlich vorhandenen Diingestoffe wesentlich iibersteigen. Es haben sich weder die Ver
fahren, welche die Abwisser direkt dem Ackerbauland zufiihren, noch jene, die die verwertbaren 
Stoffe durch Sieben und Absitzen gewinnen, und am wenigsten die Methoden rentiert, die mit 
teueren Chemikalien arbeiten. Dazu kommt, dall eine generelle Behandlung der Abwiisser 
unmoglich ist, da ihre Natur und Menge, die Bodenverhiltnisse, die ortliche Lage der Fabrik, 
die Wassermengen und die Stromung des Flusses usw. die entscheidende Rolle spielen. Angaben, 
die sich z. B. auf die Abwasserbeseitigung einer Gerbereifabrik beziehen, konnen ffir eine andere 
wertlos sein oder nur mit starken'Modifikationen zur Anwendung gelangen. 

Sehr wesentlich ist bei Abwissern die Frage nach ihrer organischen oder anorganischen 
Herkunft, da z. B. Kaliendlaugen die mikroskopische Flora und Fauna der Gewisser kaum be
einflussen, wiiohrend Zuckerfabrikwiio~er kurz hinter ihrer Einmiindung in den sie aufnehmenden 
Flul3 ihre vernichtende Titigkeit tierischen Organismen gegeniiber entfalten. (E. mrsch, Zeitschr. 
f. Flscherel 1~ Hert 8.) Vgl. H. HeUer, Wasser u. Gas 1922, 666. 

I. Konig unterscheidet unter den gewerblichen Abwiissern vier Gruppen, die sich in ihren 
Eigenschaften, was Reinigungsfihigkeit betrifft, verschieden verhalten, nimlich: Abwiisser mit 
hohem Gehalt an organischen stickstoffhaltigen, ferner an organischen nichtstickstoffhaltigen 
Stoffen, weiter Abwisser, die organische, und zwar direkt giftige und schiidliche Beimengungen 
organischer Natur enthalten, und schlieClich Abliioufe, in denen vorwiegend nur unorganische 
Stoffe, also BaIze, Basen und Siuren vorhanden sind, die bis auf die Salze der Schwermetalle 
sich nicht beseitigen lassen und daher auch in die Flul3liufe iibergehen. In dem Falle als giftige 
organische Stoffe, vor allem Mikroorganismen, pathogener Art vorhanden sind, mull die Desinfek
tion des betreffenden Abwassers eingeleitet werden. Die Behandlung der Abwiisser mit Chlorkalk 
oder Kupfersalzen und ihnlichen Stoffen kommt jedoch nur in Zeiten von Epidemien in Betracht 
oder dann, wenn das Wasser Genul3zwecken dienen solI. (Zeltschr. f. angew. Chem. 1910, 2181.) 

Nach L. Pearse kann man die Abwiisser am einfachsten in zwei Klassen einteilen, und zwar 
in solche. die unlosliche oder lOsliche, organische oder anorganische Stoffe, und solche, die schwim
mende Bestandteile, wie Fette, Ole u. dgl., enthalten. (Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 28, 499.) 

626. AIIgemeines liber Abw8sserbehandlung. RieseHelder, Fischteiche. 
Seit im Jahre 1901 die Versuchs- und Priifungsanstalt ffir Abwasserversorgung und 

Abwisserbeseitigung (Landesanstalt ffir Wasserhygiene) entstand, wurden aIle mit den 
Abwi'3sern in Zusammenhang stehenden Fragen so eingehend gepriift, dal3 ffir jedes einzelne 
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Verhii.ltnis ein zurn Ziele fiihrendes Verfahren angegeben werden kann und die Einrichtung 
einer Versuchsklii.ranlage heute nicht mehr erforderlich ist. Fiir Ableitung und Reinigung von 
Abw8.ssern lassen sich einheitliche Grundsii.tze nicht aufstellen, und es muLl je nach der Menge 
und Konzentration der Abwii.sser, der Wasserfiihrung und Beschaffenheit des VorHuters und der 
Verwendung seines Wassers in weiterem Verlauf von Fall zu Fall entschieden werden, welche 
Methode auf Grund der ortlichen Verhii.ltnisse anzuwenden wii.re. 

Man kann drei groLle Gruppen von Verfahren zur Abwasserreinigung unterscheiden, und 
zwar: Abfisch- (Absieb- )anlagen, Absitzanlagen und Anlagen fiir biologische 
Behandl ung. Zur volligen Reinigung der Abw8.sser nicht nur yom Schlamm, sondern auch von 
den gelosten organischen Stoffen und zur teilweisen Entfernung der Bakterien arbeitet man ent
weder mit dem natiirlichen Oxydationsverfahren der Landberieselung (Bodenfiltration) oder 
mit den eigentlichen biologischen, den kiinstlichen Oxydationsverfahren. 

In einem Sonderabdruck aus dem Ber. d. 29. Hauptvers. d. PreuS. Med.-Beamt.-Ver., BerUn, 
26. April Un3, erlii.utert Abel ausfiihrlich diese einzelnen Anlagen, betont die Schwierigkeiten der 
Entfernung des stark wasserhaltigen und sehr fii.ulnisfii.higen Schlammes, verweist auf das Kohlen
breiverfahren und betont die biologische Behandlung auf natiirlichem oder kiinstlich hergestelltem 
Boden, unter besonderen Hinweis auf die zur Abwii.sserreinigung heute noch wenig beniitzten 
Fischteiche. Die vielfach geforderte vollige Abwasserdesinfektion ist undurchfiihrbar 
und miiJ3te durch vorbeugende MaLlnahmen, etwa durch Desinfektion am Krankenbette selbst, 
erreicht werden. Zur lokalen Abwasserdesinfektion eignen sich in erster Linie das Chlor und 
sein billigster Abkommling, der Chlorkalk. 

Zu den biologischen Abwiirsserreinigungsverfahren gehoren: Die Selbstreinigung der F1iisse, 
die Landberieselung und die Behandlung in sog. Oxydationskorpern; ferner wird hinzugeziihlt 
die intermittierende Bodenfiltration, die jedoch weniger fiir gewerbliche als vor allem fiir stark 
verdiinnte hiusliche Abwii.sser Anwendung findet. Das Prinzip der biologischen Reinigungs
verfahren ist die Spaltung der organischen Stoffe durch niedere Organismen, ihr Nebenzweck 
die Schaffung von Verbindungen, die als Diingemittel dienen konnen. AuJJer diesen Verfahren, 
bei denen die vorherige Entfernung der schwebenden Stoffe, die den biologischen Vorgang stOren 
konnten, erste Bedingung ist, kommen weiter die mechanische und die chemisch-mecha
nische Reinigung in Betracht. Die erstere wird ausgefiihrt, urn die genannten Schwebestoffe 
aus den Abw8.ssern zu entfernen, wobei man sich hii.ufig auch chemischer Fii.llungsmittel bedient, 
und so durch Behandlung der Abwii.sser mit Eisenvitriol und Kalk oder Eisenalaun und Alumi
niumsalzen oder auch mit Alkali, Torf, Braunkohlenbrei usw. den Schlamm erzeugt, der dann 
weiter alsDiingemittel Verwendungfindet. Zugleich erhii.lt man eine Fliissigkeit, die entweder 
direkt oder nachdem sie einem biologischen Reinigungsverfahren unterzogen wurde, in die F1uLl
lii.ufe abgelassen werden kann. Yom chemischen Standpunkt interessiert vor allem die Wieder
gewinnung von verwertbaren Stoffen, z. B. der Fasern aus den Abwii.ssern der Papier- und Textil
industrie, des Fettes aus jenen der Wollwii.schereien, die Abscheidung von Ferrosulfat aus den 
Abwii.ssern der Drahtziehereien, die Gewinnung von Kupfer, Zink, Nickel und anderen Schwer
nietallen aus den Ablii.ufen der Hiitten oder Metallbearbeitungsfabriken, und schlieLllich im wei
OOren Sinne auch die Ammoniakgewinnung aus Gasfabriken und Kokereien und die Aufarbeitung 
der Sulfitablauge (Bd. n [101]). (Vgl. I. Konig, Zeltschr. f. angew. Chem. 1910, 2179.) Yom 
Standpunkt dieser chemischen SeiOO der Abwasserbehandlung ist auch der vorliegende Abschnitt 
behandelt. 

"Ober Abwii.sserreinigung und ihre Verwendung fiir die Landwirtschaft, besonders die Ver
arbeitung auf Rieselfeldern, siehe A. Munz und E. Laine, Ref. in Zeltschr. f. angew. Chem. 26, 739. 
(Bd.IV [2131). Siehe ferner die Zahlenangaben iiber die Reinigung stidtischer Abwii.sser durch 
Landberieselung und nach dem biologischen Verfahren von I. Konig, Zeltschr. f. angew. Chem. 
20,2009. 

Nach I. Konlgund H. Lacournimmtdie Reinigungstidtischer AbW8sserauf Rieselfeldern 
unter allen Anlagen unbedingt die erste Stelle ein, do. auf diese Weise auch geringwertiger Boden 
landwirtschaftlich geniigend ausgeniitzt wird und eine weitgehende Reinigung der stidtischen 
Abwii.sser erzielt wird. Die anderen biologischen Verfahren, ohne Ausnutzung der Abwasserdung
stoffe, sollten nur dann aufgenommen werden, wenn ungiinstige Bodenverhii.ltnisse die Anlage 
von Rieselfeldern nicht gestatten. (Landw. lahrb. 47, 477.) 

Zur Ausfiihrung des aussichtBreichen Abwasser - Fischteichreinigungsverfahrens von Hofer 
fiihrt man das frische, noch nicht zersetzte, von 50% der ungelOsten Stoffe befreiOO Abwasser, 
das zum Teil mit 2-3 Tl. reinem Wasser vermischt ist, iiber eine groLlere Uferstrecke verteilt 
in eigens angelegte Teiche, deren GroLle fiir je 2000--3000 Einwohner 1 ha, deren Tiefe in der Mitte 
.50-70, am Rande etwa 30 cm betragen solI, und deren Anlage glatten Ablauf des Wassers und 
Trockenlegen der Teiche gestattet. Zur Beseitigung der Schwimmpflanzen werden Enten, des 
weiOOren im Teichwasser selbst Mollusken, Schlammwiirmer und Crustaceen in groBen Massen 
eingesetzt. Das auf der natiirlichen Selbstreinigungskraft des Wassers beruhende, z. B. in StraLl
!>urg schon eingefiihrte Verfahren rentiert gut, do. es eine Umsetzung organischer lii.stiger Abfii.lle 
In wertvolles FischHeisch gestattet. (W. P. Dunbar, Gesundheitslng. 39, 69.) 

Eine n8.here Beschreibung der biologischen Abwasserreinigung nach Hofer (Fischteichmethode) 
bringt E. O. Basser in Das Wasser 10, 247. VgI. H. Elchmiiller. Techn. Gemelndebl. 1921, 96 
und 106. 
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626. Gii.rung, Filter, Oxydationskorper. 
Ein Abwasserreinigungsverfahren, bewirkt durch milchsaure, dann nach dem AIkalisch

stalleD mit Atzkalk durch fa.ulige Gii.rung, 1st in D. R. P. 142460 beschrieben. 
Zur Behandlung von Abw8.ssern setzt man ihnen wii.hrend des Durchgangs durch den Reini

gungsbehaIter groi3ere Mengen He f e zu und schopft fortlaufend die durch die starke KohleIlEaure
entwicklung an die Wasseroberfliche gerissenen festen Bestandteile mechanisch abo (D. R. P. 
321809.) 

trber die Abwasserreinigung durch Ozon und die folgende Entfernung der Sinkstoffe durch 
Zusatz von Aluminiumsulfat oder anderer koagulierender Substanzen siehe W. Herdenberg, Elek
trochem. Ztg. 1909, 228. 

In D. R. P. 86 714: wird empfohlen, die Spilljauche durch Siebe von verschiedener Maschen
weite laufen zu lassen und so nicht nur die Kalkseifen und dadurch Fette, sondern auch Faser
stoffe zu gewinnen, die sich auf grobe Pappe verarbeiten lassen. Die derart von Fett und Cellu
lose befreiten Abw8.sser werden dann zur Gewinnung des Ammoniaks nach Zusatz von Atzkalk 
bei gewohnlicher Temperatur in diinner Schicht durch ein Vakuum geleitet, aus dem das ent
weichende Ammoniak in Saure aufgefangen wird. 

Ein vorwiegend mechanisches Verfahren der Abwasserklarung ist der ChemproceprozeC, der 
in seinen Einzelheiten von I. M. Neil in Metallurg. Chem. Eng. 11, 76 beschrieben ist. Die Kosten 
der Reinigung von 1 Mill. I Abwasser Bollen nur 6-8 Mark (alte Wiihrung) betragen haben. 

Zur biologischen Wasserreinigung durchsetzt man das FilterILaterial mit mineralischen 
Sauerstofftragern von Art der Manganoxyde, die Sauerstoff leicht abgeben und in Beriihrung 
mit Luft, und zwar wii.hrend der taglichen Durchliiftungszejt von 18 Stunden, wieder aufnehmen. 
(D. R. P. 117696.) 

Zur Herstellung von Fillikorpern fiir Abw8.sserreinigungs-Filterbecken versieht man nicht 
filtrierendes Kernmaterial (Glasstiicke, Quarzklein) unter Verwendung von Binderr.itteln, jedoch 
mit Vermeidung von chemischen Umsetzungen mit einem tJberzug aus wirksamem Stoff in der 
Weise, daJ.l man die Stiicke mit Teer oder ZementlOsung iiberzieht und auf diese Klebschicht 
Schlackenmehl, Carboferrit u. dgl. aufbringt. (D. R. P. 163606.) 

Ein Oxydationskorper fiir biologische Abwasserreinigung besteht aus einem gelochten, 
mehr oder weniger gefilllten Hohlkorper, dessen wirksamer Inhalt aus evtl. wit Bindemitteln 
zusammengehaltenen vulkanischen Gesteinen besteht. (D. R. P. Anm. 26607, KI. 86 c.) 

trber die S chi e fer k 0 r per behandlung fiir Abwasserfiltration siehe W. I. D1bdin, Ref. in 
Zeitschr. f. angew. Chem. 26, 604:. 

Die Konstruktion eines biologischen Filterkorpers, in dem die Keirne durch Oxydation aus 
mechanisch vorgereinigtem stiidtischem und gewerblichemAbwasser entfernt werden, ist in D. R. P. 
302 64:2 beschrieben. 

Ein Verfahren zur Reinigung nicht vorgeklarter Abwii.sser irn Gemenge mit feinkornigem 
Sand mittels eines durchgeblasenen Luftstromes ist in D. R. P. 171 4:80 beschrieben. 

6~7. Kalk, Schlacke, Asche. 
Zur Unterstiitzung der Kalkwirkung beirn Reinigen von Abwii.ssern filtriert man diese, nach

dem sie mit Kalk bis zur deutIichen AIkaIitil.t versetzt wurden, und bringt das Filtrat durch mecha
nisches Riihren oder durch Leitung iiber ein Gradirwerk mit moglichst viel Luft in Beriihrung, 
worauf man absetzen laJ.lt und die nunmehr klaren Wii.sser in die FluClaufe ablassen kann. (D. R. P. 
68662.) 

Zur Vermeidung von Kalkverlusten empfiehlt es sich, nach B. Kohlmann den Abw8ssern 
den Kalk nicht in fester Form, sondern als Kalkwasser zuzusetzen, wodurch die Menge der 
gefallten unorganischen und organischen Stoffe wesentlich vergroCert wird. (Zeltschr. r. Elektro
chem. 1899, 224:.) 

Es wurde auch vorgeschlagen, Magnesiumchloridlaugen (Kaliendlaugen) als Klarungs- und 
Sterilisationsmittel zu verwenden bzw. der Kalkrnilch zuzusetzen. Von B. Proskauer ausgefiihrte 
Untersuchungen eigaben jedoch einwandfrei, daC ein Zusatz von Magnesiumverbindungen zum 
Kalk die bakterientotende Wirkungen des letzteren stark herabmindert und daC der weitere Zu
satz von Phosphat noch ungiinatiger wirkt. Aus der Arbeit beigegebenen Tabellen geht hervor, 
wie der Kalkzusatz allein die Keirnzahl der Jauche von 20 Mill. sofort auf 9 Mill., weiter in 
10 Minuten auf 0,7 Mill., in 11/. Stunden auf 60000 und in 24 Stunden auf 1000 herabwindert 
(pro ccm), wil.hrend das Kalk-Magnesiumsalz-Phosphatgemenge nur eine Verminderung au~ 
9 bzw. 1 Mill. bzw. 500000 bzw. 120 000 hervorbringt. MagneE'iurnE'aJze aJJein zeigen seJbst bel 
Verwendung von 5% Zusatz keinerlei Wirkung auf den Keimgehalt. (Zeltschr. r. Hygiene 10, 62.) 

Nach Untersuchungen von Pfuhl ist ein Zusatz von mindestens 0,1% Kalkhydrat notig, 
um frisches Kanalwasser innerhalb l-Il/s Stunden von Choleravibrionen zu befreien, und 
auch dann gelingt die Sterilisation des AbwaBsers nur, wenn wii.hrend der ganzen Zeit geriihrt 
wird. (Zeltachr. f. Hygiene 12609.) 

Zur Abwasserreinigung solI man eine Losung von Schlacken in Salzsll.ure verwenden 
konnen, was einer Behandlung mit Eisensalzen und phosphofE'aurehaltigem Material gleichkommt. 
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Nsch Angaben von WoHf, Z. Ver. d. log. 1887, 100 ist dieses Verfahren, besonders wenn man 
ThOmaBschlacke verarbeitet, zur Bereitung von Diingemitteln sahr empfehlenswert. (E. P. 
18 760/1886.) 

Zur Gewinnung eines Abwasserfiillungsmittels kann man die ThoID8B8chlacke auch nach 
einem in D. R. P. 88 177 beschriebenen wenig aU88ichtsreichen Verfahren vorbehandeln. 

Durch FiiJIung von Abwissern mittels bssischer Alkalischmelzen, die man durch Zu
sammenschmelzen von Alkalien mit Schlacken, Phosphoriten, Zeolithen oder Manganerzen er
hrut, kann man Diingemittel herstellen, deren Wirksamkeit durch Zusatz von Atzkalk oder mit 
Atzkalk behandelter Cellulose oder von 10slichen Tonerde- und Magnesiasalzen erhoht wird. Um 
die Alkalitit der behandelten Wisser zu beseitigen, kann man sie noch mit Kohlensiure oder 
Schwefeldioxyd nachbehandeln. (D. R. P. 66 782.) 

Zur Vorklirung der Abwisser eignet sich die bei moglichst niadriger Temperatur calcinierte 
Asche des mit etwas ~ilch versetzten Abw8B8erschlammes. Die nunmehr vorgereinigten 
Abwisser werden dann mit uberschiissiger Kalkmilch von den EiweiJ3stoffen und von der Phos
phorsiure (je 2%) befreit und konnen abgelassen werden, wihrend jene Fiillung durch Gliihen 
auf Ammoniak und phosphorsiurehaltigen Atzkalk verarbeitet wird. Letzterer kann durch 
wiederholte Benutzung mit Phosphorsiure so stark angereichert werden, da13 er ein wertvolles 
Diingemittel darstellt. (D. B. P. 78486.) 

Ein Verfshren zur Klirung von Abwissern unter Verwendung der aus dem ver
brannten Abwasserschlamm durch Siuren wieder gewonnenen Fiillungsmittel ist dadurch ge
kennzaichnet, da13 zur Alkalisierung des Abwassers die aus der Bchlammasche VOl ihrer Be
handlung mit Siure durch Auslaugung gewonnene Pottasche verwendet wird, die allein oder 
mit anderer Pottasche dem Abw8B8er vor Einfiihrung neuer oder der aus dem Abwasser
schlamm gewonnenen Fiillmittel zugesetzt wird. (D. R. P. 277 702.) 

628. Kolloidton. 
Zur Behand ung von Abwissern jeder Art empfiehlt Rohland sein Kolloidtonreinigungs

verfahren, das sich ebenso giinstig und rentabel gestalten solI, wie die biologischen Reinigungs
methoden. Die zur Ausubung des Kolloidtonreinigungsverfahrens tauglichen Tone sind 
Silicate, die in Beriihrung mit Wasser leicht zerfallen und dann ebenso wie auch gewisse Talke 
(Speckstein, Steatit, Serpentin, Sepiolith oder Meerschaum) kolloide Stoffe abspalten, denen die 
Fihigkeit eigen ist, die Schwebestoffe und kolloidale Masse der Abwisser auf sich niederzuschlagen 
und zu fixieren. Diese Spaltung der Tone und Magnesiasilicate ist schon bei gewohnlicher Tempe
ratur, deutlicher noch bei 50° erkennbar an ihrer schwachen Rotfirbung, wenn man sie mit alko
holischer Phenolphthaleinlosung mischt: Die Kolloidtone sind also keineswegs fette Tone, denen 
jene Eigenschaft nicht zukommt, sondern verwitterte ProdUkte, die ffir keramische Zwecke nicht 
mehr nutzbar gemacht werden konnen. (Sellens.-Ztg. 41, 1210.) 

Die Ablehnung dieser Methode erfolgte fast einheitlich von Fachminnern, die ffir die einzelnen 
Abwasserarten kompetent sind. (Zeitschr. f. off. Chem. 1, 1.) Siehe dagegen ZeltBchr. f. angew. 
Cham.. 26, II, 608; ferner GesundheltBlng. 88, 780 u. 982; ferner Polz in Fiirberztg. 18, 896; ffir 
Papierabwi9ser Chem.-Ztg. 87, 764. Vgl. Sellens.-Ztg. 41, 1210. 

Weitere Arbeiten von P. Rohland uber die Adsorptionsfihigkeit der Kaoline und ihre Ver
wendbarkeit zur Klirung und Reinigung von Abwissern verschiedener Art aus Fabriken finden 
sich femer in Kolloldztg. 14, 196; Sellens.-Ztg. 41, 810 und Paplerfabr. 18, 861. Siehe auch ZeitBchr. 
f. off. Chem. 20, 268 u. 416; 21, 226 u. 266; speziell Firbereiabwisser Chem.-Ztg. 87, 764. Vgl. 
dagegen ZeltBchr. f. angew. Chem. 27, II, 268 u. 612. 

In einer Erwiderung auf die ungiinstige Kritik des Kolloidtonreinigungsverfahrens von Guth 
(Zeitschr. f. angew. Chem. 27, IT, 612) bringt P. Rohland, ebd. 28, IT, 68 eine Anzahl Gutachten 
von Privatpersonen und Ko~munen, die sich sehr giinstig aussprechen, und verweist nochmals auf 
die Billigkeit seines, ohne Chemikalien arbeitenden Verfahrens und auf seine Rentabilitit insofern, 
als der mit Abfallstoffen durchsetzte Kolloidton Ausgangsmaterial ffir keramische oder landwirt
schaftliche Zwecke werden kann. 

Zur Reinigung von Abwissern verwendet man ein Gemenge von wenig hochplastischem 
Rohton mit bereits in Verwitterung befindlichen Mineraltriimmern silicathaltiger Gesteine 
(8 chI uff) im OberschuJ3 und erhrut so feste, tonhaltige, nur wenig hochplastischen Ton enthaltende 
Stucke, die beirn Einbringen in Wasser leicht zerfallen und die Verunreinigungen schnell nieder
schlagen. Die trockenen Ursprungsstoffe brauchen nicht fein gemahlen zu werden. (D. R. P. 
248980.) 

Zur Reinigung von Abwissern aus Papierfabriken, Gerbereien, Schlachthofen, Woll
wischereien usw. sowie zur Entwisserung des ausgefallenen Schlammes versetzt man das zu 
reinigende Material mit einem Tonscl}.lamm, den man erhrut, wenn man unter LuftabschluJ3 
gegliihten Ton mit nur so viel verdiinnter Sli.ure behandelt, da.13 die Kieselsiure nicht ausfiillt 
und dadurch unlOslich wird. (D. B. P. 268162.) Nach dem Zusatzpatent liJ3t sich das Ver
fahren des Hauptpatentes a.uch auf schlammartige Massen, die nicht BUS Abwissern herriihren, 
also Schlempe, Treber, Scheideschlamm, Abfallfette und Ole anwenden. Man arbeitet dann in 
der Weise, dal.3 man dem Schlamm den unter Luftabschlul.3 gegliihten, mit Siure und W8B8er 
in beschrinkter Menge gewonnenen Ton zusetzt. innig mischt, dann pre13t und abschleudert. 
(D. IL P. 278607.) 
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629. Andere anorganische AbwasserkliLr- und -fiillmittel. 
'Ober die Reinigung der Abwisser aus verschiedenartigen Betrieben oder Siedlungen mittels 

Chemikalien getrimkter Torfmullfilter, verdWmter Kalkmilch und kohlensaurer Magnesia, Torf, 
Ton, Eisenschlacke und Salv-siure, Kalkpulver und Pflanzenfaserbrei, mit Chlor gesiittigte Kohle, 
einer LOsung von Bauxit und Calciumphosphat in Salv-siure, Kalk und Kieselsiure USW., siehe 
die Angaben in D. B. P. 32647, 81812, 291)64, 82696, 81864; E. P. 21)68 und 12880/1884. 

Zur Reinigung der Abwisser solI man sie zuerst mit Calciumchlorid oder Atzkalk und dann 
mit Alkaliferrit bzw. Alkaliferritaluminat behandeln, wobei das entstehende Eisenoxydhydrat 
nicht nur die organischen Verbindungen niederreiJ3en, sondern auch die Bildung von Schwefel
wasserstoff verhindern solI. Nach einem ihnlichen Verfahren wird das so behandelte Abwasser 
dann durch gepulverten Koks filtriert. (D. B. P. 87 882 und E. P. 10879/1881).) 

Siehe auch die Abwasserreinigungsverfahren mit Magnesiumchlorid oder Alaun, Kalkwasser, 
Natriumaluminat und Aluminiumsulfat, Kalk und Tonerdesalzen usw. nach E. P. 900, 1279 
und 6004/1881). Gegeniiber der Verwendung von Tonerdesulfat und Kalkmilch hat das Verfahren 
der Abwasserklii.rung mit Natriumaluminat und Aluminiumsulfat den Vorzug, daB das gereinigte 
Wasser nicht mit Gips angereichert wird. 

Nach D. B. P. 34818 konnen mit Salpetrigsii.uregas desinfizierte Abwisser mit ihrem 
hohen Gehalt an Stickstoff direkt zur Berieselung verwendet werden. 

Zur Behandlung des Abwassers und des Schlammes setzt man ibm je nach der Konzen
tration des Materiales und nach dem Grade der Anfaulung pro Kubikmeter 0,1-1 kg Chile
sal peter zu, liBt 2-4 Tage einwirken und erzielt so den Abbau der Stickstoffverbindungen, 
nor sich in der Verminderung des organischen und des Ammoniakstickstoffes ii.uBert, bis zurn 
elementaren Stickstoff. (B. Weldert, Priifungsanst. r. Wasserversorg. u. Abwisserbeselt. 18, 96.) 

Zur Klii.rung stidtischer und sonstiger stickstoffhaltiger Abwisser bewirkt man deren Fii.1lung 
mit Tonerde- oder Eisenoxydsulfat bei Gegenwart geringer Mengen von Ammoniak oder kohlen
saurem Ammon auf Grund der Beobachtung, daB jene Fii.1lung urn so besser verlii.uft, je konzen
trierter und ii.1ter, also je ammoniakreicher das Abwasser ist. Man kann das £reie Ammoniak 
auch dadurch indem Abwasser selbst erzeugen, daB man ei ne n Teil des in ibm enthaltenen Ammo
niurncarbonates mittels Atzkalkes zersetzt, dessen Menge geniigen solI, urn s.uch den Phosphor
siuregehalt der Jauche niederzuschlagen. (D. R. P. 119268.) 

Uber erfolgreiche Versuche zur Reinigung Pariser Stadtabwiiosser mit Eisenvitriol siehe 
A. und E. Bulsine, Ref. in Zeltschr. r. angew. Chern. 1898, 61)0. 

Zur Reinigung stidtischer Abwisser verwendet man den Niederschlag, den man durch Fii.1lung 
des Schmutzwassers mit Eisen- oder Alurniniumsulfat enthii.1t, nach Neutralisation der in ibm 
vorhandenen Metalloxyde mittels Schwefelsiure. Von letzterer geniigt 1% der Schlammenge, 
von dem Sulfatschlamm 2% des zu reinigenden Wassers. (D. R. P. 124874.) 

. Nach einem anderen Verfahren setzt man den Abwiiossern als Sauerstoffiibertriger auf die 
organischen Stoffe hydratisches Schwefeleisen zu, das man durch Fillung von 10 Tl. Eisen
chloriir in 800 Tl. Wasser mit 1 Tl. Schwefelnatriurn erzeugt. Bei sauer reagierenden Wii.ssern 
fiigt man iiberdies bis zur Neutralitit Kalk und dann bis zur kriftigen Alkalitii.t 25-100% des 
Kalkes an Magnesia bei, von der man auf etwa 1000 Tl. des Abwassers etwa 1 Tl. rechnet, der 
geniigt, urn durch Hervorrufung der alkalischen Reaktion die Wirkung des Schwefeleisens zu ge
wii.hrleisten. (D. B. P. 1)1) 149.) 

Auch ein Gemisch von Braunstein, Schwefelkies und Ton wurde als Fii.lIungsmittel fiir Ab
wasser vorgeschlagen. Das niedergeschlagene Sulfatgemisch sollte nach dem Trocknen durch 
Gliihen wieder in Schwefelkies iibergefiihrt werden. (lahr •• Ber. r. chem. Techn. 1886, 1044.) 

Versetzt man die Abwisser im Sinne der Gleichungen 

Ca,(PO,). + 4 SO. + 4 HIO = CaH,(PO,). + 2 CaH.(SO.).; 
Ca.(PO,). + 2 SO. + 2 H.O + X H.SO. = CaH,(PO,). + 2 CaSO. + x H.SO, 

mit einer LOsung von Phosphaten in schwefliger Siure, so erhii.1t man leicht fiItrierbare flockige 
Niederschlii.ge, die die niedergerissenen Farbstoffe und organische Korper und zugleich unlosliches 
Calciummonosulfit und aus dem sauren Phosphat unlOsliches gesii.ttigtes dreibasisches Phosphat 
enthalten, 

CaH,(PO,). + CaH.(SO,). + 3 Ca(OH). = Ca.(PO')1 + 2 Caso, + 6 HIO , 
so dal3 der Niederschlag direkt als hochwertiges Diingemittel verwendbar ist. (D. B. P. 1)1) 281.) 

Ein Verfahren zur Behandlung von Kloakenabwissern beruht auf ihrer Behandlung mit 
Schwefeldioxydgas. Es setzen sich nach diesem Verfahren 98% der Schwebestoffe in 24 Stun
den ab, und man gewinnt, wenn man aul3er Schwefeldioxyd auch noch Bisulfat zur Anwendung 
bringt, getrockneten Diingeschlamm und Fett. (G. W. Miles, Zentr.·BI. 1919, 0, 404.) 

Alle diese Verfahren sind in Anbetracht der gewaltigen ChemikaIienmengen, die fiir die 
Abwisser von Siedelungen verbraucht wurden, ginzlich unwirtschaftlich. 

630. Elektrolytische Abwisserbehandlung. 
Zur Reinigung organische Stoffe enthaltender Abwii.sser mittels elektrischen Stromes 

setzt man ihnen so viel Aluminiumsulfat als Elektrolyt zu, daU etwa. 33-25% der Kolloide zur 
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Ausfii.llung gelangen. Nur dieses Salz hat die Eigenschaft, den sog. Bruch der Sole zu verhindern, 
d. h. eine Koagulation der Kolloide hintanzuhalten, die eine weitere elektrolytische Reinigung 
unmoglich macht. (D. R. P. 294907.) 

Zur elektrolytischen Reinigung von Abwii.ssern elektrolysiert man ihren fliissigen Teil und 
auch die festen Teile nach Beimengung einer wii.hrend der Elektrolyse Sauerstoff entwickelnden 
Substanz. (A. P. 1194000.) 

Ein Abwasserreinigungsverfahren ist dadurch gekennzeichnet, da1.3 man das durch Rechen 
vorgereinigte, mit 95 g Kalk als Kalkmilch pro Kubikmeter versetzte Abwasser, in diinner Schicht 
iiber eiserne Platten leitet, die als Elektroden dienen. (.T. C. Olsen, Ref. in Zeitschr. f. angew. 
Chem. 29, 280.) 

Dieses elektrische Abwasserreinigungsverfahren, das sich in einer Versuchsanlage sehr gut be
wii.hrt hat, wird derart ausgefiihrt, da1.3 man die durch Siebe gegangenen Sielwii.sser nach Zusatz 
der erforderlichen Menge Kalkmilch durch eine Reihe hintereinander geschalteter elektrischer 
ZeIlen fiihrt, die aus einander gegeniiberstehenden Stahlplatten bestehen, wobei unter der Ein
wirkung des elektrischen Stromes Sauerstoff und Wasserstoff in Freiheit gesetzt werden, die 
ihrerseits die Bakterien tOten und die organischen Substanzen, soweit sie stickstoffhaltig sind, 
reduzieren bzw. zu Nitriten und Nitraten oxydieren. Der Kalk hilt die Masse dauernd alkalisch, 
so da1.3 sich ihr elektrischer Widerstand vermindert und von den passiv werdenden Elektroden 
nur wenig Eisen in LOsung tritt. (Creighton und Franklln, Zentr.-BI. 1919, IV, 902.) 

Das Verfahren findet sich vorgebildet in dem Proze1.3 von C. Ferni, der schon 1890 feststeIlte, 
da1.3 Abwii.sser vollig entkeimt werden, wenn man sie mit Kalk versetzt und mittels eiserner El'3k
troden und der Stromstii.rke von 0,5-1 Amp. elektrolysiert. Nach den im Archlv f. Hyg. 13, 207 
gemachten Angaben steIlt der Proze1.3 die Kombination eines physikalischen und eines chemischen 
Vorganges dar: Es bildet sich Eisenoxydhydrat, das die Schwebestoffe zurn Teil mit zu Boden 
rei1.3t, und gleichzeitig werden Ammoniak, Sauerstoff und Chlor frei, die mit den leicht oxydablen 
Stoffen in verschiedenartige Wechselwirkung treten und sie unschii.dlich machen. 

"Ober die Moglichkeit, am al gam i e r t e s A I u min i u m zur Abwasserreinigung verwenden 
EU kOlUlen, siehe E. Kohn-Abrest, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 20, 1449. 

631. Abw8sserdesinfektion. Torl- und Humusbehandlung. 
Die Desinfektion der Abwii.sser und der Abfliisse von Abwii.sserreinigungsanlagen ge

stattet nur, die Anzahl der Keime zu verringern, nicht aber aIle Keime abzutoten, doch wird 
deren moglichst durchgreifende Vernichtung in bestimmten Fallen, Z. B. bei Epidemien, not
wendig, und dann sind Kalk, Sii.uren, Kupfersulfat, Amine (Trimethylamin), Ozon, Persalze 
(Manganate und Oxyde), Chlor und, wenn man von den Kosten absieht, Wii.rme die wirksamsten 
Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zieles. In einem Referat iiber eine Arbeit von M. E. 
Roiants yom Pasteurinstitut in Paris (Zeitschr. f. angew. Chem. 27, 464) find en sich zahlenmii.l.3ige 
Angaben iiber die Wirkungsweise der einzelnen Desinfektionsmittel auf die einzelnen Krankheits
erreger, in der Originalarbeit iiberdies eine kritische Zusammenfassung der gebrii.uchlichen Mittel 
und ein Vergleich zwischen Desinfektion und Sterilisation. 

Ein Desinfektionsverfahren fiir Fabriks- und sonstige Abwii.sser mittels der in den Teerdestilla
tionsschwerOien enthaltenen wasserlOslichen Stoffe ist in D. R. P. 70078 beschrieben. 

'Ober ein Desinfektionsverfahren fiir biologisch vorgereinigte Abwii.sser durch Behandlung 
mit schwerlOslichen oligen Desinfektionsmitteln S. auch D. R. P. 1888313. 

Ein Verfahren zur Reinig~ und Desinfektion der von ihren Schwimm- und Sinkstoffen be
freiten Abwii.sser unter gleichzeltiger Gewinnung von Ammoniak ist in D. R. P. 181188 be
schrieben. 

Zur Reinigung von Abwassern verwendet man ein Gemenge von verkoktem, fein pulve
rigem Fii.kalschlamm mit 0,1% metallischem Kupfer oder Kupfersalz und vermag mit 1 kg dieses 
Mittels den Keimgehalt von 1 cbm Kanaljauche auf den hundertsten Teil zu verringern und vor 
allem alle fa.ulnisverursachenden Keime abzutOten. (D. R. P. 288294.) 

"Uber Eisen torf, der in mii,chtigen Lagem im Fichtelgebirge vorkommt, im getrockneten 
Zustande etwa. 40% Eisenvitriol enthii.lt und sich, besonders in verwitterter Form, als Fillimaterial 
fiir K10sets und Aborte hervorragend eignet, berichtet Borntrager in Braunkohlenlnd. 1908, 70. 

Bei der Desinfektion von Abfallgruben durch Torfmull ist zu beach ten, da1.3 das in ihm ent
haltene kQhlensaU1'e Ammon einen Nii.hrstoff fiir die Krankheitskeime bildet, so da1.3 der Torf 
nur dann wirksam wird, wenn man ihn mit Sii.uremengen versetzt, die geniigen, urn die vorhandenen 
und die bei der Fii.ulnis entstehenden Mengen von kohlensaurem Ammon zu zerstOren. (A. Stutzer 
und R. Burri, Zeltschr. f. Hygiene 14, 408.) 

Zur Herstellung eines wirksamen Desinfektionsmittels vermischt man Torfm ull mit dem 
gIeichen Gewichte eines staubtrockenen Gemenges von 2 TI. roher Carbolsaure und 3 Tl. bis 
zur Staubtrockne abgeloschtem Kalk. Doch kann man auch ein desinfizierendes Pulver, 
das dazu dient, Fliissigkeiten aufzusaugen, dadurch erzeugen, da1.3 man ungebrannten, ge
pulverten Kalk mit CarboIsii.ure vermengt. In diesem Falle entsteht natiirlich nur ein mecha
nisches Gemenge, wii.hrend bei ersterem Verfahren eine chemische Verbindung von Carbolsii.ure 
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und Atzkalk. gebildet wird, der man behufs feinerer V&teilung und zur Austibung saugender 
Wirkung den Torfmull zusetzt. (Techn. Rundsch. 1908, 718.) 

"S phagni tH, ein stark desinfizierend und desodorierend wirkendes Klosettfiillmaterial, 
wird nach Chem.-Ztg. Rep. uno, 462 erhalten durch Behandlung von unreifem Torf mit Eisen
oxydsalzen und SaI:l2a.ure. 

Ein Verfahren zur Reinigung von Abfallw8.ssern durch biologische Filtration mitteis Braun
kohlen- oder Torfkoksfilter ist in D. R. P. 160 362 beschrieben. 

Zur Klii.rung von Abwiiossern setzt man ihnen die zuvor mittels Alkalien aus Braunkohle oder 
Torf geWOIlIl.enen IOslichen Humusverbindungen in festem oder fliissigem Zustande zu und fiiJlt 
die gel Osten Substanien durch Kalk oder ein anderes FiiJlmittel. (D. R. P. Anto. W. 30 062, RI. 85c.) 

Zur Klii.rung von Abwiiossern versetzt man sie mit den aus den Ablaugen der Stroh- oder 
HoIzcellulose gewonnenen, durch alkalische Fliissigkeiten wieder geiOsten humusartigen Stoffen 
und fa.nt sodann mit basischen oder saueren Schwermetallsalzen oder mit Fiiollmitteln, z. B. mit 
Kalkmi1ch oder schwefelsaurer Tonerde. (D. R. P. 266 998.) 

Uber das Hoyerman-Wellensicksche Verfahren der Abwasserreinigung mittels aufgeschlos
sener Braunkohle (H umi n), die in heiJ3em Kondenswasser gelOst den Abwii.ssern zugesetzt wird, 
worauf man die Verunreinigungen mit Kalk als groben Niederschlag ausfa.ut, berichtet H. Thein 
in D. Zuckerind. 1911, 286. 

Um Abwasserschl8.1IlIIl, F8.kalien odei- Kanalisationsstoffe geruchlos zu machen und sie ge
werblicher Verwertung zuzufiihren, setzt man ihnen irn Verhii.ltnis 1 : 1 getrockneten und ge
mahlenen Seeschlick oder Nordseeschlamm zu, der Tonerde und Kieselsi.ure in feiner Verteilung 
enthiiJt und die vollige Desodorierung der genannten Stoffe bewirkt. Das Mischprodllkt stellt 
einen fertigen Streudiinger did'. (D. R. P. 249936.) 

632. Abw8sserschlammaufarbeitung. 
Der sog. aktivierte AbwasBerschlamm ist wegen seines Gehaltes an Stickstoffkorpern ein 

wertvolles Diingemittel, doch steht seiner allgemeinen Verwendung noch der hohe Wassergehalt 
(98%) irn Wage. - Vgl. W. E. Brenchley und E. H. Richards, Ref. in Chem.-Ztg. Rep. 1921,17 
u. Bd. IV, [213]. . 

Um den mittels Tonerdesalzen und Kaikes abgeschiedenen Abwasserschlamm gut filtrierbar 
zu machen, setzt man nach dem Abziehen des Wassers dem Schlamm vor der Filtration Ton. 
erdesulfat zu, dasdurch nachfolgenden Zusatz von Atzkalkneutralisiert wird. (D. R. P.117 272.) 

Es wurde auch vorgeschlagen, ein Prii.parat zuzusetzen, das man durch Behandlung von 
unter ;Luftabschlull gegliihtem Ton mit Sii.ure und wenig Wasser erhii.lt. (D. R. P. 268102.) 
V gl. D. R. P. 273 607 und 291 834-

Zur Entwiiosserung und Verwertung von Abwasserschlamm erhitzt man ihn in rohem Zustande 
unter Riihren auf mehr als 50°, so dall eine obenschwimmende fetthaltige SchIammschicht ent
steht, die man abtrennt und fiir sich verarbeitet, wiiohrend der fettarme Rtickstand getrocknet 
ein Diingemittel liefert. (D. R. P. 167 700.) 

Vgl. Verfahren zum Koagulieren von Kanalisationsschlamm durch Erhitzen nach 
vorangegangenem Absetzenlassen auf mindestens 130°. (D. R. P. 276666.) 

Uber die Verminderung des Wassergehaltes von Abwasserschlamm durch Behandlung mit 
Schwefelsii.ure und nachfolgendes Erhitzen bis auf einen Trockensubstanzgehalt von 30% nach 
einem Verfahren, dessen Kosten nur 0,25%.so hoch sind wie jene des Prellverfahrens siehe J. GroU
mann, J. Soc. Chem. Ind. 34, 188. 

Zum Entwii.ssern von Kanalschlamm erhitzt man ihn ii.hnlich wie beirn Torf-Nal3verkoWungs
verfahren (Bd. II. (1211) tiber den Siedepunkt des eingeschlossenen Wassers, kiihlt ibn dann 
auf etwa 30° ab und lii.llt 4-6 Stunden absetzen. Der Schlamm lii.l3t sich Mch dieser V cr
behandlung leicht abpressen. (D. R. P. 320 667.) 

Die ersten Angaben tiber die Verwertung des durch AbwasserkalkfiiJlung erhaltenen Schlam
mes durch Trockendestillation zur Gewinnung von Leuchtgas und Ammoniak stammen von 
J. GroUmann aus dem Jl>hre 1898. Nach D. R. P. 117 101 unterwirft man den Schlamm in Mischung 
mit Kalk, Kohle und Zinkstaub der Destillation bzw. trockenen Destillation, wobei das Zink 
die organischen fiii,:benden und riechenden Ver~indungen reduziert und zUgleich, do. es in der 
alkalischen Fliissigkeit zum Teil in LOsung geht, die Niederschlagsbildung begiinstigt. Bei der 
trockenen Destillation erhii.lt man dann neben Ammoniakwasser Leuchtgas und Teer, eine Kohle, 
die als Filtermaterial zur ergii.nzungsweisen Reinigung ausgefii.llter Abwii.sser dienen kann, und 
nach J. I. Gasbel. 64, 1113 ein Leuchtgas mit 41,7% Wasserstoff, 23,2% Methan und 14,4% 
Kohlenoxyd, gegen 50,0--56,8-11,1% des Kohlenleuchtgases. (D. R. P.117101.) 

Dber die zersetzende Destillation von Abwasserschlamtn im Gemenge mit Kalkmilch zur Ver
arbeitung auf Gas siehe D. R. P. 270 838; vgl. A. H. Fiske und R. B. Earle, Ref. in Jahr.-Ber. f. 
chem. Techn. 1913, 92. 

Die Gasgewinn ung aus Klii.rschlamm beschreibt TrautmaDD in Z. Ver. d. Ing. 19iOt 134. 

Das Prinzip einer neuartigen Abwasserreinigung ohne biologische Filter nach E. Ardern ';illd 
W. P. Lockett, das nach W. P. Dunbar moglicherweise eine erneute Umwii.lzung auf dem Gebwte 
der Abwasserreinigungeinleiten wird, besteht in derHerstellung eines wirksamen aktive" Schlam-



Wasser und Abwasser. 721 

mes, den man aus dem Abwasser seU>st gewinnt und nach der Durchliiftung dem Abwasser zu
setzt. Man durchliiftet die Abwiisser nach diesem, namentlich von Block, von Phelpt, Clark, Enge 
und Adams, Ermler und Mumford ausgearbeitetem Proze13 bis zur Entfii.rbung und Nitrifizierung 
der stickstoffhaltigen Bestandteile, dekantiert und erhiiJt einen dunkelbraunen, an Organismen 
reichen Schlamm (Aktivschlamm), der bei gleichzeitiger Beliiftung eine 4-6fache Menge Abwasser 
in 6-8 Stunden in ein Produkt zu verwandeln vermag, das den Abfliissen biologischer Korper 
vollig gleichwertig ist. Eine schnelle Reinigung des Abwassers wird iibrigens nur erzielt, wenn man 
ihm mindestens 30% seines Volwnens an aktiviertem Schlamm zusetzt. 

Wie vergleichende Versuche mit Topf- und Gartenkulturen ergeben haben, bildet der akti
vierte Schlamm ein wertvolleres Diingemittel als alle iibrigen Stickstoffdiinger, da der in ihm ent
haltene Stickstoff leicht assimilierbar ist. Niilieres iiber die Methode, iiber die Einrichtung einer 
Versuchsanlage, die zur Liiftung erforderliche Luftmenge, Verteilung der Luft, Zeitdauer der 
Reinigung usw., siehe in I. Soc. Chem. Ind. 33, 623 und 34, 937; vgl. E. Bartwow und F. W. Mohlman 
in I. Ind. Eng. Chem. 8, 16. 

Nach Untersuchungen von R. Cambier kann man Abwasserschlamm, der sein Nitrifizierungs
vermogen und die Fiiliigkeit verloren hat, Ammoniak zu fixieren, durch Zusatz von Schwefeleisen 
oder Eisenvitriol mit Schwefelammoniwn reaktivieren. (Zentr.-BL 1920, IV, 602.) 

In anderer Weise, niimlich ohne Durchliiftung, arbeitet das in Birmingham seit etwa 1910 
eingefiihrte Verfahren der Durchfaulung des durch Absetzenlassen von der Hauptmenge der 
Fliissigkeit befreiten Schlammes in eigenen Zersetzungsgefii.J3en, in denen er mit 25% schon vollig 
durchgefaulten Schlamm versetzt wird. Je nach der Jahreszeit erhiiJt man so in 3 Wochen his 
mehreren Monaten eine feste geruchlose und bequem auf die Felder fahrbare Masse von rund 90% 
Wassergehalt. (F. R. O. Shaughnessy, Zeitschr. f. angew. Chem. 1914, 429.) 

Verfahren zur Zersetzung von Abwasserschlamm in von dem Klii.rraum getrennten 
Schlammrii.wnen durch Mischen des frischen Schlammes mit faulendem Schlamm sind ferner in 
den D. R. P. Anm. I. 14 618 und 16334, ID. '86 c beschrieben. 

'Ober die gunstigen Erfahrungen, die man in der Stadt COthen in Anhalt mit einer Abwasser
reinigungsanlage gemacht hat, in der der Schlamm ohne vorherige Ausfaulung nach Ent
fernung von 50% des Wassergehaltes direkt auf Trockenbeete geleitet wird, siehe W. P. Dunbar, 
Gesundheitsing. 41, 266, 273 u. 286. 

Die Abwii.sserbehandlung durch Schleudern des mit etwas Hefe versetzten Schlammes 
{828] und folgende Trocknung durch hei13e Luft nach dem Dicksonschen Verfahren beschreibt 
E. H. Tripp in I. Soc. Chem. Indo 34, 617. 

Verfahren und Anlagen zur Behandlung von Abwasserkla.rschlamm sind ferner in D. R. P. 
306 801 und 809 612 beschrieben. 

Vber die Fettgewinn ung aus AbwasserBchlii.mmen s. [310]. 

633. Spezialabw8sser: Konserven-, Leim-, Kunstdiinger, Lederindustrie. 
In der Praxis bewii.hrte Einrichtungen zur Beseitigung der Abwii.sser in der Konserven

industrie beschreibt P. Biegler in Konservenind. 1920, 104. 
Zur Reinigung der Abwii.sser aus Leim- und Kunstdiingerfabriken behandelt man 

die Abwii.sser nach A. Batek zuerst mit Kalk und Tonerdesulfat vor und reinigt dann biologisch 
mittels des Tropfverfahrens nacho Bei nicht zu groJ3en Mengen Kalkes und seiner geniigenden 
Neutralisation durch Alwniniumsulfat arbeitet das einfache billige Verfahren befriedigend. (Chem.
Ztg. 40, 313.) 

Eine zusammenfassende Besprechung iiber die Entstehung, Zusammensetzung und Reinigung 
der Gerbereiabw8.sser bringt G. Grasser in Ledertechn. Rundsch. 13, 68. 

Uber die Beseitigung der beirn Waschen, Weichen, Enthaaren und Beizen der Hii.ute ent
stehenden Abwii.sser, ebenso wie der .Ascher, Kalk-, Lohbriih- und Gerbbriihabwiisser siehe H. Kiihl, 
Ledertechn. Rundsch. 6, 10, 73. Vgl. auch L. Meunier, Kollegium 1912, 268. 

Speziell fiir Gerbereiabwii.sser beschreibt W. Apellus die Anwendung der natiirlichen und 
kiinstlichen Oxydationsverfahren [826] in Ledertechn. Rundsch. 4, 106 u. 112. - Vgl. die An
wendung ozonisierter Luft auf Gerbereiabwiisser nach E. C. Alsop in I. Am. Leath. Chem. 
Assoc. 7, 72. 

Nach Untersuchungen von I. W. Phelam und I. H. Cohen ist der Stickstoffgehalt der 
Gerbereiabwii.sser bei weitem nicht so hoch, als man gewohnlich annimmt, so daJ3 der gefiirch
~te, starke Verlust an Hautsubstanz durchaus nicht so bedeutend ist. Immerhin empfiehlt es 
sleh, dureh Fii.llung der Abwiisser mit Eisenvitriol oder besser noch Alwniniumsulfat bei Gegen
wart von Alkali die stickstoffhaltigen Produkte auszufii.llen und zu verwerten. In einer der Anlage 
!lnd Einrichtung nach beschriebenen Station lassen sieh so ungefii.hr 60% der Stickstoffprodukte 
m marktfii.higer Form gewinnen. (Ref. in Zeitschr. r. angew. Chern. 27, 248.) 
. Die Behandlung der mit Kalk vorbehandelten Abwii.sser in gradierwerkartigen Apparaten, 
lIlE denen die Luftkohlensii.ure den iiberschiissigen Kalk ausfiiJlt, ist in D. R. P. 9278 empfohlen. 

S finden sich auch Hinweise iiber die Anwendung dieses Verfahrens auf Gerbereiabwii.sser unter 
gleichzeitiger Gewinnung der in ihnen enthaltenen wertvollen Stoffe. 

.. Zu einem sehr giinstigen Ergebnis fiihrt auch die Reinigung der Gerbereiabwiisser durch 
:ii.llung mit Kupfervitriol und folgende Filtration der Fliissigkeit zuerst durch Sehlacke und 

ann durch Sa.nd. (Metallurg. Chem. Eng. 1917, 419.) 
Lange, Chem.-techn. Vorschriften. 3. Aufl. III. Bd. 46 
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Dber die Reinigung der Gerbereiabwasser, die je nach der Arbeit Tannin, Kalk, Chrom
saure, schwefelhaltige Stoffe, Arsen und faulende organische Verunreinigungen enthalten, auf 
chemischem Wege durch Ausfiillung mit Eisen-, Aluminium- und Kalksalzen findet sich ein 
Referat tiber eine Abhandlung von E. Rolants in Zeitschr. f. angew. Chem. 27, 104. 

Nach A. Roth behandelt man Gerbereiabfiille und -abwasser in Kliirbecken und verwendet 
den abgesetzten Schlamm auf Rieselfeldern bzw. kliirt die BrUhe durch Filtration. In besonders 
hohem MaLle eignen sich die Abfalle vegetabilischer Gerbstoffe als Diingemittel. (C. C. Smoot, 
Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 28, 316.) 

Zur wirksamen Vernichtung der Milzbrandsporen in Gerbereiabwassern gentigt nach 
Entfernung der Haare, Fleisch- und Hautteile durch geeignete Siebe der Zusatz von 50 Tl. fliissi
gem Chlor auf 1 Mill. Tl. Abwasser. (Ref. in Ztschr. f. angew. Chem. 31, 88.) 

Nach P. Rohland eignet sich Chlorkalk in etwa 0,2% den Lederfabriksabwassern zuge
setzt, urn sii.mtliche Milzbrandsporen abzutOten. Den DberschuLl an freiem Chlor kann man 
dann nach dem Kolloidtonreinigungsverfahren entfernen. Der Kolloidton solI aber auch'wegen 
seines groLlen Adsorptionsvermogens gegentiber Teerfarbstoffen (Anilinblau, Malachitgriin oder 
Aurin) und wegen seiner Fii.higkeit auch andere fiirbende und besonders riechende Stoffe aufzu
nehmen, als reinigendes Mittel fiir die gewohnlich dunkelroten, stark riechenden Lederfiirberei
abwiisser dienen. Nach der Behandlung mit Kolloidton darf das Abwasser mit Eisensalzen keine 
Schwarzfiirbung mehr' geben, ein Beweis, daLl die kolloidalen Gerbstoffe der Abwasser vollig 
adsorbiert sind. Die Kosten einer derartigen Reinigungsanlage sollen sich sehr niedrig stellen. 
(Ledertechn. Rundsch. 6, 97; 7, 137 u. 209; vgl. Kolleglum 1914, 702.) 

Speziell bei Gerbereiabwassern erhielt J. Jettmar im Sinne des D. R. P. 304 040 mit einem 
Gemisch von plastischem Ton und Kalk bzw. Gips gute Resultate. (Ledertechn. Rundsch. 12,4.) 

Dber die Reinigung der Gerbereiabwasser, besonders jener aus Wei13gerbereien und Chrom
gerbereien, auch nach dem Kolloidtonreinigungsverfahren, siehe schlieLllich die Referate in Zeltschr. 
f. angew. Chem. 26, 648.) 

Zur gleichzeitigen Unsch8,dlichmachung und Verwertung der Gaswerk- und der Chrom
lederfabrikationsabwasser mischt man beide und erhii.lt so als Produkt der Fii.llung des Gas
wasserammoniaks Chromoxydhydrat in Mischung mit fein verteiltem Schwefel, der bei der 
Wiederverwendung der Chromverbindung zur Gerbung giinstig wirken solI. (D. R. P. 883 703.) 

634. Farbenindustrie-, Farberei-, Textillabriksabwasser. 
Dber die Abwasserfrage fiir die Textilindustrie siehe das Werk von G. Adam, Braunschweig 

1905. 
Die nach einem neuen Prinzip angelegte Abwasserklii.ranlage einer gro13en Farberei be

schreibt E. Schulz in Monatsschr. f. Textlllnd. 28, 110. 
Die Reinigung von Fiirbereiabwassern in einfacher, im eigenen Betriebe herstellbarer Appa

ratur (Sammelbassin, Schlammgrube und schraggestellter alter Dampfkessel) mittels Kalkmilch 
und rohem Tonerdeeisensulfat beschreibt Mackey in J. Soc. Dyers 1909, 38. 

Zahlenmii.13ige Angaben tiber das Entfiirben von FarbstofflOsungen mittels Tierkohle, die 
dann den aufgenommenen Farbstoff nicht mit heiLlem, destilliertem Wasser allein, wohl aber 
nach dessen sehr schwacher Ansauerung wieder abgibt, macht S. Culp in Fiirberztg. 1909, 78. 

In den Farbereiabwassern sind die verwendeten Hilfssubstanzen haufig schiidlicher als 
die Farbstoffe selbst, und es empfiehlt sich daher besonders dann, wenn die Abwiisser mit Ton 
nicht geniigend kliirbar sirid, ein Zusatz von Kalk und tiberdies zur rascher gehenden Entfiirbung 
die Verwendung von Kieselgur in Form einer guten Handelssorte. (G. Stein, Fiirberztg. 24, 080.) 

Nach P. J. Bogodaroff empfiehlt es sich, die Farbereiabwasser chemisch-biologisch in der 
Weise zu kliiren, da13 man die getrennt aufgefangenen sauren und alkalischen Wasser auf mecha
nischem Wege von den Fettstoffen befreit, zur gegenseitigen Einwirkung bringt und der Luft aussetzt, 
worauf man zur Entfernung der organischen Stoffe ein mit poroser haltbarer Porzellanfabrik
schlacke gefiilltes biologisches Oxydationsfilter passiert, dessen biologische Schicht man in einer meh
rere Wochendauernden Entwicklungsperiode sich entwickeln la13t. (Zeltschr. r. Farbenind.11, 161.) 

Die Kliirung der Farbereiabwasser erfolgt durch gentigende Zufuhr von Quellungsmitteln 
und gute Mischung mit dem moglichst frischen Abwasser und Absitzenlassen in besonderen Ab
setzkesseln. (Drechsler, Fiirberztg. 24, 10.) Vgl. die Gewinnung der in den Abwassern vorhandenen 
nicht fetten Stoffe, die sich auf sandhaltigem Boden als Diinger eignen, nach G. Stein, ebd. 469, 
und die Reinigung der Farbenfabriksabwasser mit Wiedergewinnung der abgesetzten Erd
farbteile in Kliirgruben, Klii.rrinnen und Absatzbecken bzw. durch Filtration tiber Koks-Kiesfilter 
nach Farbenztg. 18, 1449. 

Die Fiirbereiabwasserreinigung nach dem Braunkohlenschlackeverfahren und nach der oben 
erwahnten, ebenfalls physikalisch-chemisch-biologischen Methode von Drechsler beschreibt 
M. Strell in Das Wasser 1919, 307 If. 

Dber die Wiedergewinnung des Alkalis aus den Farbereiabkochlaugen, ihre Konzentration 
in geeigneten Apparaten, die Abscheidung der noch we iter verwendbaren Fette und stickstof.f
haltigen organischen Korper und schlie13lich die Calcination des eingedampften Rtickstandes III 
einem geeigneten Of en siehe A. Chaplet, Rev. chim. pure et appl. 14, 1)8. 

Mitteilungen tiber sein KolloidtonreiniguDp;sverfahrEln fiir Abwasser und im speziellen fiir 
Fiirbereiabwasser veroffentlicht P. Rohland in Chem.-Ztg. 87, 704 bzw. Fiirberztg. 24, 284. 
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In einem Beitrag zur Farbereiabwasserfrage weist G. Stein darauf hin, daLl das Kolloid
tonklii.rverfahreh (von Rohland) erhebliche Kosten verursacht und daLl iiberdies der Ton allein 
nur dann reinigt, wenn er durch Kalkmilch eingehilllt b7;W. durch schwefelsaure Tonerde nieder
geschlagen wird. (Fiirberztg. 24, 416.) 

Auch H. Polz kommt in Farberztg. 24,396 zu dem SchluLl, daLl die Kosten des Rohlandschen 
Verfahrens sehr hoch sind, daLl eine vollkommene Entfii.rb~ nicht zu erzielen ist, auch die Ge
riiche sich nicht Oeseitigen oder abschwii.chen lassen und diinkle Fii.rbereiabwii.sser in groLleren 
Mengen iiberhaupt nicht entfii.rbt werden. Da die groLlen Mengen abfallenden Schlammes iiber
dies sehr lii.stig sind, empfiehlt Verfasser eine Kombination des Babrowskfschen Abwasserfilters 
(Zuriickgewinnung der suspendierten Fasern) mit dem Prelbisch-Schlackenfilter (Braunkohlen
schlacke), mit dem man eine absolut wasserhelle, geruchlose und nicht roehr fa.ulnisfii.hige Fliissig
keit erhii.It. Vgl. A. Battige, Gesundheitsing. 86, 206. Siehe dagegen die Entgegnung von P. Roh
land, ebd. 24, 461. 

Nac!! Angaben von E. Jentsch in Farberztg. 1908, 1941eitet man Fii.rberei- und Textilfabri
kationsabwiiosser zu gegenseitiger Fii.llung zusammen in einen Behii.Iter, in dessen Dberlauf sie 
mit Eisenvitriol und Kalkmilch versetzt werden. In Klii.rbecken bringt man dann den Schlamm 
zum Absetzen. Dieses chemische Verfahren ist im vorliegenden FaIle den biologischen Methoden 
iiberlegen. 

Die Aufarbeitung der Abwii.sser in den Tuchfabriken beschrieb von Schwambom in Dingl. 
loum. 216, 617. Vgl. ebd. 216, 214. 

Dber die Reinigung der W 0 II was c her e i abwiiosser durch Absetzen, Filtrieren, Behandlung 
mit Saure zur Gewinnung von Fettsauren und mit Eisenoxydsulfat oder besser noch Eisenvitriol, 
weiter iiber das Eindampfen und die Reinigung anderer Abwiisser von Wii.schereien, Bleichereien 
und Druckereien siehe I. H. Garner, lourn. Dyers a. Col. 28, 63 If. Vgl. das kurze Referat iiber 
eine ausfiihrliche Arbeit von H. Stabler und G. H. Pratt in Zeitschr. f. angew. Chern. 1910, 480: 
Reinigung von Abfallstoffen der Wollwii.schereien, Baumwollbleichereien sowie der von Leim-, 
Margarine- und Diingemittelfabriken. S. a. [311] u. [326]. 

Nach D. R. P. 11112 fii.llt man die Wollwaschabwii.sser mit 'Kalkmilch unter Zusatz von 
Eisenvitriol oder Magnesiumsulfat und unterwirft den Schlamm zur Gewinnung 'von Ammoniak
wasser, einem dunkIen Fett und als Diingemittel verwertbaren Riickstii.nden der .trockenen Destil
lation. Vgl. die Behandlung dieser .Abwiiosser mit Schwefel- und Salzsii.ure nach O. P. vom 9. Sept. 
1881. 

Eine Vorrichtung zur Abscheidung von Faserteilchen aus Wollwasch- und -walkwiiossern ist 
in D. R. P. 170461 beschrieben. 

Durch Ausbau des Verfahrens nach D. R. P. 248 980 zur Reinigung stii.dtischer Abwiiosser 
mit Gemischen von hochplastischem, rohem Ton und Silicattriimmern, die bereits verwittert sind 
(Schluff), kannmandieMethode auch fiir gefii.rbte schmutzige Fabriksabwasser, besonders 
der Textilfabriken, verwenden. Man behandelt zu dem Zweck das Abwasser zuerst mit Magne
sium- oder Calciumchlorid, dann mit jenem Tongemisch und schlieLllich mit einem Gemenge dieses 
Schluffes mit Kalk oder Gips, wobei die einleitende Behandlung statt mit den reinen Salzen auch 
mit Kaliendlauge bewirkt werden kann. (D. R. P. 304040.) 

635. Papier- und Celluloselabrikationsabwiisser. 
Unter Papierfabrikations- und Celluloseabwii.ssern sind im vorliegenden Falle nicht die Ab

fallaugen der Natron- und Sulfitzellstoffindustrie zu verstehen (ihre Aufarbeitung wurde im 
II. Bande behandelt), sondern die eigentlichen Abwiisser der Papiermaschine, Celluloseentwiiosse
rung usw. Sie enthalten neben Salzen an schii.dlichen Bestandteilen vor allem feinste Fasern (je 
nach der Fangstoffeinrichtung zwischen 2 und 11 %), die sich in den Wasserlii.ufen absetzen und 
das Plankton in der Entwicklung hemmen. Auch die Fische selbst, denen durch die Plankton
verschlammung die Nahrung entzogen wird, leiden, und zwar aul3ert sich die ungiinstige Wirkung 
der Fasern besonders in der Wachstumshemmung des Fischrogens. (T. Carlson, Papierfabr. 1910, 
398, 468 u. 484.) 

Dber die Art und Aufarbeitung der Papierindustrieabw8.sser siehe die Abhandlung von 
Flckert in Gesundhelt8lng. 1920, 689. 

Dber Abwiisser aus Papier- und Pappenfabriken und deren Beseitigung, besonders mit Be
riicksichtigung der Selbstreinigung der FluLllii.ufe, siehe J. H. Vogel, Zeltscbr. f. angew. Chern. 
1906, 748; 1907, 786 und 1909, 48. 

Ein Verfahren zur direkten und selbsttii.tigen Nutzbarmachunp; der Abwiisser der Papier
maschinen in einem System eigenartig konstruierter Trichter zur Klii.rung des Abwassers und 
zur Wiedergewinnung des Fasermateriales beschreibt M. Erfurt in Papierfabr. 1907, 2812. Vgl. 
ebd. 1908, 66: Wiederverwendung des Papiermaschinenabwassers und die Gewinnung der in ihnen 
enthaltenen Faserteilchen und Fiillstoffe. 

Dber die Beseitigung und Nutzbarmachung der Abwiisser aus Zellstoff- und Papierfabriken 
schreibt ferner A. Spllttgerber, Wasser und Gas 4, 243, 268 u. 313. 

Die Reinigung von Braunholzstoffabwiiossern ist in Wochenbl. r. Papierfabr. 01, 2817 
beschrieben. 

46* 
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Zur Klarung der Papierfabrikabwasser kann man Kalk zusetzen, doch wird eine Be
schleunigung der Klarung nur bei einer ganz bestimmten Kalkmenge erreicht. In einem unter
suchten FalI.bestimmte E. Vltrebert diSSe Menge pro Liter zu 0,0026 g Kalk. (Ref. in Zeitschr. f. 
angew. Chem. 28, 86.) 

In D. R. P. 7014 ist ein Verfahren zur Reinigung von Papierfabrikationsabwissern mit Kalk 
und Kohlensii.ure beschrieben. 

Zur Regenerierung der Papierfabrikationsablaugen fiihrt man ihnen zunii.chst 
Kohlensaure zu und fant sodann die organischen Bestandteile mit den Alkaliverbindungen des 
Zinks oder Aluminiums, filtriert und behandelt die LOsung mit Kalk unter evtl. Zufiihrung von 
Sauerstoff oder Ozon. (D. R. P. 267804.) 

Zur Klii.rung alkalisch reagierender, Harzleim oder Kalkhydrat und Papierstoff enthaltender 
Abwasstlr verwendet man besser als die sonst gebrii.uchlichen Tonerdeverbmdungen Zink- oder 
Magnesi umsulfat, die dadurch, da13 sie wasserunlOsliche Neutralisationsprodukte geben, den 
schwebenden Fangstoff an sich binden und niederrei13en. (D. R. P. 809406.) 

Zur Aufarbeitung der Abw8.sser, Z. B. von Papierfabriken, impft man sie mit den ,enteprechen
den anaeroben Methan oder Wasserstoff erzeugenden B a k t e r i en, die man aus diesen Abwissern 
durch Reinzucht gewinnt, und bewirkt unter Zusatz geeigneter Nii.hrsalze bei geeigneten Tempe
raturen die Gii.rung, die zu den gewiinschten Produkten fiihrt. Das Impfmaterial mu13 jeweils 
nach der chemischen Zusammensetzung der Abwisser gewii.hlt werden. (D. R. P. 290 126.) 

In einem Referat in Chem.-Ztg. Bep. 1921, 82 ist die wirtschaftliche Verarbeitung der Ab
wasser von Strohpappefabriken auf Gas beschrieben. Da.s unter dem EinfluB der durch 
Stii.bchenbakterien verursachten Methangarung in der Menge von 21 aus II Abwasser entstehende 
Gas enthii.lt 23-30% Kohlensii.ure und 70-77% Methan und besitzt eine Verbrennungswarme 
von 7000 Cal. pro cbm. 

636. Zuckerfabriks-, Brauerei-, Brennerei-, Molkereiabw~sser. 
Zur Desinfektion der Zuckerfabrikabwii.sser unterwirft man sie durch Impfung mit hefe

artigen Organismen der Garun,g und bringt die vergorene, filtrierte, evtl. von Gasen befreite Lauge 
auf drainiertes Land. (D. R: P. 8029.) 

Die Aufarbeitung der Zuckerfabrikationswisser und Melasseschlempe nach einer Art C r a c k -
prozesses [241] durch'Eintropfen der Lauge in rotgliihende Retorten zwecks Gewinnung von Am
moniak und Methylalkohol ist in D. B. P. 16 'lot beschrieben. 

Zur Reinigung von Zuckerfabrikabwissern setzt man ihnen 0,1% phosphorsauren Kalk 
zu und fii.lIt das so erhaltene organische Koagulat zur Gewinnung von basisch phosphorsaurem 
Kalk als Diingemittel mit Atzkalk aus. (Lagrange.) 

Zur Reinigung von mit Zinkstaub in alkalischer LOsung vorbehandelten Abwissern (nament
lich der Zuckerfabriken) und anderen eiwei13haltigen FHissigkeiten schlii.gt man diese Eiwei13stoffe 
durch Zusatz von Tonerde und Eisenhydroxyd bzw. deren Phosphaten und anderen Salzen 
nieder. Die vom NiederschIag abgezogenen FHissigkeiten konnen dann klar abgelassen bzw., 
da das Verfahrenden Zuckergehalt der Losungen nicht beriihrt, weiterverarbeitet werden. (D, R. P. 
148019.) 

Statt feinpulverisierte Braunkohle zur Reinigung von Fabrikabwiiossern zu verwenden, 
wodurch sich der Mi13stand ergibt, da13 das Reinigungsmittel auf teuerem Wege wieder aus dem 
Wasser entfernt werden mu13, verwen(let man besonders zur Reinigung von Zuckerfabrik
abwii.ssern das mit Alkali aufgeschlossene Braunkohlenmaterial, also 100liche Humussub
stanzen, die in geringerer Menge als Braunkohle in Gegenwart von Kalk einen hohen Reinigungs
effekt zeigen und Z. B. aus Starkeindustrieabwissern etwa 75% der gesamten organischen Sub
stanz entfeinen. Schon nach 5--8 Minuten Einwirkungsdauer kann man das iiber dem Nieder
schlag stehende Wasser abziehen und erhalt durch Vermischung der Piilpe mit Staubkalk einen 
sehr brauchbaren Diinger. (H. Freese, D. Zuckerlnd. 1909, 818.) 

Bei der Reinigung der Zuckerfabrikabwii.sser mit Huminsubstanzen wurden im 
Vergleich zur Wirkung des zu demselben Zweck augewandten Kalkes keine besonderen Vorteile er
zielt. (K. AndrUk und V. Stanek, Zeltschr. d. Zuckerlnd. I. Bohm. 87, 288.) 

Da saure Zu·ckerfabrikabwii.sser Eisen sehr stark angreifen, empfiehlt es sich nach 
K. mrlch die Arma.turen durch Messing oder Bronze zu ersetzen, da sie der Saure gro13eren Wider
stand entgegensetzen. (Chem.-Ztg. 86, 1069.) 

Zur Reinigung der Brauereiabwii.sser bedient man sich bestimmter brauner bis schwarzer 
Tonsorten, die die Eigensdhaft besitzen, in Beriihrung mit Wasser Kolloide, Ole, Fette, Seifen, 
Starke, Dextrin, Tannin, Albumine, Casein, Farbstoffe und Geruchstoffe zu adsorbieren. Auch saure 
Wisser von Paraffinfabriken, hausliche und Papierfabrikabwisser, ebenso wie Spinnereiabwisser, 
die auBer stickstoffhaltigen Substanzen im Kubikmeter bis 800 g fette Stoffe enthielten, sollten 
sich so vollig und auch billig reinigen lassen, da 10000 kg des Tones nicht mehr als 80 MiLrk (alter 
Geldwert) kosteten und der gesattigte Reinigungston nachtriglich als Diingemittel Verwendung 
~inden kann. (Bohland, Zeltschr. f. Brauwes. 1911, 8 u. 26.) 

Kolloidaler Ton soll die zahlreichen in den Abwii.ssern der Brauereien befindlichen 
schidlich wirkenden, kolloidal gel Osten Substanzen, ebenso wie kompliziert zusammengesetzte 
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Farbstoffe des Bieres oder des Malzes, auch Teerfarbstoffe und schlielllich Ole, Maschinen
fette und Geriiche aus dem Abwasser entfernen, und dieses solI sich auf diese Weise in den ver
schiedenartigsten Betrieben kliioren lassen. P. Rohland publizierte iiber dieses Verfahren zahl
reiche Arbeiten. Siehe z. B. Zeltschr. d. ges. Brauwes. 37, 413 und die vorstehenden Kapitel. 

trber Reinigung de r Bra uerei a bwisser mit Colaci t, anscheinend kolloidaler Ton, der 
in der Menge von 200 g je 1 cbm Abwasser zugegeben wird, siehe E. Moulang, Allgem. Ztg. r. 
Blerbrau. u. MaIzfabr. 73, 67. 

Am billigsten reinigt man Brauereiabwisser auf chemischem Wege durch Kalk, beseitigt 
werden sie am zweckmii.lligsten und wirksamsten durch Landberieselung oder durch die von 
Frankland eingefiihrte intermittierende Bodenfiltration. Daneben kommen noch die biologische 
Reinigung, das Colacitverfahren, die Methode von Hoyermann-Wellensieck mittels HumusEiuren 
und schlielllich das Kolloidtonreinigungsverfahren von P. Rohland in Betracht. (A. Splittgerber, 
Das Wasser 12, 39.) 

trber Abwasserpilze und die biologische Abwasserreinigung mit Beriicksichtigung 
ihrer Anwendung in der Brauerei durch Berieselung, die interrnittierende Bodenfiltration, das 
Filll- und das Tropfverfahren siehe H. Zlkes, Allgem. Ztg. f. Bierbrau. u. MaIzfabr. 42, 136, 146 
u. 167. 

trber Stirkefabrikationsabwisser und die Resultate der Reinigungsversuche siehe die 
Angaben von H. Scbretb in Zettscbr. r. angew. Chem. 1890, 167. Vgl. I. Halml, Ref. in Zeitschr. f. 
angew. Chem. 1918, 163: Abwisser der Kartoffelstii.rkefabriken in Ungarn, ihre schidliche WiI kung 
und ihre Reinigung. 

Die Abwii.sser aus Brennereien, Brauereien und Gerbereien lassen sich chemisch durch Behand
lung mit Kalk und Tonerdesulfat nur schwer reinigen, es mull sich daher an die chemische Behand
lung unbedingt die bakteriologische Filtration der ausgefaulten Fliissigkeit anschliellen. 

Zur Verwertung von Hefewaschwasser klii.rt man es durch Zusatz von Kalk, oder man 
leitet einen kriftigen elektrischen Strom durch die Fliissigkeit, unter dessen Einflu13 sich ein Nieder
schlag von wertvollen Diingestoffen bilden soIl. (D. R. P. 60360 und 60372.) 

trber die Reinigung der meist stark verunreinigten Molkereiabwii.sser mit Kalk und Ferro
sulfat und dann biologisch evtl. in einer Zentralstation siehe E. Rolants, Ref. in Zeitscbr. I. angew. 
Chem. 1911, 1438. I 

trber die Reinigung der Molkereiabwisser siehe auch die Abhandlung von Hoyer in 
Molkereiztg. 1921, 676. . 

Die Molkereiabwisser, die zu ihrer Zersetzung vieUingere Zeit notig haben als stidtische 
Abwll.sser, konnen auch nach dem Faulverfahren gereinigt werden. (I. Ten Broeck Bowles, I. Ind. 
Eng •. Chem. 8, 400.) 

637. Erz- und Metallverarbeitungs-, KokereiabwBsser. 

In Das Wasser 18, 213 u. 228 bespricht CI. Delkeskamp die Aufarbeitung der Abwisser aus 
Beizereien, Drahtziehereien, Zinno, Zink- und Kupferhiitten, Silberfabriken, Messinggiellereien 
und ihnlicher Werke und gibt Anweisungen zur Riickgewinnung der wertvollen Bestandteile. 
VgI. Bd. I [211]. 

Zur Wiedergewinnung der Salze und zur gleichzeitigen Reinigung der A1;Iwll.sser aus Draht
ziehereien und Metallfabriken bringt man das zu filtrierende Wasser in grollen Bassins 
mit Kalkmilch zusammen, die sofortige Gerinnung der Salzlosung (Eisenhydroxydgel) herbei
fiihrt. An der Stelle nun, wo der Niederschlag iIn Kalkiiberschull zu schwinden beginnt, setzt 
man Eisenvitriol zu, und ehe das Wasser die Sandfiltererreicht, kommt Kupfersalz in die Fliissig
keit, das in Verbindung mit dem iiberschiissigen Kalk keiIntotend wirkt. Nach der Filtration ist 
so behandeltes Wasser zum Wiedergebrauch geeignet. Die Methode der Abwasserreinigung mit 
Kalk, Eisen und Kupfersalzen eignet sich auch zur Reinigung von Schlachthausabwissern. 
(SeUenfabr. 1907, 783.) 

Zur Entsiiouerung sauerer Grubenwisser empfiehit W. Salomon die schwefelsauren 
Wisser durch locker aufgeschiittete Abfallbraunkohlen rieseln zu lassen, so da13 die Schwefel
siure zu Schwefelwasserstoff reduziert wird. (Braunkohle 1917, 206.) 

In den Erzaufbereitungsabwissern lassen sich die feinsten, iIn Wasser schwebenden 
Schlammteilchen durch einen Zusatz von Alaun oder Kaliendlauge (Chlormagnesiumlauge) mit 
Erfolg niederschlagen. Statt der Kaliendlauge kann man auch mit nicht viel weniger gutem Er
folge die aus den in der Grube zum Versatz gelangenden Chlorkaliriickstinden absickernde Lauge 
verwenden. Von verdiinnten Siuren wurde mit Schwefelsiure der beste Erfol~ erzielt. Niheres, 
besonders iiber die Aufarbeitung der Bleierzabwisser, bringt I. Nikolai m Metall und Erz 
12, 186 u. 166. 

Die Pochtriiben der Bergwerke (iIn Harz) wirken durch ihren Gehalt an Spuren von Arsen 
sehr schidlich auf die umliegende Vegetation, so dall Vergiftungen der Haustiere vorkamen. 
Als Gegenroallregel wird Kalkzufuhr fiir die gefihrdet gelegenen Wiesen empfohlen, wodurch 
das Arsen wasserlOslich wird. Den Tieren wird zweckrnii.J3ig frisch gefilltes Eisenhydroxyd ver
abreicht. (P. Ehrenberg und K. Schultze, Zentralbl. f. Agrikult. u. Chem. 49, 288.) 



726 Desinfektion, Wasser (Abwasser), Vertilgung. 

Die KIaranIage fUr die S piii versatz trii be in der Ferdinandgrube bei Kattowitz beschreibt 
E. Steuer, Gluckaof 51, 340. 

Die KIarung und Reinigung der Abwasser von Hochofenwerken, Kokereien und deren Neben
betrieben beschreibt m. Delkeskamp in Das Wasser 16, 187 u. 199. 

tJber die Zusammensetzung und Beseitigung der Steinkohlengrubenabwasser siehe J. Konig, 
Zeltschr. f. angew. Chem. 1894, 389. 

Zur Reinigung von Abw8.ssern der Kokereibetriebe verwendet man Koks- oder Kohlen
filter, wobei zu gleicher Zeit 01 und Ammoniak gewonnen und das die Of en wan de angreifende 
Kochsalz aus der gewaschenen Kohle entfernt wird. (D. R. P. Anm. K. 52186, KI. 85 c.) 

Zur Verwertung der Abwii.sser der Kokereinebenproduktengewinnung verwendet man sie 
als Waschmaterial in der Kohlenwii.sche. (D. R. P. Anm. H. 58346, Kl. 1 a.) 

Die Kaliabwaser wurden im IV. Bd. aufgenommen. 

638. Leuchtgas-, ErdOl-, SprengstoHabriksabw8.sser. 
Die nach Aufa.rbeitung des Gaswassers auf Ammoniak oder Ammoniaksalze zuriickbleibende 

braune, alkalische, iibelriechende Fliissigkeit kann wegen ihres groJ3en Gehaltes an sch8,dlichen 
Schwefelverbindungen, sauren und basischen Teerbestandteilen und wegen ihrer Harte nicht 
in die FluJ31iufe abgelassen, sondern mull nach verschiedenen Verfahren einer Vorreinigung unter
zogen werden. Nach H. M. Wilson ist das biologische, von G. Fowler angegebene Verfahren 
dieser Abwasserreinigung zu teuer, und man behilft sich daher auf Zechenkokereien in einfacher 
Weise durch Aufspritzen der BrUhe auf brennende Loschhalden oder beniitzt sie zum KoksabIOschen, 
wenn man sie nicht eindampft oder in dar ganzen Anlage durch Ammoniaksulfatgewinnung 
nach dem direkten Verfahren dafUr sorgt, dall iiberhaupt nur geringe Mengen dieser Abwii.sser 
anfallen. Die bei dem direkten Verfahren, z. B. von Otto-Hllgenstock, resultierendenKondensate 
der Nachkiihlung (hinter dem Sii.ttiger) sind iiberdies durchaus ha.rmlos. (Ref. in Zeitschr. f. angew. 
Chem. 26, 98.) - Vgl. auch D. R. P. 333 703 (633J. 

Die bei den Mineralolraffinerien abfallenden Abwasser entstehen bei der Kondensation der 
verschiedenen Erdolfraktionen nach evtl. Luftkiihlung durch Wasser, ferner beim Waschen der 
chemisch mit Schwefelsii.ure bzw. Laugen gereinigten Destillate, weiter beim Betriebe der Maschinen 
und bei der Reinigung der verschiedenen Gef81le. Die wBhrend der Destillation aus dem RohOl 
abgeschiedenen wasserigen Fliissigkeiten konnen nach der Filtration direkt in die offentlichen 
WasserIa.ufe iibergeleitet werden. Oder es sind R affinationswasser, die zuerst entharzt und neutra
lisiert werden miissen, worauf sie nach Passierung einer KIar- und Filteranlage aus einem gemein
samen Sammelteich in die FluLUaufe gehen konnen. Sauere und Laugenwaschwasser bringt man 
zur gegenseitigen Neutralisation, setzt dann zur Erzielung sauerer Reaktion Abfallsaure zu, zer
setzt die Erdolseifen durch Einleiten von Dampf, schopft die Olschicht ab und entl81lt das Wasser, 
wenn es keine sichtbaren Mengen MineralOl mehr enthiiJt, mit alkalischer Reaktion in die KIiior
anlage. (M. Wielezynski, Petroleum 1910, 1237.) 

Nach E. Donath werden die am meisten verunreinigten sauren und alkalischen Waschwii,sser 
am besten durch eingeleiteten Dampf entemulgiert, so dall man das saure Unterwasser von den 
oben schwimmenden teerigen Verharzungsprodukten ablassen und mit Kalkmilch, die den Vor
teil hat, freie Fettsauren zu bizlden, neutralisieren kann. Bei der Neutralisation mit porosem 
Kalkstein ergibt sich der Vorteil, dall die abfliellenden Abwasser keinen Kalk ausscheid~~ und 
eine Sedimentation des Kalkniederschlages in der KIaranlage sich eriibrigt. (E. Donath, Osterr. 
Chem.-Ztg. 1906, 5.) 

Die Fischgifte der Erdolfabrikationsabwii.sser sind vor aHem die Grenzkohlenwasserstoffe 
C,HlI bis CaHu, die Naphthene CaH1S bis CaHn' geringe Mengen fliichtiger Sii.uren und Phenole, 
besonders aber die Naphthensauren, die schon in Verdiinnungen 1 : 50000 bis 1 : 333000 
tOdlich wirken, wahrend die Schii.dlichkeit der Kohlenwasserstoffe bis zum Siedepunkt von 120° 
erst bei den Verdiinnungen 1 : 3000 bis 1 : 5000 beginnt. Es ergibt sich aus diesen von Kupz~s 
stammenden Angaben, wie notwendig es ist, ErdOlabwii,sser von jenen Stoffen so voHstii.ndig wle 
moglich zu befreien. (Pharm. Zentrh. 43, 217.) 

tJber die Beseitigung der Abwasser aus S pre n g s t 0 ff a b r ike n und MetaIlwerken siehe 
die Angaben von H. Stooff, Chem •• Z"tg. 44, 597 u. 601. 

Nach dem Liebig-Verfahren der ChloratdarsteHung (Bd. IV [266]) enthalten die Abwasser 
300 kg CaCls in 1 cbm und nebenbei 6-8-10 kg Kaliumchlorat. Die mitgefiihrten Schlii.mme der 
Abwiisser enthalten Sand, Ton oder kohlensaueren KaIk, sind gewOhnlich frei von Hypochloriten 
und freiem Chlor. Auch die der Vorflut iiberlassenen Abwiisser miissen frei von ungebundenem 
Chlor und Hypochloriten sein, wenn man sie (am zweckmii.lligsten auf CaCI.) vera.rbeitet. 
(K. Thumm, Zeltschr. f. angew. Chem. 1922, 483.) 

639. Anhang: Kiichenabfall- und Miillverwertung. 
Koschmieder, H., Die Milllbeseitigung. Hannover 1907. 
Der AbfaH einer grollen Stadt wie Neuyork enthalt etwa 47,5% Haushaltasche, 18% Dampf

kesselasche, 18% Strallenkehricht, 6% Schutt und 10% Unrat. (E. G. Very, Ref. in Zeltschr. 
f. angew. Chem. 1908, 1801.) 



Schadlingsvertilgung. 727 

Eine Einrichtung zur Umwandlung von Abfallstoffen aus Haushaltungen in pulverfOrmige 
Diingemittel, wobei Handarbeit fast vollig vermieden wird, ist in D. R. P. 212856 beschrieben. 

Die Verwertung von KiichenabfiUlen durch Vortrocknung am Erzeugungsorte unter 
Verwendung der Abwii.rme z. B. von Zentralheizungsanlagen und die Weiterverarbeitung der auf 
diese Weise lager- und transportfahig gemachten Abfii.Ile in geeigneten Zentralen, ist in D. R. P. 
295 985 beschrieben. 

Allgemeine RichtIinien zur Beseitigung des stiidtischen MillIs und spezielle Angaben iiber die 
Verwertung der Milllprodukte bringt S. Kapff in Zeitschr. f. angew. Chern. 1905, 1160. 

Dber die Milll verbrenn ung siehe die Arbeiten von P. Wollenhaupt und B. Schapira in 
Gesundheitsing. 1917, 86 bzw. Prome'theus 1917, 472. 

Dber den Stand der Miillverbrennung und Milllverwertung irn Jahre 1915, besonders 
zur Herstellung haltbarer und saurebestandiger Kunststeine aus Milllstaub und -asche und 
Braunkohlenasche, die brikettiert und in einem Schachtofen unter Zusatz von Koks und Kalk 
gebrannt werden, siehe E. H. Steck, Feuerungstechnik 3, 281. Speziell brikettiert man z. B. die 
abgesiebten feinen AschenbestandteiIe des MillIs fiir sich und schmiIzt aus diesen Briketts reduktiv 
Un Schachtofen das Eisen nieder, wiihrend die fliissige Schlackenmasse zu Formlingen vergossen 
wird. (D. R. P. 263445.) Vgl. auch: Verarbeitung von Miill mit einem grof3en Prozentsatz 
von Braunkohlenasche auf Leichtsteine durch Bindung der bei der Verbrennung ent
stehenden Flugasche durch Zement, Kalk und Wasser. (D. R. P. 263610.) 

Zur Verwertung von Miill und Herstellung von fiIz- oder watteartigen Produkten, die als 
Warmeisoliermasse fiir Dampf- und Wasserleitungsrohre oder, iihnlich wie die Schlackenwolle, 
fiir Zwecke der Papier- und Wattefabrikation dienen konnen, zerstaubt man die beirn Nieder
schmelzen der feinenAschenbestandteiIe des MillIs sich ergebende leichtflipf3ende Silicatschmelze 
in bekannter Weisedurch einen Dampf- oder Heif3Iuftstrom. (D. R. P. 295459.) - VgI. Bd. 1[662]. 

Ein Entgasungsverfahren minderwertiger Brennstoffe, namentlich von Mii11, beschreibt 
E. Wolff in Chem.-Ztg. 1922, 1057. 

ttber den Mii11 aIs Energietrager und die restlose Mii11verwertung nach dem System "Suho" 
'Siehe die Angaben in der Zeitschr. Stadtereinigung 1921, 106 bzw. 142 u. 148. VgI. ebd. 1922, 141. 

Dber die Spiritusgewinnung aus stiidtischen Abfallen siehe auch A. P.1114017. 
Die Beseitigung und Verwertung des Hausmillles der Grof3stiidte beschreibt Behrends in 

Brennst. u. Wiirmewirtsch. 1920, 18. 
S. a. Bd. I [667] u. Bd. IV [208], [214]. 

Schiidlingsvertilgung. 

Chemikalien. 

640. Literatur und Allgemeines. - Giftbefestigung. 
Hollerung, M., Die Mittel zur Bekampfung der Pflanzenkrankheiten. Berlin 1914. -

Hellrung, M., Handbuch der chemisehen Mittel gegen Pflanzenkrankheiten. Berlin 1898. -
Andes, L. E., Die Vertilgung von Ungeziefer und Unkraut. Wien und Leipzig 1910. - Andre
sen, Die Vertilgung schiidlieher Tiere und Pflanzen. - J un g e, E., Die Geheirnmittelfrage in 
ihrer Bedeutung fiir den Pflanzenschutz (Pflanzensehiidlingsbekampfung). Wiesbaden 1912. 
- Wilhelmi, J., Die Bekampfung der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schiidlinge. 
Berlin 1921. 

In Zeitschr. f. angew. Chern. 1913, 533 findet sich eine Abhandlung von E. Molz iiber chemisehe 
Mittel zur Bekampfung von Schadlingen landwirtschaftlicher Kulturpflanzen. 

Eine zusammenfassende Arbeit iiber die Mittel zur Bekampfung der Pflanzenschiidlinge ver
offentlicht A. Kolliker in Chern.-Ztg. 1921, 460. 

Naheres iiber die Bedingungen der Schadlingsbekampfung (Demalfektion) im Vergleich zur 
Desinfektion bringt J. Wilhelmi in "Die Stiidtereinigung" 1921, 157. - VgI. [557]. 

Eine Zusammenstellung ehemischer Mittel zur Vertilgung von Pflanzensehadlingen bringt 
Daude in Blatter fUr Riibenbau 1917, 117. 

In einem in Seilens.-Ztg. 1912, 502 wiedergegebenen, von M. Schwarz verfaf3ten Flugblatt 
der Deutsehen biologischen Anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft findet sich eine grof3ere 
Zahl von Vorschriften zur Herstellung von VertiIgungsmitteln fiir tierisehe Schli.dlinge. 

Dber neue Erfahrungen auf dem Gebiete der Schli.dlingsbekli.mpfung allgemein berichtet 
Zschokke auf jenem mit giftigen Gasen A. Base in D. landw. Ges. 1921, 456 bzw. 457. 

Die chemise hen Mittel im Kampfe gegen Parasiten von Mensch, Tier und Pflanze besprach 
A. Freymuth auf der Bundertjahrf. d. Naturforsch. u. Arzte, Leipzig 1922. 

Dber Schiidlingsbekii.mpfung siehe auch die Vortriige, die fallweise in der Gesellsehaft fiir 
angewandte Entomologie in Miinchen gehalten werden. 



728 Desinfektion, Wasser (Abwa.sser), Vertilgung. 

Die Vertilgungsmittel werden angewandt gegen Parasiten des Menschen und der Ha.us
tiere, Ungeziefer des KOrpers und der Wohnung, gegen Nage- und Raubtiere und gegen pflanz
liche und tierische Lebewesen, die ~m Acker und Getreide schaden und durch deren Auftreten 
ji,hrlich ungeheure Geldwerte verlorengehen. 

Die Vertilgungsmittel miissen gut·wirken, diirfen den Kulturpflanzen, Tieren und Menschen 
nicht schaden, miissen leicht anwendbar, billig und haltbar sein. Es werden mechanische, chemische 
und neuerdings auch biologische Verfahren angewandt, z. B. Bakterienkulturen. Als chemische 
Mittel gegen niedere Pilze dienen vor allem Kupfersalze, zumeist Kupfervitriol, z. B. als Saat
gutbeize und im Weinbau gegen Peronospera. Neben dem Kupfervitriol verwendet !pan iiber
hau'pt oder dann, wenn es sich um Saatgutbeize handelt, Formaldehyd, da Kupfer oft die Keim
fiijngkeit herabsetzt. 

Schwefel und Schwefelverbindungen, z. B. Schwefelwasserstoff, -kohlenstoff oder -kalk
briihe, sind wertvoll im Weinbau gegen Pilze, z. B. Oidium, gegen allerlei Pflanzenschiidlinge und 
Wohnungsungeziefer. 

Die Produkte der Stein- und Holzkohlendestillation, z. B. die Teerole (Carbolineum), dienen 
ebenfalls a.Is wiohtige Vertilgungsmittel. 

Nicotin in Form von Tabaklauge ist ein gutes Mittel gegen Insekten, Heu- und Sauerwurm. 
Hervorhebenswert ist, daB manohe schiidliche Insekten, z. B. die Motte oder der Brotkafer, 

fortgesetzt recht erhebliche Mangen Strychnin aufzunehmen und unverandert wieder abzu
scheiden vermogen, ohne daB sie zugrunde gehen. (A. luckenack und C. Griebel, Zeitschr~ f. Unter •. 
II. Nahr.- u. GenuBro. 1910, 671.) 

Arsen als Arsenik, Schweinfurter Griin usw. totet Insekten und wird deshalb zum Einstreuen 
in Tierbalge benutzt [686] ~ neben Phosphor dient es als Ma.use- und Rattengift. 

Die Verwendung des stark giftigen Arsens und Nicotins kann Bedenken erregen, ebenso wie 
die Rii.ucherung mit Bia usa ure, die man in neuerer Zeit als aul3erst wirksames Mittel verwendet. 

Pflanzenschutz- und Parasitenvertilgungsmittel enthalten schlie13lich auch haufig Met a U
saIze des Silbers, Quecksilbers, Aluminiums usw. und fliichtige Stoffe, wie Benzin, Naphtha
lin, Anisol usw. In der praktischen Anwendung arbeitet man mit trockenen Pulvern (Insekten-, 
Staubpulver), mit fliissigen Praparaten (Bespritzen gefihrteter Pflanzen) oder mit Gasen (Blau
sa.Ole). In den beiden ersten Fii.llen mischt man die wirksamen Stoffe haufig mit klebrigen 
Substanzen, um das Haften an den befallenen Teilen zu begiinstigen. 

Zur dauernden Befestigung von Insektenvertilgungsmitteln auf Pflanzen vermischt man 
die Praparate nach F. P. 406069 mit Leim und Natriumbichromat und setzt die bestrichene 
Stelle dem Lichte aus. 

Trocken verstii.ubbare Schii.dlings- und Pilzbekii.mpfungsmittel, die auch an wachshaltigen 
Blattoberflii.chen oder Gefliigelfedern und anderen durch Fliissigkeiten nicht benetzbaren Gegen-· 
standen gut haften, erhii.lt man durch Vermischen von sehr feinem, trockenem Brtunkohlen
staub mit LOsungen oder Emulsionen bekannter Bekii.mpfungsmittel. (D. R. P. 219762.) 

Zur Erhohung der BenetzunW'fii.higkeit w8.sseriger VertilgungslOsungen setzt man ihnen 
LOsungen von Sohwefel in Pyridm zu und erhii.lt so Praparate, die sich auch fiir die veterinii.re· 
Praxis eignen. (D. R. P. 828 926.) 

Mi. Blausiiureriiucherung. 
Die Anwendung von Blausauredii.mpfen zur Ungeziefervernichtung, besonders im Kampf 

gegen die Mehlmotte, beschreiben O. Bail in Umsohau 1917, 808 und W. Frlckhlnger in Prome
theWi 1917, 740. 

Vber die Technik der Vergasung mit Cyanwasserstoff, die Ausfiihrung in einem zweistookigen 
Geba.ude, in einer ganzen Villa, in einer Miethauswohnung und in Eisenbetonbauten, auch in so 
ungiinstigen Objekten wie Zigeunerwohnungen und gepolsterten Eisenbahnwagen oder Schiffen 
siehe E. v. Skramlik bzw. M. Hahn, Hygien. Rundsoh. 1919, 78t, 818 u. 818. 

Das Blausaure-Rii.ucherungsverfahren hat sich in seiner durchgreifenden Wirkung sehr gut 
bewihrt, doch wird es sich wegen seiner au13erordentlichen Gefihrlichkeit nicht einfiihren konnen, 
da die wenigsten Laien eine Vorstellung von der Giftigkeit des CyanwaBserstoffgases besitzen 
und deshalb groBes. UnheiI angerichtet werden konnte. 

Nach einer Notiz in Chem.-Ztg. 1922, 169 la13t sich die Gefahr bei Anwendung der Blausaure 
a.ls Vertilgungsmittel dadurch bis zu einem gewissen Grad beheben, da13 man ihr starkriechende~ 
leichtfliichtige Teerole zusetzt, bei deren Feststellung durch den Geruch auch der Laie auf das 
Vorhandensein des Giftes in Raumen hingewiesen wiirde. 

Nicht nur die Gefahr fiir Personen droht bei Anwendung des Blausaure-Raucherungsver
fahrens, sondern es ist auch zu bedenken, daB die Ablaugen, die durch Absorption der Blausaure 
durch Oberflii.chenwasser entstehen, zu durchgreifendem Fischsterben fiihren konnen. Da 
ein bloJ3es EinflieJ3enlassen dieser Abw8.sser in Gruben nicht zum Ziele fiihrt bzw. Brunnen durch 
dieses Wasser vergiftet werden konnen, empfiehlt I. Wilhelmi die Wasser chemisch aufzuarbeiten, 
so da13 die Blausiure an Stoffe gebunden wird und dadurch ihre Wirkung verliert. (Hygien •. 
Rundsoh. 80, 97.) 

Es sei ferner hervorgehoben, da13 die Blausaure bei der Durchgasung von verpackten, auf
gestapelten Nahrungsmitteln zwar durch einfaches Stehenlassen dar Lebensmittel an der Luft. 
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verschwindet, in den inneren Teilen jedoch, namentlich in den Papierpackungen und Sii.cken, 
lingere Zeit zuriickgehalten wird, so da13 vor Abgabe dieses Materiales an den Konsum entspr€chend 
Vorsorge getroffen werden muLl. (I. Wille, Gesundheltslng. 43, 437.) 

Nach einer Feststellung von A. Andres und A. Miiller entwickelt sich aus auf warmem und 
trockenem Erdboden ausgegossener CyannatriumlOsung langsam aber stetig so viel BlaUEii.ure, 
daJ3 Erdfloh und Kohlblattlaus ebenso die Blatt- und Schildlii.use von Mistbeetpflanzen vollig 
vernichtet werden. Wenn man fiir trberdachung der Losung sorgt, braucht man pro Quadrat
meter Erdboden 2,5 I einer 0,5 proz. Losung, die bei einer Einwirkungedauer von 45 Minuten 
und abendlicher Behandlung mittelgro13e Pflanzen von Wei13kraut und Wirsing nicht schii.digt. 
(Zeltschr. f. angew. Entomologle 6, 872.) 

Zur Herstellung von Massen, die Cyan und Cyanwasserstoff entwickeln, stellt man einen 
patroneniihnlichen Pre13korper aus 87 Tl. Bariumnitrat und 32 Tl. Kohle her, die man in eine 
Metallhiille einfiillt. Nach dem Entziinden des Korpers streicht der nach der Umsetzung 

8 C + Ba(NOah = 5 CO + BaO + 3 C + N J 

gebildete Stickstoff und das Kohlenoxydgas iiber den gliihenden Restkorper, und es bildet sich 
C.N.-Dicyan, das an der Luft mit der bekannten purpurroten Flamme verbrennt. In abgeschlos
senen Hohlrii.umen jedoch verbrennt nur ein Teil wegen des Mangels an Sauerstoff und der andere 
ii.ul3ert die beabsichtigte Giftwirkung. Man kann auch eine Patrone aus 1 Tl. Aluminium, 2 Tl .. 
Eisenpulver, 5 Tl. Bariumnitrat und 10% des Gesamtgewichtes Ammoniumoxalat in Patronen
form bringen und erhii.lt dann nach dem Entziinden entsprechend der Gleichung 

2 Al + 2 Fe + Ba(NOa). = AllOa + 2 FeO + BaO + 2 N 
Stickstoff und aus dem Ammoniumoxalat Oxamid, die in der Hitze unter Bildung von Kohlen
oxyd, Kohlensii.ure, Ammoniak und Blausii.ure reagieren. (D. R. P. 287006.) 

Zur ErMhung der Bla.ussurewirkung um das 3-4fache erniedrigt man den Sauerstoffgeha.lt 
der Luft des auszurii.uchernden Raumes z. B. durch Holzkohlenfeuer, da erkannt wurde, daJ3 die 
Blausa.ure ebenso wie die Kohlensa.ure den Erstickungstod der Sch8.dlinge herbeifiihrt, der 
naturgemiiJ3 beschleunigt wird, wenn man die Bedingungen der natiirlichen Atmung verschlechtert. 
(C. Schlerholz, ()ster. Chem.-Ztg. 1921, 166.) 

642. Andere Biucherungspriparate. Trockenluft. 
Der Blausii.ure an Giftwirkung auf verschiedene Insekten noch etwas iiberlegen ist nach 

Untersuchungen von G. Bertrand und M. Rosenblatt das Nitrochloroform. (Zentr •• BI. 1919, 
IT, 626.) 

Ein Parasitenvertilgungsmitte1 besteht aus einer wisserigen LOsung von saurem Calci um· 
formiat, das allmihlich Ameisensii.ure abgibt, die dann irn Entstehungszustande die vierfache 
keimtotende Wirkung der gewohnlichen Ameisensiure zeigt, ohne jedoch so aggressiv zu wirken. 
(D. R. P. 821184.) 

Zur Entfernung und Totung von Ungeziefer verwendet man das nicht brennbare indifferente, 
aromatisch riechende Acetylen tetrachlorid (leicht erhaltbar nach D. R. P. 104 657) yom 
Siedepunkt 145°. (D. R. P. 168186.) 

In geschlossenen Rii.umen lassen sich Sch8.dlinge aller Art durch Ra.uchern mit Aldehyd
dimpfen vertreiben, die man in einer von einem Platinzylinder umgebenen dochtlosen Lampe 
durch flammenlose Alkoholverbrennung erzeugt. (Rlttlnghaus, Zeitschr. r. angew. Chem. 1920, 
I, 780.) 

Zur Vertilgung von Ungeziefer und zur Desinfektion verwendet man das Gasgemisch, das 
man durch Einwirkung der Elektrizitit auf Schwefeldioxyd bei Gegenwart von feuchter Luft 
erhii.lt. (D. R. P. 178701.) 

Zur Vertilgung von Schii.dlingen bedient man sich ziindholzii.hnlicher Korper, 
deren Ziindmasse aus zwei Pulvern besteht, von denen das eine aus Metallstaub und Schwefel 
geformt ist und das andere ii.hnlich zusaromengesetzt ist wie Schwarzpulver. Als Bindemittel 
dient ein organischer, beirn Verbrennen Wasserdampf und Sii.uren erzeugender Stoff. In den Brei 
werden die HOlzer ein~etaucht, worauf man trocknet und Ziindkorper erhii.lt, die sich leicht und 
~efli,hrlich transportleren lassen und die giftigen und unangenehmen Gase erst nach dem Ab
brennen entwickeln. Man verschmilzt z. B. 9 Tl. Aluminiumpulver mit 16 Tl. Schwefel, pulvert 
die erstarrte Schmelze und vermischt sie zu 3 Teilen mit 1 Teil des schwarzpulverii.hnlichen Ge
misches aus 2 Tl. Kohlenpulver, 5 Tl. Schwefel und 40 Tl. Bariumnitrat. Das Gemenge wird mit 
SchellacklOsung zu einem tunkbaren Brei verriihrt, der den Ziindkopf fiir die dicken HOlzer liefert. 
Beirn Verbrennen entst~hen Aluminiumsulfid, Kohlensiure und Schwefeldioxyd neben Wasser· 
dampf. (D. R. P. 271174.) 

Ein anderes Vertilgungsmittel fiir Pflanzenschidlinge setzt sich zusammen aus Schwefel. 
Aluminium, Bariumnitrat und Kohle. Das Priparat wird entziindet und wirkt durch den 
giftigen Rauch, der bei seiner Verbrennung entsteht. Man mischt z. B. Aluminium oder 
Magnesium in iquivalenten Mengen innig mit Schwefel, formt das Gemenge (im Verhii.ltnis 5: 1) 
mit einem ohne Luftzufuhr leicht abbrennenden Ziindgemisch (z. B. Kohle, mit einem Oxyd 
oder Nitrat und Kollodium) zu festen Korpern, die man irn Gebrauchsfalle entziindet. Der nach 
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dem Verbrennen verbleibende Rest besteht aus den Schwefelverbindungen der genannten Metalle, 
die dann unter dem EinfluJ3 des Regens und der Luftfeuchtigkeit Schwefelwasserstoff abgeben, 
der die Sch8.dlinge vernichtet. (D. R. P. 265656.) Nach dem Zusatzpatent vereinigt man un
entmischbar Kohlenstoff und Schwefel in a.quivalenten Mengen mit einem, ohne Luftzufuhr 
in exothermischer Reaktion reagierenden Gemenge von MetalIpulver und Schwefel- oder Sauer
stofftragern und formt die Masse zu festen K6rpern, die dann entziindet die vertilgend wirken
den Schwefelverbindungen der MetalIoide entstehen lassen. Nach der Gleichung 

(C + 2 S) + (Fe + S) = CSs( - 25 Cal.) + FeS (+24 Cal.) 

vereinigt man also 26 g der verschmolzenen Mischung von Kohle urid Schwefel mit 92 g der Mch 
dem Aquivalentgewicht vereinigten Mengen von Eisenpulver und Schwefel und erhalt so die 
25 Cal. Bildungswii.rme fUr die 76 g CSs. Von Aluminium statt Eisen sind dann etwa 25 g n6tig, 
und es entsteht a~er dem Schwefelkohlenstoff noch Aluminiumsulfid AlaSa, das sich dann in 
Schwefelwasserstoff und Tonerde zersetzt. (D. R. P. 279563.) Nach dem weiteren Zusatzpatent 
gewinnt man Aluminium- oder Magnesium-Schwefelverbindungen, die mit Wasser reinen Schwefel
wasserstoff entwickeln, wenn man zur Einleitung der Reaktion als Ziindgemisch ein Gemenge 
von Schwermetallen (Eisen) mit Schwefel verwendet. (D. R. P. 285284.) 

Zur Vernichtung von Ungeziefer alIer Art entzieht man ihm die zum Leben.n6tige K6rper
·feuchtigkeit durch Anwendung von m6glichst trockener Luft, die man unter Druck in die 
Behalter einleitet, in denen sich die zu behandelnden Gegenstande befinden. (D. R. P. 302466.) 

Ein Verfahren zur AbtOtung schadlicher Lebewesen in geschlossenen Raumen mit gleich
zeitiger Desinfektion ist durch die Einfiihrung spezielI schwerer giftig wirkender Gase von der 
tiefsten Stelle des Raumes aus gekennzeichnet. (D. R. P. 1653'54.) 

643. Schwefelkohlenstoff (Schwefelallyl), 3chwefel, SuHitablauge. 
Dber den Schwefelkohlenstoff als Universalvertilgungsmittel Hegen Angaben schon 

aus den fiinfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vor. So wurde er z. B. zur Mottenbekampfung 
erstmalig von Varrentrap, Dingl. Journ. 182, 17 vorgeschlagen. Vgl. Dingl. Journ. 182, 479: 
Schwefelkohlenstoff zur Rattenvertilgung. 

Zur Vertilgung von Wohnungsschadlingen und Wohnungsungeziefer eignet sich bei etwa 
24stiindiger Einwirkung der alIerdings nicht besonders tief dringende Dampf des Schwefelkohlen
stoffes. Er ist' wirkungslos gegen Bakterien, schadigt Einrichtungsgegenstande nicht. Schwefel
kohlenstQff ist auch das wirksame Prinzip des Handelsproduktes Verminal. (F. W. Massur, 
Zentralbl. f. Bakterlolog. I, 84, 148.) 

Zur Bereitung von Schwefelkohlenstoffl6sungen von bekanntem Gehalt fiir antiseptische 
Zwecke und zur Insektenvertilgung schiittelt man eine mit Erd61 versetzte 150 g Seife und etwas 
Erd61 im Liter Wasser enthaltende Seifenl6sung wahrend einiger Minuten mit Schwefelkohlen
stoff, der in der Menge von mehr als 200 g aufgenommen wird, und erhiiJt so eine Emulsion, die 
auf Zusatz von Wasser den Schwefelkohlenstoff nicht abscheidet. (Llvacbe, Jabr.-Ber. f. chern. 
Techn. 1884, 306.) 

Die Pflanzenschadlingsvertilgungsmittel mit fliissigen, fliichtigen Insekticidien 
(SchwefelkohlenstOff) k6nnen rerner mit Leiml6sung oder leimartigen Substanzen in feste 
Form iibergefiihrt und in dieser Form unmittelbar auf die zu behandelnden Pflanzen auf
gebracht werden. Der Schwefelkohlenstoff vermag dann nur alImahlich zu verdampfen und 
bleibt in dieser stets nur gering vorhandenen Menge auch in der Niilie des Weinstockes ver
breitet. (D. R. P. 288811.) 

Zur Vertilgung von Nematoden bei Hackfriichten begie13t man die jungen Pflanzen wii,hrend 
ihrer Entwicklungsperiode mit dem wasserigen Auszug schwefelallylhaltiger Pflanzen. (D. R. P. 
151600.) 

Urn den Schwefel zur Anwendung im Acker- und Weinbau in geeignete Form zu bringen, 
mischt man ihn nach F. P. 459584 mit OchsengalIe in bestimmten Verhaltnissen. - Vgl. Bd.IV [286J. 

Nach F. P. 436 727 setzt sich ein anderes Pflanzenschutzmittel zusammen aus 75% 
Schwefel und 25% Zement mit Zusatzen von Schmierseife, Kresol, Kupfervitriol und Scheele
schem Griin. 

Zur Bereitung eines Pilzvertilgungsmittels, das im Gemenge mit Bleiarseniat auch ~ur 
Vernichtung von Insekten dienen kann und mit Wasser eine milchige Fliissigkeit ergibt, die slCh 
leicht auf Pflanzen zerstauben la13t, verreibt man 50 Tl. rohen Schwefel und eine L6sung von 5 Tl. 
Leim (oder Saponin, Moos, Gummi arabicum, Tragantgummi oder einem anderen Kolloid) auJ3erst 
fein zu einer rahmartigen Masse, in der der Schwefel in so feiner Form vorliegt, daJ3 er in der spateren 
wasserigen Suspension durch Schwefelsaure nicht gefallt wird. (D. R. P. 278 761.) 

Zum Vertilgen von Pflanzenschadlingen verwendet man kolloidale Schwefe1l6sungen , 
die man in der We~e herstellt, daJ3 man molekulartl Mengen von Schwefelwasserstoff und Sch.we~el
dioxyd unter Vermeidung jedes Dberschusses des letzteren Gases in LeimlOsung einleitet, blS slch 
Schwefel abzuscheiden beginnt. Die in ihrem Gehalt durch Spindeln bestimmbaren L6sungen 
werden in einmaliger Bespritzung auf die Pflanzen gebracht, an denen sie gut haften und wegen 
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der feinen Verteilung des Schwefels zu rascher Oxydation neigen. (D. R.P.290610.) - Vgl.Bd.IV 
(61) und ['it]. 

Um die als Pilzbekii.mpfungsmittel wertvolle~ Polysulfide haltbar zu machen, dampft 
man ihre Losung mit 3-15% Leim bis zum Festwerden ein. (A. P. 1338618.) 

Beim Schwefeln von Pflanzenkulturen leitet man ein die Verbrennung behinderndes Gas, 
z. B. Kohlensaure oder Stickstoff, durch geschmolzenen Schwefel und fiihrt den entsprechend 
der Schnelligkeit des Gasstromes mehr oder minder verdiinnten Schwefeldampf in der gewiinschten 
Richtung auf die zu schwefelnde Pfianze, wobei man auch die Unterseite der Blatter bequem be
handeln kann. (D. R. P. 290 240.) 

Zur Bereitung eines Schiidlingvertilgungsmittels dampft man mit Kalkmilch neutralisierte 
Sulfitablauge auf 30° Be ein, verknetet die Masse mit Kieselgur, preJ3t den Teig in Faden oder 
Streifen, trocknet sie im Vakuum und vermischt das Mahlprodukt mit einer der verwendeten 
KaJ.kmenge a.quivruenten Gewichtsmenge trockenem Bisulfat. Das trocken und vor Licht und 
Luftzutritt aufzubewa.hrende Pulver wird vor dem Gebrauch im Wasser gelost. (D. R. P. 336 619.) 

In F. P. 626961 wird vorgeschlagen, die Entwicklung schiidlicher Bodenpilze, Insekten oder 
Unkrauter in der Weise zu verhindem, daJ3 man im Boden auf biologischem Wege Schwefel
saure erzeugt. Dies geschieht mit Hille der Schwefelbakterien, deren Kultur man durch 
achtwOchiges Stehenlassen eines halb mit Wasser gesattigten, 20-32° warmen Gemenges von 
4:5 TI. Schwefel, 720 TI. Ackerboden, 135 TI. Mineralphosphat und je 0,18 TI. Eisen- und Alumi
niumsulfat erhii.lt. Die mit gemahlenem Schwefel vermischte getrocknete Kultur bewirkt in 
feuchtem Boden die Bildung von Schwefelsaure. VgI. [236). 

644:. Chlorkalk, Gaskalk, Sehwefelkalk. 
ChI 0 r k a I k, auf Brettem ausgebreitet, vertreibt die Stechfiiegen aus den Stallen voll

standig; natiirlich muJ3 der Chlorkalk nach einiger Zeit wieder durch frischen ersetzt werden. 
Ratten und Mause meiden Orte, an denen Chlorkalk ausgebreitet ist. Kohlpfianzungen, Pflanzen 
iiberhaupt, werden von Ungeziefer aner Art, Erdfiohen, Raupen, Schmetterlingen nicht heim
gesucht, wenn man sie mit einer Losung von Chlorkalk in Wasser besprengt. Um die Raupen 
von Obstbaumen abzuhalten, umwickelt man den Stamm mit Werg, das vorher in einen Brei 
aus 1 TI. Chlorkalk und 1/. TI. Fett getaucht wurde. (Dingl. lourn. 161,240.) 

tlber die ungiinstigen Ergebnisse, die man mit Gasreinigungsmasse als Unkrautvertilger, 
InsektentOter und als Stickstoffdiingemittel erzielte, siehe H. v. Feilltzen, Fiihllngs Landw. Ztg. 
61, 286. 

Das als Insektenvertilgungsmittel im Boden empfohlene, aus 25-30% Naphthalin und 
70-75% Gaskalk bestehende Vaporitpraparat, das, einige Zeit vor der Saat in den Boden ge
bracht, ein insektentotendes Gas entwickeln solI, ist nach H. v. Feilltzen {Fiiblings Landw. Ztg. 
1911,169) in keiner Weise zu empfehlen, da es die gewiinschte Wirkung nicht ausiibt, wohl aber 
die Pflanzen schiidigt. - Vgl. Bd. IV [2U). 

Bei der Bildung der Schwefelkalkbriihe aus Kalk und Schwefel nach den Gleichungen 

3 Ca(OH). + 10 S = 2 CaS, + CaS20 S + 3 HIO; 
CaS, + S = CaSo; 

CaSIOs = CaSOs + S 
entstehen das Tetrasulfid und Pentasulfid des Calciums, ferner Calciumthiosulfat und als dessen 
Zersetzungsprodukt das schwerlOslich ausgeschiedene Calciumsulfit. Letzteres entsteht in ge
geringerer Menge bei kiirzerer Kochzeit und schneller Abkiihlung. Durch diesen von H. V. Tartar 
angegebenen Gang des Prozesses wird es moglich, aus der Analyse der kaufiichen Schwefelkalk
briihe auf das bei der Fabrikation zugrunde gelegte Verhii.ltnis von Kalk und Schwefel zu schlieJ3en, 
das sich durchschnittlich auf etwa 1 : 2,00 bis 1 : 2,08 stellt. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 
28, 141.) 

Die Wirkung des Kalkschwefels als Pilzvernichtungsmittel ist einzig und allein 
abhingig von seinem Gehalt an Thiosulfat und Sulfit, so daJ3 die gesteigerte, pilztOtende Eigen
schaft der mit Bleiarseniat vermengten Kalkschwefelbriihen (Bildung von Arsensulfid und Thio
~ulfat neben Sulfit) auch aus der Vermehrung des Thiosulfates erklii.rbar ist. (W. E. Ruth, Ref. 
In Zeitschr. f. angew. Chern. 21, 491.) 

Nach A. P. 1814 901 blast man die Kalkschwefellosung zur Gewinnung eines wasserlOslichen, 
die wirksamen Bestandteile in feinst verteilter Form enthaltenen Pulver als feinen Nebel in eine 
heiJ3e Kammer, in der das Trockenprodukt zu Boden fii.llt, wii.hrend die Dii.mpfe abgeleitet werden. 

Eine zusammenfassende Arbeit iiber die Insektenvertilgungsmittel aus Kalk, Schwefel 
und Bleiarseniat veroffentlicht W. E. Ruth in Chern.-Ztg. 1914, 429. 

tJber die schiidigende Wirkung der bei der Herstellung der Kalk-Schwefelbriihen entstehenden 
Dimpfe auf die Sehkraft siehe I. R. Withrow, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 26, 494. 

645. Metalle, Metalloide und ihre Verbindungen. 
Nach D. R. P. 218032 erhii.lt man ein Mittel zur Vertilgung von Pflanzenschii.dlingen durch 

Lasen von Chromriicksta.nden in konzentrierter Schwefelsaure, evtl. unter Zusatz von 5-10% 
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Eisen-, Mangan-, Zink- oder Kupfersalzen und ebensoviel Melasse oder Zellstoffablauge, bis 
vollstii.ndige LOsung eingetreten ie.t. Dann verdiinnt man mit der 1O-30fachen Menge Wasser, 
neutralisiert evtl. mit Kalk und verwendet die Losung an Stelle der Bordelaiserbriihe. Der Haupt
vorzug des Mittels ist seine dunkelgriine Farbe, die gegeniiber der hellgriinen der Bordelaiser BrUhe 
einen besseren Schutz gegen das starke Sonnenlicht des Hochsommers bietet. 

Als Pflanzenschutz- und Parasitenvertilgungsmittel versetzt man Alkali- oder Ammoniak
seifen nach D. R. P. 260101 bei Gegenwart von Ammoniak mit Silbersalzen evtl. neben Kupfer
und Zinkverbindungen und erzielt so homogene Produkte, die mit Wasser beliebig mischbar 
sind und das wirksame Agens in feinstverteilter Form enthalten. Gegeniiber den fettsaures Silber 
enthaltenden Vertilgungsmitteln habendie Prii.parate des vorliegenden Verfahrens den Vorzug 
besseren Haftens, da das sich verfliichtigende Ammoniak das unlosliche Silber auf den benetzten 
Stellen zuriicklii.l3t, und weiter den Vorteil, da13 diese LBsungen nicht so leicht zum Absetzen neigen. 

Ein Pflanzenschutzmittel erhii.lt mandurch Mischen eines inerten Stoffes, wie Kieselgur, 
Kaolin, Talkum oder Gips, unter evtl. Zusatz von kolloiden Klebmitteln, '\\je Leim, Gelatine, oder 
Casein, mit feingepulverten Me'tallen, wie Aluminium, Magnesium oder Zink. (D. R.P. 
311883.) 

Zur Vertilgung von Pflanzen- und Hausschii.dlinge, ferner zur Forderung des Wachs
tums kranker Pflanzen, zur Erzielung schoner' Belaubung und guter Entwicklung der Bliiten 
und Friichte verwendet man Quecksilber in Dampfform bzw. impft z. B. einen Baumstamm 
in der Weise, da13 man an den unteren 5-7 Asten der Krone nahe am Stamm mit einem 3 mm
Bohrer von oben nach unten je ein Loch durch das Mark der Aste bohrt, das bei starken Asten 
etwa 4-8 mm weit sein kann, dann 2-7 g Quecksilber einfiihrt und das Loch mit Baum
wachs luftdicht verstreicht. Die Wirksamkeit der Impfung ii.ullert sich bei warmem Wetter 
schon in 5 bis 14 Tagen und dauert 1 Jahr und langer, wenn man besonders bei ii.lteren und stark von 
Krankheit befallenen Bii.umen mehrere Impfungen vollzieht. (D. R. P. 278 448.) - Vgl. Bd. II [37J. 

Um die vernichtende Wirkung kolloidaler Metalle auf Keime, Fermente und Toxine zu ver
starken, verwendet man sie gemischt. Kolloides Kupfer und kolloides Quecksilber wirken im 
Gemenge wesentlich starker aIs einzeln. Durch Zusatz scheinbar indifferenter Stoffe, wie kolloi
dales Mangandioxyd, wird die schii.digende Wirkung der Mischung noch erhoht. (D. R. P. 386989.) 

Nach A. P. 876626 verwendet man zum Bespritzen von Obstbii.umen ein Gemisch von 
1 Tl. Kochsalz, 2,3 Tl. Quecksilbersulfid, 8 Tl. Sublimat, 0,7 Tl. Schwefel und 500-5000 Tl. 
Wasser. 

Das Perocid [667) ist eine kriimelige wei13liche bis rosa Masse, die mindestens 45% Cer
oxyd enthii.lt, sich in Wasser zu einer sauren triiben Fliissigkeit lOst und mit geniigend Kalkmilch 
versetzt die Perocidbriihe liefert, deren Wirksamkeit etwa 50-66% der Kupferkalkbriihe be
trii.gt. Beirn falschen Mehltau des Weinstocks, der Schorfkrankheit des Kernobstes, der Blatt
fleckevkrankheit der Tomaten und gegen die Kieferschiitte wurde die Briihe als Ersatz der 
Bordeauxbriihe mit Erfolg verwendet. (0. Appel, Apotb •• Ztg. 1917, 276.) 

Das zu Vertilgungszwecken in neuerer Zeit viel verwandte Kieselfluornatrium [669), 
[676], [664) wirkt, wie F. Riecben in Zeitscbr. f. Unters. d. Nabr.· u. Genu8m. 1922, 93 mitteilt, 
aIs Atzgift, das in dem zitierten FaIle den Tod zur Foige hat. 

Zur Bereitung eines streich- oder stii.ubbaren Pflanzenschutzmittels gegen parasitii.re Krank
heiten 100cht man ein Gemenge von gebranntem Kalk und Antimonglanz mit Wasser ab. 
Der erhaltene Brei, der zum Gebrauch verdiinnt werden mull, stellt nach evtI. Weitermahlung 
das Handelsprodukt dar. (D. R. P. 320920.) 

Zur Verhiitung der Pilzbildung, namentlich als Abwehrmittel gegen Penicillium glaucUDl, 
verspriiht man nach einem amerikanischen Verfahren auf die Pflanzen LOsungen von Calci urn
thioarsenat, das aus frisch gefii.lltem Arsentrisulfid mittels Calciumhydrosulfides erzeugt wird. 
Nach S. H. Katz und P. D. Buckminster eignet sich dieses Prii.parat wie die meisten arsenhaltigen 
Vertilgungsmittel jedoch nur fiir wenig ernpfindliche Pflanzen, da die Versuche bei Apfelbii.umen 
eine erhebHche Schii.digung des Baumes ergaben. (Ref. in Zeltscbr. f. angew. Chem. 27, 106.) 

Nach D. R. P. 243 262 lOst man zur Herstellung arsenhaltiger Spritzbriihen, die den 
wirksamen Bestandteil nicht in grober, sondern in kolloidaler Form ausscheiden, 5 kg Schwein
furter Griin in 15 kg Ammoniak yom spez. Gewicht 0,91 und versetzt mit einer Losung von 5 kg 
Dextrin in 5 kg Wasser. Die ausgefii.llten Stoffe bleiben auf diese Weise lii.ngere Zeit in Suspension 
ohne abzusetzen. 

Zur Herstellung eines Mittels zur Vertilgung von Pflanzenschii.dlingen mischt Jllan 
1 Tl. Schweinfurtergriin oder eine andere Kupfer-Arsenverbindung unter mii.13iger Erwii.rmung 
so lange mit 4 Tl. festem Ammoniumcarbonat, bis die Mischung eine blaue Farbe angenornmen 
hat. Das durch Bildung einer festen Kupferoxydammoniakverbindung entstandene Prii.parat 
lOst sich leicht in Wasser zu einer tiefblauen, haltbaren Losung, es ist in sehr gut verschlossenen 
BehiiJtem auch in fester Form gut haltbar und ii.ullert seine Wirkung beim Ausspritzen in der Luft 
in der Weise, dall sich unlosliches Schweinfurtergriin in sehr fein verteilter Form ausscheidet. 
(D. R. P. 273671.) . 

Umdie Vertilgungszweckendienenden Kupferarsenverbindungen, besonders Schweln
furtergriin, wasserlOslich zu machen, mischt man sie mit Leim oder Eiwei13korpern und Atz
aikaHen oder Atzerdalkalien und erwii,rmt die Mischung mit Wasser bis die LOsung sich blau 
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fii.rbt bzw. bringt die geeigneten Mischungen in fester Form in den Handel und vermischt daIUl 
diese Pulver erst vor der Verwendung mit Wasser, wodurch Ammoniak entwickelt wird und schon 
in der Kii.lte eine langsame Bildung von Glycin eintritt, das sich als ausgezeichnetes LOsungs
mittel fiir jene Kupferarsenverbindungen erwiesen hat. (D. R. P. 281 752.) 

Nach F. P. 454144 vermischt man zur Herstellung eines Vertilgungsmittels fiir Pflanzen
schadlinge 4 Tl. Naphthalin, 1,5 Tl. Schweinfurtergriin und 5 Tl. Aschenbrandgemisch, das aus 
88% Schwefel und 12% Kupfervitriol besteht. Die Schwefel-KupferbrUhe ist nur wirksam, weIUl 
das innige Gemisch von Schwefelblumen und Kupfersulfatpulver geniigend fein zerkleinert ist. 
(P. Carles, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 29, 534.) 

ZurelektrolytischenHerstellungeines Gemisches von basischem und saurem Bleiarseniat, 
das aIs Insektenvertilgungsmittel von Wert ist, elektrolysiert man 1'-2% NatriumchloratlOsung 
bei Gegenwart von 0,05proz. Arsensaure mit der Stromstarke von 1,2-1,9 Amp. (Ref. in Chem.
Ztg. Rep. 1922, 246.) 

Nach A. P.1427 049 fallt man Bleiarseniat aus einer basischen Losung, die 10 Tl. 70proz. 
Essigsaure, 1 TI. 40gradige 8alpetersaure und 39 Tl. Bleiglatte enthii.lt, mit 58-60proz. Arsen
saure. 

Auch durch Neutralisation des Gemisches einer Bleiverbindung mit iiberschiissiger Arsen
saure und Xtzkalk erhalt man ein Insektenvertilgungsmittel. Zu demselben Zwecke eignet sich 
auch das aus Arsensii.ure und iiberschiissigem Magnesiumhydroxyd herstellbare Magnesium
arseniat. (A. P. 1417282 und 1420978.) 

Vor der Verwendung von 8pritzlOsungen, die arsensaures Blei enthalten, nach der Bliite
zei t des Weines, wird in einem Referat in Pharm. Zentrh. 1912, 641 gewarnt, da sich die Rappen 
und Beeren als bleiarseniathaltig erwiesen, weIUl man die Losungen nach der Bliite auf die 
Weinstocke versprUhte, wahrend bei Anwendung der Losung vor der Bliite die Trauben 
keinen Gehalt an Metallsalzen zeigten. Die Losung, vor der Bliite aufgebracht, bestand aus 
200 g arsensaurem Natrium und 60 g Bleiacetat in 1 hI Wasser, wii.hrend die nach der Bliite 
aufgespritzte BrUhe 800 g Natriumarseniat und 900 g Bleiacetat irn Hektotiter Wasser enthielt. 

646. Kupferkalk- (Bordeaux-) briihe und -ersatz. 
Scherpe, Die KupferkalkbrUhe, ihre Bereitung, Anwendung und ihre Ersatzmittel. Flug

blatt Nr. 52 der biologischen Anstalt .. Berlin. 
Die zuerst von Millarde't 1883 gegen Pilzkrankheiten empfohlene Bordeaux- oder Kupfer

kalkbrUhe, durchschnittlich bestehend aus einer 2 proz. wisserigen Kupfervitriollosung und der 
zur Umsetzung der notigen Menge Kalk, ist die Hauptwaffe des Winzers ge~en die Peronospora, 
dell faIschen Meltau [657]. Die Bordelaiser BrUhe ist aber auch gegen zahlrelChe andere Pflanzen
krankheiten verwendbar, so daB ihre Anwendung Aligemeingut der Landwirtschaft geworden 
ist. Ihre Herstellung absorbiert €linen groBen Teil der gesamten Erzeugung des Kupfervitriols 
und verursacht dadurch unersetzbare Kupferverluste, mit denen man sich abfinden muB, so
lange €lin gleichwirksamer Ersatz fehlt. 

Die in der BordeauxbrUhe vorhandenen Verbindungen von Kalk und Kupfersulfat hangen 
in ihrer Zusammensetzung von der verwendeten Kalkmenge ab und kOIUlen in den Formeln 

1. 4 CuO . 80a · 0,06 Ca80, , 3. 10 CI:lO . 80a · 1,3 Ca80, , 5. 10 CuO • 80a · 10 CaO . 80a , 
2. 5 CuO . 80a . 0,25 Ca80, , 4. 10 CuO . 80a · 4,0 CaO . 80a , 6. CuO· 3 CaO 

ihren Ausdruck finden. In den meisten Fallen diirfte die in 4. dargestellte Verbindung vorliegen. 
Die Wirkung der BrUhe scheint von dem durch Einwirkungvon Kohlendioxyd auf die basischen 
8ulfate entstehenden norm~len Kupfersulfat abzuhangen, jedenfalls beginnt sie erst nach Verlauf 
einer gewissen Zeit, da das basische Kalksulfat sich auflosen muB, ehe das normale Kupfersulfat 
entsteht. Das in der Wirkung stii.rkste Praparat erhalt man soviel Kalk als zur Bindunp: von 
4 CuO . SOa notig ist, da dann die Gipsbildung sehr gering ist. Man erhalt 4 CuO . SOa . 0,06 Caso, 
aus 1 g kryst. CuSO, und 134 ccm Kalkwasser. (S. U. Pickering, Ref. in Zeitschr. f. angew. 
Chern. 1908, 1610.) . 

Reine Kupfersulfatlosung wii.re der BordeauxbrUhe vorzuziehen, weil sich die Losung leicht, 
~ereiten laBt und der die Apparate leicht verstopfende Kalk, im UbermaB angewendet, schoo
lic.h wirkt. Andererseits hinterlaBt der Kalk jedoch si<:,htbare 8puren auf den Blii.ttern, so daB 
sem Vorhandensein unumginglich notig ist, urn beirn. Besprengen tatsii.chlich jedes Blatt und jede 
Rebe zu treffen. 

Vorteilhaft setzt man den Kupferkalkbriihen zur Erzielung besserer Netzfii.higkeit und 
z~ecks besseren Haftens auf den Trauben Casein zu. Die.LOslichkeit des Kupfers wird dadurch 
rucht verringert. Noch zweckmii.Biger ist €line Mischung von Casein und atzendem oder kohlen
saurem Alkali. (D. R. P. 818 710.) 

Man kaIm auch Soda-Kupferbriihen verwenden, doch solI der Zusatz von Soda zur Kupfer
b~iihe, urn das VerbreIUlen der Blii.tter besonders beirn Bespritzen von unten zu verhindern, 
rucht iibermaBig groB sein. Man arbeitet am besten mit einer 1 proz. Losung, die gleiche Teile 
Kupfervitriol und Krystallsoda enthalt. (P. Kullsch, Ref. in Zeitschr. f. angew. Chern. 27, 415.) 

Zur Herstellung €lines Vertilgungsmittels zum Toten von Pilzen auf Kulturpflanzen aller Art 
versetzt man €line Losung von Calci umcyanamid mit der ii.quivalenten Menge €lines Kupfer-
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saIzes und erhiiJt so, wenn letzteres Un DberschuLl angewendet wird, neben dem entsprechenden 
Calciumsalz einen flockigen, braunschwarzen, leichten Niederschlag von Kupfercyanamid und 
in Losung weiter noch ein losliches Kupfersalz. Die Fliissigkeit wird nach Art der Bordelaiser 
BrUhe verwendet. (D. R. P. 207 726.) 

Zur Herstellung eines kupferhaltigen Pflanzenschutzmittels £Sllt man 46griidige Kupfer
chloridlOsung mit wenig iiberschiissiger Kalkmilch, die 15% Calciumhydroxyd enthii.lt. Der 
gewaschene und getrocknete Niederscblag bat die Zusammensetzung: CaCl •• 3 CaO . HaO . 
(A. P. 1362172.) 

Nach Ph. Malvezin besitzt besonders das Dimethanalkupferdisulfit 

/OH OH" 
H . CH"S03 • Cu • SOs/CH • H , 

das man in Form einer 15proz. w8,sserigen Losung erhiiJt, wenn man eine kupferhydrat- oder 
-carbonathaltige FormaldehydlOsung mit Schwefligsii.ureanhydrid behandelt, stark kei mtotende 
Wirkung und eignet sich daher als Mittel gegen Infektionskrankheiten der Pflanzen. Die tief
blaue sirupartige Fliissigkeit, die ausgeschiedenes Kupferhydrat enthiUt, soIl an Stelle der iiblichen 
kupferhaltigen Vertilgungsmittel Verwendung finden. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. uno, 
1781.) 

Zur Herstellung 'eines staubfOrmigen Schadlingsvertilg ungsmi ttels bereitet man das 
Kupfer-Kalkpulver in der Weise, da13 man dem Kalk beirn Loschen Paraffin, Ceresin oder Wachs 
·zusetzt und das fertige Kupferkalkpulver mit Dextrin vermengt. Der Staub verbreitet sich ver
moge des Paraffinzusatzes unter dem Einflusse der Wii.rme auch auf Pflanzenteilen, die beirn 
Bestreuen nicht mit Pulver bedeckt wurden, und Paraffin und Dextrin bewirken ein Festhaften 
des Mittels auch bei Tau und feuchtem Wetter, wenn das Dextrin in der Menge von etwa 20% 
beigemischt wird. Gegen tierische Schiidlinge ist das'Pulver dann anwendbar, wenn es Nicotin, 
Schweinfurtergriin oder andere Giftstoffe enthiiJt, die man beirn LOschen des Kalkes zusetzt. 
(D. R. P. 282259.) 

In jedem Falle sind die zur Bekampfung der Weinschadlinge dienenden Kupferbriihen 
den verschiedenen Pulvern vorzuziehen, die aus wechselnden Mengen von calciniertem Kupfer
vitriol, Schwefel und gebranntem Kalk bestehen'und zurn Bestii.uben der WeinstOcke dienen sollen. 
Das Bestauben muLl, urn aIle Stellen der beschiidigten StOcke zu treffen, viel ofter stattfinden 
und stellt sich demgema13 wesentlich teuerer als die Besprengung, ganz abgesehen davon, da13 die 
Arbeit mit Staub unangenehmer ist als mit Fliissigkeiten. (P. Kulisch, Ref. in Zeitschr. I. angew. 
Chem. 27, 415.) 

Ein Mittel zur Bekii.mpfung von Pilzkrankheiten der Pflanzen wird nach D. R. P. 198106 
hergestellt aus molekularen Mengen Kupfervitriol und Zucker (249,6 Ti. bzw. 342 Tl.) mit 23/4 

bis 31/. Mol. (204-240 Ti.) Kalkmilch. Die wenig bestii.ndige Kupferverbindung zersetzt sich 
unter dem Einflu13 der Luftkohlensii.ure nach einigen Tagen unter Bildung unloslicher Verbin
dungen, die auf den Pflanzen fest haften. 

Auch das Un Handel befindliche Pilzbekii.mpfungsmittel "Forchin" enthiiJt neben 57,9% 
Wasser und organischen Substanzen (Melasse, 01) als wirksame Bestandteile nach einem Referat 
in Seilens.-Ztg. 1912, 1818 40,8% Kupfersulfat, 6,5% Kalk, 2,8% Ammoniak und 2% Schwefel. 

Ein anderes Mittel zur Vertilgung von Pflanzenschii.dlingen besteht aus von der schwefligen 
Saure befreiter SuI fit a b I aug e Un Gemeflge mit Kupfersalzen oder Diingestoffen. (D. R. P. 
198788.) . 

Andere Ersatzprodukte fiir die Kupfer-KalkbrUhe finden sich irn zweiten Abschnitt bei 
Weinstockkrankheiten. 

647. Benzol-(Naphthalin-)derivate. Phenolharz. Chlorpikrin. 
Ein Insektenvertilgungsmittel besteht nach A. P. 1899585 aus r ohern Teer 01, Phenol, 

Kochsalz, Atznatron und einem graphitartigen Kohlenstoff, der bei der Olvergasung in den Re
torten zuriickbleibt. 

Zur Desinfekt.ion von SpeicherbOden und zur Vertilgung von Getreideschiidlingen eignet sich 
neben Anilinolmilch vor allem G lob 0 I (Dichlorbenzol). Auch Morte, ein Insektenvertilgungs
mittel, besteht aus Dichlorbenzol. Unter den beiden Dichlorbenzolen ist die p-Verbindung fest, 
verfliichtigt sich beirn Liegen an der Luft und ist in dieser Form sehr wirksam. Die o-Verbin
dung ist fliissig und kaurn fliichtig. Sie wird in Form von Emulsionen angewandt. Sog. "fliissiges 
Globol" ist Monochlorbenzol. Vgl. J. F. Hoffmann, Wochenschr. I. Brauer. 1917, 147 und 
Zeitschr. z. Unters. d. Nahr.- u. GenuBm. 

Nach D. R. P. 225248 lOst man zur Vernichtung tierischer und pflanzlicher Schiidlinge 1 Tl. 
geloschten Kalk in Wasser zu einer diinnen Kalkmilch, fiigt 3-5 Ti. rohes CarbolOl hinzu, lii.st 
absitzen und versetzt die klare Fliissigkeit mit 2-4% einer 40proz. Natronlauge und einer wiisse
rigen 5--10proz. Schmierseifenlosung. 1m Sommer fiigt man noch etwa 1 % Bordelaiser BrUhe 
zu und mischt das Produkt vor seiner Verwendung mit 5 Ti. Kalkmilch. 

Nach (). P. Anm. 5055/04· verwendet man zur Vertilgung von Pflanzenschiidlingen Ni tro· 
phenol in wii.sseriger Emulsion mit einem wasserloslichen Harzol. Das Mittel kann durch In
fusorienerde, Leichtspat u. dgl. in Pulverform gebracht werden. 
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Zur Bekiimpfung parasitiirer Pflanzenkrankheiten verwendet man eine mit Wasser verdiinnte 
. Emulsion von 3 Tl. Acetyl- 2, 4-dinitrophenol mit 10 Tl. LeinOl in 1000 Tl. einer lOproz. 

Seifenlosung. (D. R. P. 289220.) 
Nach D. R. P. 333327 sind Ather mit mindestens einer Aralkylgruppe wie Dibenzyliither, 

Chlorbenzyliither, Xylylphenyla.ther in fliissiger, pastOser oder gasfOrmiger Form, evtl. gemischt 
mit Seifen oder porosen Materialien hervorragende Mittel zur Vertilgung pflanzlicher und tieri
scher Schii.dlinge. 

Als Vertilgungsmittel fiir Pflanzenschii.dlinge eignet sich auch eine 1 proz. wiisserige Pi kri n
saurelOsung, die 0,1 % gebrannten Kalk enthiilt. (D. R. P. 175422.) 

Zur Herstellung eines Vertilgungsmittels von Pflanzenschii.dlingen setzt man geeigneten 
Fliissigkeiten oder Betiiubungsmitteln Phenoxyl- oder Kresoxylessigsaure zu, die Pflanzen
parasiten tierischer wie auch pflanzlicher Art vernichten. (D. R. P. 240 285.) 

Zur Herstellung eines Priiparates zum Vertreiben und Fernhalten tierischer Schadlinge von 
Kulturpflanzen, Menschen und Haustieren vermischt man p - Toluolsulfochlorid in passen
den Mengenverhii.ltnissen mit festen oder fliissigen yerteilungsmitteln und setzt dem Gemenge 
saurebindende Stoffe zu. (D. R. P. 249469.) Vgl. O. P. 4844/12. 

Auch die aus Phenolen und Aldehyden gewonnenen Kunstharze, wie Resi.nol M, sind wegen 
ihrer hohen Klebkraft und Unabwaschbarkeit hervorragend wichtige Pflanzenschutzmittel, deren 
geringere keirntotende Wirkung durch den langandauernden prophylaktischen Schutz aufgehoben 
wird. Zur praktischen Verwendung gelangt eine Resinolkalkbriihe, die man aus 300 g alkali
scher Resinollosung (erhalten aus 1 kg Resinolharz und 1 I 10- bzw. 5fach n-Natronlauge auf 
je 3 I Wasser), 5 I Wasser und 300 ccm Calciumchloridlosung (1,14), ebenfalls in 5 I Wasser vor 
dem Gebrauche frisch erzeugt. Ahnlich bereitet man die Resinolmagnesiabriihe aus 300 ccm 
jener alkalireichen Resinollosung und 125 g Bittersalz gelost in je 51 Wasser. Diese Briihen wirken 
stark hemmend auf die Entwicklung parasitiirer Schimmelpilze und sind doch vollig neutral, so 
da13 sie auch empfindliche Pflanzenteile nicht schii.digen. (R. Falck, Pharmaz. Ztg. 1919, 844 
u. 855.) 

Als Vertilgungsmittel fiir Motten oder Kiifer eignet sich auch der bei gewohnlicher Tempe
ratur frei werdende Dampf von Di- oder Tetrahydronaphthalin. Man zerstii.ubt z. B. 
eine Emulsion aus 100 Tl. Tetrahydronaphthalin, 100 Tl. Kaliseife und 500-1000 Tl. 
Wasser. (D. R. P. 324 757.) 

Die fabrikatorische Herstellung der Naphthalinkugeln ist in Chem-Ztg. 1910, 750 beschrieben. 
S. aber [667]. . 

Besonders starke fungicide Wirkung iiu13ert das Chlorpi kri n, das in der Wii.rme, z. B. beirn 
Erhitzen unter gewohnlichem Druck, irn Sinne der Gleichung 

CCls ' NOs = NOCl + COClz 
in Nitrosylchlorid und Phosgen zerfii.llt, die ihre Nebenwirkungen geltend machen. Seine Wirkung 
wird daher durch Wiirme gesteigert, dagegen durch Licht und Feuchtigkeit nur wenig veriindert. 
(Chern. Ztbl. 1920, I, 494). 

648. Teerolbasen, Alkaloide. 
Nach D. R. P. 116859 wird ein insektenvertiIgendes Mittel durch Losen von 10 Tl. Pyr i

din in 100 Tl. einer 15proz. Seifenlosung hergestellt. 
Zur Erhohung der Keirnkraft von Samen ebenso wie zur Abtotung schii.dlicher Lebewesen 

eignet sich eine Losung von Schwefel in Pyridin mit oder ohne Zusatz von Wasser. (D. R. P. 
828926.) 

Zur Vertilgung von Pflanzenschadlingen verwendet man nach D. R. P. 200805 Kalk in der
artiger Verdiinnung mit Gaswasser, da13 er den Pflanzen nicht schadet. Evtl. empfiehlt sich 
ein Zusatz von Tabakbriihe. 

Nach F. P. 444021 und Zusatz 17246 stellt man insektentOtende Seifen her aus Chinolin
basen und Fettsiiuren (01- oder StearinsaureJ oder Harzen. Zweckma13ig setzt man noch Kupfer
ammoniak, Arsenverbindungen usw. zu. 

Zur Herstellung von Insektenbekii.mpfungsmittel unterwirft man Tabakabfalle und andere 
Stoffe mit insektentOtender Wirkung einem Schwelproze13 und fangt die entstehenden Dampfe, 
die stark riechende Ole, Harze und Fette enthalten, in geeigneten Losungsmitteln auf. Die so 
direkt gewonnenen Spritzbriihen enthalten die wirksamen Bestandteile, z. B. auch des Quassia
holzes, des Capsicums usw. in konzentrierter besonders wirksamer Form. (D. R. P. 802288.) 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1911, 1088 ist "Parasi tol" eine Auflosung von 1 g 
Nicotin und 10 g Methylalkohol in 100 ccm destiIliertem Wasser. 

Nach K. F. Tollner ist das bittere und aromatische Stoffe (Quassia, Nic 0 tin) neben Boraten 
enthaltende Dendrosan, das man in Form eines Lehmanstrichas anwendet, den iiblichen Mitteln 
gegen Baumrindenschmarotzer insofern iiberlegen, als as nicht wie Kalkmilch oder Carbo
lineum die Atmungszellen des Baumes verstopft. 

In D. R. P. 220028 wird empfohlen, zur VertiIgung tierischer Schadlinge ein inniges 
Gemenge von Tabaklauge und Aluminiumverbindungen zu verwenden. Man mischt z. B. 
gleiche Teile Aluminiumacetat und konzentrierte Tabaklauge und verstaubt das Praparat in 3 proz. 
Losung auf Pflanzen. Nach dem Zusatzpatent mischt man Tabaklauge, Aluminium- und Eisen-



736 Desinfektion. Wasser (Abwasser), VertUgung. 

oder Kupferverbindungen und.erhiUt in dieser Kombination ein VertUgungsprii.parat, das auf den 
Blii.ttern der befallenen Pflanzen besonders gut haftet. (D. R. P. 260229.) 

Zur ~rhohung der fun~iciden ~d insekticiden ~i~ens~haften der aus 1;~~Olen gewon
nenen Stl'ckstoffbasen leltet man dIe rohen wasserunloshchen Basen zweckmii.l3tg nach Ent
fernUltg des Pyridins und der anderen wasserloslichen Basen evtl. zusammen mit Wasserstoff 
durch ein hocherhitztes, mit Koksstiickchen, Tonscherben oder Nickelspii.nen gefiilltes Eisenrohr. 
Die Dii.mpfe werden nach Passieren des Rohres in geeigneter Weise kondensiert. (D. R. P. 267 848.) 
Zur weiteren Erhohung der fungiciden und insekticiden Eigenschaften dieser z. B. aus 50 TI. 
Teerolen gewonnenen Stickstoffbasen versetzt man sie nach Zugabe von 180 TI. metallischem 
Natrium so schnell mjt 700 TI. absolutem Alkohol, daB eine lebhafte Reaktion vor sich geht, 
und erhitzt sodann bis. das Natrium verbraucht ist. Man verdiinnt dann die Masse allmiihlich 
mit Wasser und scheidet so etwa 45-50 TI. Basen ab, die sich yom Ausgangstnaterial durch ihre 
hervorragenden pilztotenden Eigenschaften, dureh Geruch und WasserlOslichkeit unterscheiden. 
(D. R. P. 276686.) SchlieBlich kann tnan statt der aus Teeren oder TeerOlen gewonnenen Basen 
jene, die tnan bei der Destillation von Tierol oder Melasse gewinnt, mit der zehnfachen Menge 
konzentrierter Salzsii.ure, der zehnfachen Menge Wasser und der dreifachen Menge metallischem 
Zinn (Zink, Magnesium, Aluminium oder Eisen) verarbeiten, stellt dann, wenn das Zinn gelost 
ist, ii.tzalkalisch und destillert die ausgeschiedenen Basen mit Wasserdampf oder extrahiert sie. 
Auch durch Elektrolysierung der sauren Losungen der Stickstoffbasen vertnag man die 
giftigen Eigenschaften der Teer- oder TierOlbasen erhohen. Man erhii.lt li\tets Stoffe, die wasserlos
lich sind und hervorragende, pilzWtende Eigenschaften besitzen. (D. R. P. 279664 und 279666.) 

Dieses "Diplin" dient zur Abhaltung der Borkenkii.fer und der Birntrauermiicke 
in 10-20proz. LOsung als Baumanstrich oder in 0,5-1 proz. LOsung zum Besprengen griiner 
Pflanzenteile. Es eignet sich auch zur Verhiitung von WildverbiB. 

Von hoher Wirksamkeit solI auch ein Gemisch des Teerproduktes, z. B. des sog. stin
kenden Teeroles mit Teer pflanzlicher Herkunft, z. B. Buchenholzteer, sein. (D. R. P. 819126.) 

Nach D. B. P. 829 201 eignen sich die nach einem der iiblichen Verfahren bei der En t bit
terung der Lupinen erhaltenen alkaloidhaltigen Laugen, die zugleich gummiartige Kleb
stoffe enthalten, nach der Neutralisation, Klii.rung und Eindickung bis zur Sirupkonsistenz, 
entweder in dieser Form oder mit Kieselgur in Pulver iibergefiihrt oder mit Metallsalzen 
gemischt zur Vertilgung pflanzlicher und tierischer Schiidlinge. 

649. 01-, Seife-, Erdol-(Naphthensiure-)emulsionen. 
Zur Herstellung eines Pfianzenvertilgungsmittels verwendet man solche fett- und sulfofett

saure, tiirkischrotOlartige Emulgier- bzw. LOsungsmittel, die in Beriihrung mit Wasser kein 
Alkali abspalten, in Form ihrer Schwermetall-, besonders Kupferverbindungen, und lost die 
Produkte zur Verwendung in Ammoniak. Eine solche Emulsion aus Tetrachlorkohlenstoff, Alkali
seife, Kupfervitriol und Ammoniak wirkt nicht schii.digend auf die Triebe und Keime der Pflanzen, 
da keine Dissoziation und Alkaliabspaltung stattfindet. (D. R. P. 286264.) 

Eine Ubersicht iiber die tierischen Schiidlinge, gegen die Carbolineum verwendet werden 
kann, und die Pflanzen, die di~e Behandlung vertragen, bringt H. v. Poeteren in Zentralbl. f. 
Agrlkult.-Chem. 1917, 421. 

Ausgezeichnete Schutzmittel gegen Pflanzenschiidlinge sind Seifen- und Kalkcarbolineum
priparate, die man durch LOsen von 100 kg Carbolineum mit 1 kg Seife und 31 heil3em Wasser 
bzw. Vermischen mit 30-40 kg Atzkalkbrei herstellt. Siehe auch die Herstellung der fliissigen 
Pyrethrwnseife, der Quassia- und Nicotinseife, der Kupfersoda und des Kupferschwefelpulvers 
gegen Mehltau und Peronospora auf Seite 88 der Originalarbeit. (Selfens.-Ztg. 1911, 9.) 

In Zentr.-Bl. f. Bakt. 1911, 181 berichtet E. Molz iiber die WirkUltg des Carbolineums 
als Pflanzenschutzmittel. Die Wirkung der Teerole ist nicht besonders hoch zu bewerten; am 
besten eigne'n sie sich noch als Bodendesinfektionsmittel. (Bd. IV [287]). Es wird die 
Wirkung auf eine Anzahl wichtiger Pflanzenschii.dlinge besprochen. 

Das unter dem Namen "Terpi petrol" als bakterien- und parasitentotendes Mittel im Handel 
befindliche Prii.parat besteht nach M. Doenhardt, Pharm. Ztg. 1918, 266 aus einem Gemenge 
von Terpineol, Petroleum, Triolein und iiberschiissiger Kalilauge; das durch Schiitteln erhaltene 
Reaktionsprodukt lOst sich vollig klar in Weingeist und gibt mit destilliertem Wasser eine halt
bare, klare Emulsion. 

Nach F. P. 402·766 erhiUt man ein Mittel gegen Insekten, das sich auch zur Bekimpfung 
von Pilz- und Mooswucherungen der Fruchtbii.ume eignet, durch Verdiinnen eines verschmol
zenen Gemenges von je 20 kg Talg und Harz mit 50 1 Petroleum. 

Eine giftfreie, insektentotende Seife wird nach Sohwed. P. 28408/07 aus einer Fett
oder Harzsii.ure unter evtl. Zusatz von Petroleum, LavendelOl und Alaun mit Aloeextrakt her-
gestellt. . 

Ein Insektenvertilgungsmittel wird ferner nach E. P.16969/07 durch Emulgieren von ParaffinOl 
und sulfoniertem BaumwollsamenOl mit Kalilauge erhalten. Die Emulsion erhiUt Zusatze gif-
tiger Substanzen. . 

Zur Vertilgung tierischer und pfianzlicher Schii.dlinge verarbeitet man die Naphthen
sauren [287] sowie ihre Salze mit Tabaksauszug, Kupfersulfat oder Sulfiden oder Polysulfiden 
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der Alkali- oder Erdalkalimeta.lle und erhiiJ.t so feste, halbfeste oder fliissige Seifen, die in Wasser 
gelOst, ohne den Pflanzen zu schaden, auf sie verspriiht werden koxmen. (D. R. P. Anm. H. 69 901, 
Kl.46I&) 

"Ober Vernichtung von Pflanzenschiidlingen, namentlich von Insekten mittels des aus 
Ricinus communis durch Extraktion mit Salzlosungen (z. B. mit essigsaurem Kupfer) gewoxmenen 
Ricins, siehe D. R. P. 267914. 

Zur Vernichtung und Vertreibung von Pflanzenschiidlingen versta.ubt man auf die befallenen 
Pflanzen trocken eine in der Ritze hergestellte mechanische Mischung von mineralischen oder 
organischen Stoffen, wie Pech, Schwefel, festen Kohlenwasserstoffen, TeerOlen, Phenolen, Naph
tholen, Amino-, Nitro- oder Pyridinverbindungen und Arsen-, Antimon-, Kupfer-, Blei- oder 
Chrompriparaten: (D. R. P. 234272.) 

Ein ungeziefervertilgendes Mittel wird nach A. P. 896 094 aus 1 Tl. auf 30° Be eingedampfter 
Sulfitcelluloseablauge und 2 Tl. Kerosin hergestellt. Zum Gebrauch wird die klare LOsung 
mit 10 Tl. Wasser verdiinnt, wodurch eine s~hr wirksame Kerosinemulsion entsteht. 
. Ein Insektenvertilgungsmittel wird nach O. P. Anm. 906/06 aus Atzalkalien, Soda, verseiften 
Fetten und Glaubersalz gewoxmen. 

Nach TropenpDanzer (SeHens.-Ztg. 1911, 1038) ist ein ausgezeichnetes Mittel zur Vertilgung 
von Pflanzenschii.dlingen das Saponin (Quillaja- oder Seifenrinde [440]). VgI. Selfens.-Ztg. 
1911, 1260. 

650. Insektenpulver und -ersatz. 
Insektenpulver besteht aus den zerriebenen Bliitenkopfen von Pyrethrum carneum und 

roseum oder cinerariaefolium und enthiiJ.t als wirksamen Bestandteil ein itherisches 01 und 
aine fliichtige Siure, die aus den Harzdriisen stammt, die sich an den Fruchtknoten der Bliiten 
befinden. 

Nach Me de Wasl ist die insekticide Kraft des Insektenpulvers auf die Giftwirkung des aus 
dem Pollenstaub mit Ather extrahierbaren a.therischen 01es zuriickzufiihren und nicht, wie 
man bis dahin meinte, auf Verstopfung der Atmungsorgane der Insekten, das ihren Erstickungs
tod herbeifiihrt. (Chem.-Ztg. Rep. 1921, 186.) 

Das Chrysanthemum (Pyrethrum) cinerariaefolium, die Insektenbliite und die Isolierung des 
Nervenmuskelgiftes Pyrethrum aus den Bliiten durch Atherextraktion, Anbau, Kultur, Produk
tionsverhiltnisse und Verarbeitung der Pflanze bespricht J. Slaus-Kantschleder in Zeitschr. f. 
angew. Chem. 26, 620. 

Ober die ersten Kulturversuche Insektenpulver liefernder Pflanzen in Schlesien siehe Indu
strieblitter 1873, Nr. 33. 

tl'ber dalmatiner und montenegriner Insektenpulver, die Gewixmung dieser Stoffe aus Chry
santhemumbliiten, seine Eigenschaften, VerfiiJ.schungen und deren Nachweis siehe E. Jiittner 
und P. Siedler, Ref. in Pharm. Zentrh. 1912, 1431. Interessant ist, da.13 man das Insektenpulver 
in siidlichen Lindern zum Schutze von Nahrungsmitteln gegen Ameisen in der Weise verwendet, 
da.13 man das Pulver als einen kleinen Wall um die Nahrungsmittel aufhiuft; die Wirksamkeit 
dieses Schutzes dauert jedoch nur 3 Tage. VgI. Siedler, Phsrm. Ztg. 68, 463: Die Kultur der 
Insektenpulverpflanzen und die Priifung des Insektenpulvers. tl'ber Insektenpulver und Insekten
pulverpflanzen berichtet auch G. Fromme in Apoth.-Ztg. 1913, 721, ferner R. C. Roark, Amer. 
Journ. Pharm. 91, 26 u. 91. VgI. auch Pharm. Zentrh. 1911, 173: Die wirksamen Bestandteile 
des Insektenpulvers. 

Nach K. Trottnert ist Insektenpulver, das pro Milligramm weniger als 1000 Pollenkorner 
enthiiJ.t, minderwertig. Ein gutes Priparat aus geschlossenen Bliiten solI nicht weniger als 2000 
Korner im Milligramm enthalten. (Arch. d. Pharm. 263, 290.) 

Nach G. Fromme ist jedoch der Wert des Insektenpulvers von der Zahl der Pollenkorner 
unabhingig. (Apoth.-Ztg. 30, 406; vgI. ebd. S. 468. 

Unter den zahlreichen VerfiiJ.schungen des Insektenpulvers ist besonders der Zusatz von 
Sabadillsamenpulver zu beanstanden, do. es schwere Gesundheitssch8.digungen hervorruft. 
(Apoth.-Ztg. 28, 261.) 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1912, 602 mischt man zur Gewixmung geeigneter Insekten
pulver-(ersatz-)mischungen lOTI. gepulverte Tabakblitter mit 0,5TI. Borsiurepulver, 2,5TI. roher 
Carbolsii.ure, 0,1 Tl. CitronellOl und 10 Tl. persischem Insektenpulver, oder man mischt 6 Tl. Tabak
blitter, 4 Tl. Schwefelblumen, 0,25 Tl. weH3e Nieswurz, 4 TI. rohes Naphthol und 1 Tl. Cedern
holzoi. 

Zur Herstellung eines Insektenvertilgungsmittels iibertrii.gt man die aus Insektenpulver 
mit Benzin, Benzol, Ather oder Petroliither erhaltenen Extrakte auf leichtzerstaubbare Stoffe, 
z. B. Magnesiumcarbonat, dunstet das Extraktionsmittel ab und vermag so aus einer bestimmten 
Menge der Bliiten die doppelte Menge eines neuen Insektenpulvers herzustellen, das bei gleicher 
Wirksamkeit erheblich leichter ist und das doppelte bis dreifache Volum des Ausgangsmateriales 
besitzt. (D. R. P. 290611.) 

Ala einheimische Pflanze, die an Stelle des echten Insektenpulv:ers besonders angewandt 
zu werden verdient, wird an erster Stelle die Anthemis Cotula (H u n d s k ami 11 e) erwihnt. 
Yergleichende Versuche ergaben, da.13 das Pulver der Bliitenkopfchen dieser Pflanze ebensolche 
msektentotende Eigenschaften besitzt als das persische Insektenpulver des Handels, nur mua 

Lan II e. Chem.-techD. Vorschrlften. 3. Autl. III. Bd. 47 
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die Pflanze frisch und von guter Beschaffenheit angewandt werden. (Frauendorfer Blatter 188'1,. 
:!ir.87.) Vgl. ebd. Nr.60: Anwendtmg eines wiisserigenAloeabsudes zur Insekten- und Schiidlings
vertilgung. 

Der fiiissige Ritterspornsamenextrakt verdankt seinen Wert ala Insektenvertil. 
gungsmittel weniger seinem Alkaloid- ala seinem Gehalt an 01. (B. WUllams, Ref. in Zeltsehr. 
f. angew. Chem. 2'1, 208.) 

Zur Vertilgung von Insekten und Parasiten eignet sich auch der fiir Menschen ungiftige 
z. B. benzolische Auszug der Samen- oder Pflanzenteile einer Leguminosenart (Tephrosia, 
Papilionaceenfamilie), dem gegebenenfalls noch Trager oder emulgierende Stoffe zugesetzt 
werden. (D. R. P. 82181'Z.) 

'Ober die Herste1lung eines Insekten- und Parasitenvertilgungsmitte1s aus den Samen und 
Blattern der Pflanzengattung Tephrosia siehe auch D. B. P. 82'1 688. 

Verwendungsgruppen, Scbadlingsarten. 
661. Saatgutbeize. 

'Ober das Kalken des Getreides ohne Arsenik mit Kupfervitriol, Glaubersalz oder Kalkmilch 
zur Verhiitung des Getreidebrandes siehe Dlngi. lourn. 126, 88. An diese Mitteilungen schlieDt 
sich eine Abhandlung von Payen: ,,'Ober daA Prii.parieren des Saatkorns oder das Kalken des Ge
treides" (ebd. s. 148), in der auDer dem Kalken des Getreides noch seine Imprilrgnierung mit 
einer LeimlOsung oder die Einstii.ubung mit Tierkohle ala sehr zweckma.aig empfohlen wird, um 
den Ertrag bedeutend zu erhohen. 

Das Einlegen der Samen in physiologische Kochsalzlosung solI nach einer Angabe in Hamb. 
Gew.-BL 188'1, Nr.11 die Keimentwicklung begiinstigen und zugleich Pflanzenkrankheiten vor-
beugen. / 

Bottger beobachtete die auDerordentliche Beschleun.i.gup.g der Keimung von Samen unter 
dem Einflusse einer ma.aig konzentrierten Losung von Atzkali oder Atznatron. 'ObergieDt 
man z. B. in einem Trinkglase eine Hand voU gewohnlicher Kaffeebohnen mit einer schwachen 
AtzkalilOsung, so sieht man, oft schon nach Ablauf weniger (2-3) Stunden, an samtlichen Bohnen 
1-2 mm lange schneeweiae Wurzelkeime hervortreten. (Dlngi. lourn. 212, 444.) 

Zur Behandlung von Saatgut, insbesondere Weizen, setzt man es den Diimpfen eines Ge
menges von Kolophonium, Salmiak, Schwefel und Balpeter aus, wodurch die dem Getreide 
anhaftenden schiidlichen Keime vernichtet werden. Gegeniiber dem nassen Verfahren bes~ht 
der 'Vorteil der Ersparung von Trockenarbeit und der beBBeren Durchdringung des Gutes mit 
Schwefelwasserstoff, Mercaptanen und Isonitrilen, die als Folge der Wechselwirkung von Salmiak 
und Abietinsii.ure entstehen. (D. R. P. 194 '188.) 

Statt der zur Behandlung des Riibensaatgutes zwecks Bekii.mpfung des Wurzelbrandes 
vielfach angepriesenen Mittel Corbin, Cuprocorbin, Antimycel, die zwar das Keimergebnis nicht 
ungiinstig beeinfiussen, jedoch' die Wurzelbrandkeime nicht abzutoten vermogen, empfehlen 
W. Kriiger und G. Wimmer das Saatgut mit l/. proz. Carbolsii.ure zu behandeln, da diese imstande 
ist, nicht befaUene Saat fast voUstii.ndig vor Wurzelbrand zu schiitzen. (Zeltschr. d. Ver. D. Zuck.
Ind. 1914, 846.) 

Bei der Herstellung von Saatgutbeizen' mischt man an sich bekannte Beizmittel (Schwer
metallsalze, Formaldehyd oder oxychinolinsaures Kalium) zweckmii,Dig mit leichtfiiichtigen 
Mischungen von Pyridinbasen, Anilin, Pyrrol, Teer-, AnthracenOl und Phenol mit Benzolkohlen
W80BBerstoffen oder von Sikkativen wie Olsauren oder harzsauren Salzen mit Benzol oder Alkohol 
im Verhii.ltnis 5: 100 und erhoht so, ohne die Keimkraft der Bamen zu schii.digen, die pilztotende 
Wirkung der Beizen. (D. R. P. 820 919.) 

Um zu verhindern, daS Tear oder TeerOle als Saatgutbeizmittel die Keimkraft des Saat· 
gutes schiidigea, setzt man ihnen 0,2% Silbernitrat oder Quecksilberchlorid zu. (D. R. P. 821 '19'1.) 

Als trockene, W&BserlOsliche und haltbare Saatgutbeize eignet sich eine Mischung von 10 Tf. 
Mercurichlorphenolsuliat oder eines anderen im Kern Quecksilber enthaltenden Phenoles 
oder einer mercurierten Benzoesii,ure mit 5 Tl. Atznatron. Zur Herabset,zung der Giftigkeit des 
Produktes verdiinnt man es mit Natriumsulfat oder einem anderen indifferenten Alkalisalz. Das 
Praparat Wtet die dem Saatgut anhaftenden Pilzkeime und erhoht seine Keimfii.higkeit. (D. R. P. 
312281.) . 

G. Kock empfiehlt in Zeltschr. f. landw. Versuchswes. D. Osterr. 22, 26'1 das Usp ul un, 
bestehend aus Chlorphenolquecksilber, Natriumsulfat, Natriumhydroxyd und einem Teer
farbstoff, besonders deshalb als Saatgutbeizmittel, weil seine Verwendung eine Verbeizung des 
Saatgutes aUBBChlieSt und die Moglichkeit der gleichzeitigen Bekii.mpfung von Brandkrankheiten 
und des Schneeschimmels bietet. Es wird bei Anwendung einer 0,5proz. Losung (Gehalt des 
Uspuluns an Chlorphenolquecksilber 20%) 1/.-2stiindige Beizdauer, je nach Art des Saatgutes, 
empfohlen. Das mit diesem Prii.parat gebeizte Saatgut behii.lt seine Keimfii.higkeit auch nach 
wochenlanger Aufbewahrung und erscheint gegen den Befall der spezifischen Krankheiten ge
schiitzt. Das Uspulun hat dem Formaldehyd gegeniiber den Vorzug, wiederholt verwendbar Zu 
sein. (8iidd. Apoth.-Ztg. 191'Z, 624, 62'1.) 
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Die Art der Anwendung von Fusariolsublimat und Subliform beschreibt F. Krause in 
Apoth.-Ztg. 1917, 624: u. 627. 

Die Verwendung von Quecksilbersalzen zur Saa.tgutbeize empfiehlt W. Gabel in Zeltschr. 
I. angew. Chem. 1921, 687. 

'Ober die Bedeut~ der Konzentration des Formaldehyd s fiir seine Anwendung als 
Beizmittel fiir Saa.tgut slehe G. Doby, Zeltschr. I. angew. Chem. 1907, 862-

Nach der Desinfektion von Saatgetreide mittels Formaldehyds unterwirft man das behandelte 
Materia.! in so hoch erhitztem Zustande, daJ3 dadurch die Keimfiihlgkeit nicht leidet, starker Ent
liiftung zwecks Entfernung des Desinfektionsmittels. Dieses Getreide eignet sich auch fiir Futter
zwecke und ist beliebig lang lagerbar. (D. R. P. 16S 694:.) 

Die Vorteile der Formaldehydbeizung sind offensichtlich, doch wurden auch, namentlich 
bei verletzten KOrnern, sch8,digende Einfliisse festgestellt. Auch leidet die Keimkraft, z. B. des 
Hafers, besonders wenn kii,ufliches, methylalkoholhaltiges Formol zur Anwendung gelangte. Jeden
falls ist allzu intensive Benetzung und linger wirkende Beizdauer mit Formalinlosungen von 
0,1 Qnd mehr Prozenten zu vermeiden. 

'Ober die Wirkung des Formaldehyds als Pflanzenschutzmittel, speziell iiber semen Wert 
zum Beizen der Getreidearten, siehe G. Kock in Zentralbl. I.Agrlkult.-Chem. 1907, 64:1. Her
vorhebenswert ist der sehr verschiedene EinfluJ3 des Formaldehyds auf die Keimkraft der ein
zelnen behandelten Getreidesorten, die z. B. bei Hafer in 0,2 proz. Beize gesteigert wird, in hoherer 
Konzentration und bei lingerer Einwirkungsdauer, jedoch besonders bei Gerste, starke Beein
trii,chtigung erfibrt. Andererseits ist eine 0,25proz. Formaldehydlosung ein wichtiges Mittel zur 
Bekii.mpfung des Brandes, so daJ3 man ilm fiir diesen Zweck kaum entbehren kann. "Oberdies 
entwickelten sich die gebeizten Samen trotz der Herabminderung der Keimkraft sehr gut und gaben 
gute Ernten. Die Formaldehydbeizung besitzt schlieJ3lich gegeniiber anderen Beizarten 
den Vorteil, daJ3 das trockene gebeizte Getreide ohne gesundheitliche Nachteile verma.hlen und 
verfiittert werden kann, allerdings ist es notig, genau nach den Vorschriften zu arbeiten und vor 
allem ein stets genau 40proz. Prii,parat zu verwenden. (F. Cranelleld.) Vgl. Apoth.-Ztg. 1917, 
624: u. 627; Kiessling, Zentralbl. I. Agrlkult.-Chem. 4:8, 189. 

Vgl. dagegen die Angaben von G. Ellrodt iiber die sch8,digende Wirkung von Formalin auf die 
Keimungsenergie des Getreides in Zeltschr. I. Spir.-Ind. 1918, 889. 

662. Getreideschidlinge. 
Kornkii.fer, (Kornwurm, Kornreuter, Getreideriisselkii.fer, Sitophilus granarius) ist ein 

kleiner rot- bis schwarzbrauner Kii.fer mit diinnem Riissel, der sich von Getreidemehl nibrt; 
die Mehlmotte ist ein kleiner Schmetterling, deren Raupe durch Verspinnen der MUhlen Schaden 
anrichtet. 

Interessante Mitteilungen iiber den in seinem Korper Hefe aufsa.mmelnden Brotkii.fer 
von P. Lindner finden sich in Chem.-Ztg. 1922, 888. 

Nach Doyere sind 2 g Schwefelkohlenstoff oder Chloroform ausreichend, um in hermetisch 
verschlossenen Silos die Insekten nebst Larven und Eiern in I Zentner Getreide in etwa einer 
Woche zu toten; 5 g Schwefelkohlenstoff hringen dieselhe Wirkung schon in 24 Stunden her
vor. Der iible Geruch nach Schwefelkohlenstoff verschwindet nach 2-3 tii,gigem Liegen des 
Getreides an der Luft, unter mehrmaligem Umschaufeln, gii.nzlich; auch hat weder das Mehl noch 
das Brot, aus solchem mit Schwefelkohlenstoff behandelten Getreide bereitet, irgendeinen wahr
nehmbaren Geruch. Auch Ammoniakgas, das aus einer Mischung von Atzkalk und Sal
miak in den Rii,umen entwickelt werden kann, wurde mit Erfolg angewendet. Die Wirkung 
ist besonders gut, wenn die Rii,ume vorher luftleer gemacht wurden. (Dlngl.loum.14:8, 886.) , 

Zur Vernichtung der Mehlmotten geeignet ist die jedoch nur von Sachverstindigen zu leitende 
Rii.ucherung mit Blausii.uredii.mpfen, die man pro Kubikmeter Rauminhalt ausl0gNatrium
cyanid, 15ccm 60griidiger Schwefelsii,ure und 20ccm Wasser erze~t. Um ~einem Raum 1 Vol.-% 
Blausii.ure zu erzeugen, braucht man pro 100 chm 2,75 kg NatrlUmcyanid, 2,5--4 I technische 
Schwefelsii.ure und 81 Wasser, wobei groJ3e Gefii,J3e verwendet werden miissen, um ein "Oberschii.umen 
der Masse zu verhindern. FUr groJ3e Rii,ume ist dieses Bottichverfahren ungeeignet, und es ernpfiehlt 
sich, eher die Blausii,ure auJ3erhalb des Raumes oder Speichers zu erzeugen und durch Rohren 
an den Verbrauchsort zu leiten. Bei geniigend abgedichteten Fenstern und Tiiren sind nach 15 bis 
20 Stunden Motten und Brut vernichtet, ohne da/3 die Mehlvorrite Schaden gelitten hitten. 
fR. Heymons, Zeltschr. I. Getreldewes. 1917, 98.) Ausfiihrliche Mitteilungen iiber Ausfiihrung 
des Verfahrens und Apparate bringt O. Ball in Gesundheltslng. 4:2, SS u. 4:1. - VgI. [841J. 

Auch die kupferrote Do rr 0 b s t mot te , die gro/3en Schaden an gelagerten Trockenobstvorrii,ten 
anrichtet, wird am erfolgreichsten durch Blausiureriucherung bekii.mpft. Nach Andres nimmt 
das Obst keine Spur des Cyanwasserstoffes auf, so daJ3 es unbedenklich'der Ernii.hrung dienen 
kann. (Zeltschr. I. Entomolog. V, S18.) 

Die an und fiir sich sahr widerstandsfii.higen Kornkii.fer lassen sich durch Blausiure 
nicht vertilgen, da sie in der Tiefe der Getreidehaufen, evtl. auch noch im Getreidekorn, eingebohrt 
sitzen, so daJ3 das Gas sie nicht erreicht, wenn man nicht Konzentrationen oder eine Riucherungs
dauer anwendet, die praktisch nicht zulii.ssig sind. (F. Burkhardt, Zentralbl. I. Bakt. IT, 49, ~7.) 
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Zur sich~ren Vernichtung der Kornriisselkafer iibergiellt man jeden einzelnen der auf 
dem Boden emes geschlossenen Raumes befindlichen Getreidesacke mit 20---25 g Chlorpikrin. 
Nach etwa 20 Stunden waren nach Versuchen, die G. Bertrand u. Mitarbelter ausfiihrten bei 
einer Temperatur von 10---12° alle Riisselkafer fast alle aus den Kornern ausgetreten und vertilgt. 
(Zentr •• BI. 1920, I, 444.) 

Urn de~ ~as ~aiskorn ebenfalls stark schadigenden Triboli umpilz zu vernichten, mull 
man Chlorplkrm "mmdestens 24 Stunden auf die mit Mais gefiiIIten Sacke einwirken lassen, da die 
Triboliumarten aullerst widerstandsfahig gegen dieses Gift sind. Riisselkafer und ihre Brut wer
den viel schneller vernichtet. (G. Bertrand u. Mltarbeiter, Zentr.·BI. 1920, II, 575.) 

653. Unkrautvertilgung. 
Unkrii.uter nennt man Pflanzen, die zwischen den angebauten Kulturpflanzen auftreten 

und ihnen Raum und Nahrung wegnehmen. Manche Unkrauter sind auch giftig oder iibertragen 
Parasiten oder schmarotzen selbst. Die hauptsachlichsten Unkrauter des Ackers sind: Hederich, 
Ackersenf, Knoterich, Distel, Winde, Wicken, Kornrade, Kornblume, Mohn. - V gl. Bd. IV [237J. 

Vber Versuche zur Unkrautbekampfung mit Kainit, Kalkstickstoff oder Eisenvitriol, 
die vom Institut fUr Boden- und Pflanzenbaulehre in Bonn-Poppelsdorf ausgefiihrt wurden, 
unterrichten die Arbeiten in Kall 9, 316 und Ernahr. d. manze 11, 138 u. 145. 

Zahlreiche Unkrautvertilgungsmittel enthalten nach Seifens.·Ztg. 1912, 744 verdiinnte rohe 
Salz- oder Schwefelsaure, Kalkmilch, Gaswasser, Formaldehyd oder 2 proz. rohe Carbolsii.ure; 
oft sind die unter den verschiedensten Namen im Handel vorkommenden Praparate nur Eisen
salze (Eisenalaun), so dall man vorteilhafter eines Losung dieses Salzes selbst herstellt und ver
wendet. Vgl. D. R. P. 32177: Unkrautvertilgung mit IOproz. Chlorkalklosung. 

Nach Dingl. loum. 125, 399 eignet sich zur Vernichtung von Unkraut auf Gartenwegen 
am besten eine hei13e, konzentriert wasserige Kochsalzlosung. 

Nach D. R. P. 257602 erhalt man ein Streupulver zur Beseitigung von Unkraut und 
gegen Parasiten durch Vermengen von 100 TI. fein gemahlener Alkali- oder Erdalkalisalze mit 
10 TI. 66gradiger Schwefelsaure. Das Pulver wird morgens auf die tau- oder regenfeuchten Pflanzen 
aufgestreut und zerstort in einigen Stunden die zu vernichtenden Pflanzen oder Parasiten. 

Nach Friihllng, Zeltschr. f. offentI. Chem. 1908, 70 darf das sog. fliissige Eisenvitriol, 
ein Unkrautvernichtungsmittel, das aus 7% Eisenvitriol und 2% konzentrierter Schwefelsaure 
besteht, nicht zur Vertilgung von Getreideunkraut verwendet werden, da es das Getreide natiirlich 
auch schadigt. 

Zur Unkrautvertilgung auf Getreidefeldern verwendet man krystallisierten Eisenvitriol, dem 
man, um ihn als au13erst feinen Staub zu erhalten, bis auf 1 Mol. sii.mtliches Krystallwasser 
entzieht. Diese Wasserabspaltung kann durch vorsichtiges Erwii.rmen und gleichzeitiges Vber
leiten von Luft unter Vermeidung des Schmelzens oder durch Verwitterung in trockener Atmo
sphare erfolgen. (D. R. P. 167 529.) 

Nach L. Hiltner und F. Riedl ist zur direkten Bekampfung des Hederichs und des Acker
senfes allen anderen vorgeschlagenen Mitteln (Euproazotin, Hofers Hederichpulver, Kainit, Kalk
stickstoff) die Behandlung mit moglichst konzentrierter, mindestens 20proz. Eisenvitriol
losung vorzuziehen. Bei weill bliihendem Hederich mull man eine 25-28proz. Eisenvitriol
losung verwenden. (Landw. Presse 41, 420.) 

Unkrautpflanzen werden nach D. R. P. 219111 ferner durch ein Gemenge von Eisenvitriol 
und feingemahlenem Torfmull vernichtet. 

Oder man mischt nach D. R. P. 221471 Kochsalz und Eisenvitriol (zweckmaJ:lig mit etwas 
Kupfervitriol) in trockenem Zustande im molekularen Verhaltnis. Unter dem Einflull der Boden
feuchtigkeit bildet sich Eisenchloriir. Als Trager des Gemenges verwendet man Torfmull. 

Nach D. R. P. 269767 verwendet man zur Vertilgung von Unkraut und Parasiten einen 
mit Wasser verdiinnten Brai aus nahezu vollig calciniertem Eisenvitriol mit 10% konzentrierter 
Schwefelsaure. Dieser Brei ist unbegrenzt haltbar, versandfahig und gestattet dem Landwirt fall
weise die Losungen selbst herzustellen, da das Praparat ein stets gleichbleibendes Losungsver
mogen zeigt. 

Das C u proDzoti n, ein Prii.parat,das 24 TI. Kupfernitrat und 18 Tl. Natronsalpeter enthalt, ist 
dem allerdings wesentlich billigeren Ei se n vi tri 0 I als Kampfmittel gegen Ackerunkraut, nament
lich gegen Kornrade und Kornblume iiberlegen und wirkt auf Hederich und Akersenf auch dann 
noch nachteilig, wenn die Unkrii.uter in der Vegetation schon bedeutend vorgeschritten s~d. 
Doch wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein, ob das teure Praparat dem billigen EisenvitrlOl 
vorzuziehen ist. (I. Relnelt, Fiihllngs landw. Ztg. 62, 553.) 

Die Resultate ausgedehnter Versuche iiber die Anwendung von fein gemahlenem K ai ni t 
zur Bekampfung des Hederichs finden sich in Ernahr. d. Pflanze 11, 68 u. 77. Auch zur Be
kii.mpfung der Wickenplage auf Getreideackern verwendet man mit Erfolg fein gemahlenen 
K a i nit, der, wenn die Wickenplage noch sehr klein ist, in der Menge von 800 bis hochstens 
1200 kg fiir 1 ha gestreut wird. (H. Lindemann, Ernahr. d. Pflanze, 1917, 101 u. 109.) 

Remy und Vasters berichten iiber ausgezeichnete Erfahrungen bei der Vertilgung des Ack~r
senfs, Hederichs und der Kornblume mittels des, am besten bei klarem Wetter, an einem Relf-
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morgen oder sonst auf feuchte Pflanzen gestreuten Kainits. Das.Kalisalz iibertrifft, in der Menge 
von 15 dz pro Hektar gestreut, Eisenvitriol und Kalkstickstoff, besonders aber auch die nicht zu
verliissig wirkende und schwierig zu handhabende 3-10proz. Schwefelsaure erheblich in der Wir
kung. Diese Art der Unkrautbekii.mpfung verdient schon deshalb Beachtung, weil mit seiner An
wendung zugleich eine Kalidiingung des Bodens erreicht wird. Dabei ist zu beachten, da13 Kalk
beigabe oder vorherige Kalkdiingung ungiinstig wirkt, und da13 die Distel im Gegensatz zu den 
gegen Kainit sehr empfindlichen Ackersenf, Hederich und Knoterich recht Widerstandsfii.hig ist. 
Die Kosten fiir Vertilgung und zugleich Diingung sollten pro Hektar nur 4 Mark (alter Geldwert) 
betragen. (Landw. lahrb. 46, 137 u. 627.) 

Auch Heinrich bestii.tigt die iiberaus giinstige sichere Wirkung des sehr fein gemahlenen 
Kainits als Hederichvertilgungsmittel, wenn man die erst bis zum dritten bis vierten Blatt ent
wickelte Pflanze im Morgentau bei mit Sicherheit zu gewartigendem sonnigem Wetter behandelt. 
Verfasser berechnet pro Hektar 20 Zentner Kainit, in welcher Menge diese Kopfdiingung, richtig 
verteilt, Kulturpflanzen nicht schii.digt. (Emahr. d. Pflanze 8, 257.) 

Vber die giinstigen Versuchsergebnisse der Hederichvertilgung mit Kalkstickstoff 
und die gleichzeitige Forderung des Hafer- und Kleewachstums siehe Herrmanno und Zanen, 
Landw. Presse 41, 67; vgl. dagegen Schulz und Spieckermann, ebd. 40 v. 17. Dez. 

Beider Anwendungvon 1 Zentner Kalkstickstoffpro Morgenzur Hederichbekampfung 
erzielte Schmidt bei der Ausstreuung, nachdem das Unkra,ut das dritte Blatt bekommen hatte, 
seine vollige Vernichtung, wahrend sich gleichzeitig die Blii.tter der Gerste leicht gelb fii.rbten, 
ohne jedoch Schaden zu leiden. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 25, 2086.) 

Zur A I g en vernichtung auf dem Boden von Teichen eignet sich nach G. Embrey am besten 
das K u p fer suI fat, das in krystallisierter Form aus einem durchlochten Behalter, der am Heck 
eines falirenden Schiffes befestigt ist, ausgestreut wird. In einer Verdiinnung von 1 : 3 Mill. 
werden die Desmidiaceen und Diatomeen sicher vernichtet, wenn man mit dem Ausstreuen spate
stens Ende April beginnt. Die Fische werden durch das Kupfersalz in dieser Verdiinnung nicht 
geschii.digt. (Ref. in Zeitschr. f. angew. Chem. 1918, 162.) 

654. Blatt- und Blutlaus. 
Blattlii.use (Aphidae Burm.), BI utlause (Schizoneurae), Hart- und Schildlause (Coccidae 

Burm.) gehoren zur Ordnung der Halbfliigler und befallen vor aHem Blatter und Stengel, manch
mal auch die Wurzeln der Pflanzen. Die Blutlaus saugt an der Rinde und dem Holz der Obst
bii.ume und verursacht dadurch Geschwiire und Faulnis. Die Schildlaus saugt ebenfalls Pflanzen
sii.fte, vor aHem an Obstbii.umen, Lorbeer, Gewachshauspflanzen und am Wein. 

Nach Pharm. Ztg. 1899, Nr.34 wird Kriigers Petroleumemulsion zur Vertilgung von 
Blattlausen hergestellt durch Auflosen von 1/, kg schwarzer Seife in 4,5 I kochendem Wasser 
und Emulgieren der Fliissigkeit mit 9 I Petroleum. 

Auch eine Quassiaabkochung im Gemisch, mit griiner Seife verkocht, wird als Mittel gegen 
Blattlii.use empfohlen. (Frauendorfer Bliitter 1867, Nr.27.) 

Nach den Versuchen I. Nesslers, Wochenschr. d. bad. Landwirt.-Ver. 1886, Nr.8, bewii.hrt 
sich zur Vertilgung von BI u tla use n und anderen Pflanzenschii.dlingen eine auf 1 I Wasser ver
diinnte Losung von 30 g Schmierseife und 2 g frisch bereitetem Schwefelkalium in Wasser, der 
man 32 g reines FuselOl zusetzt. Wesentlich ist, da13 man die verseuchten Baume in den Monaten 
Mii.rz und April, besonders an der unteren Seite der Aste und am Wurzelhalse, mit der Losung 
bestreicht. 

Nach los. Pardeller, Seifens-Ztg. 1911, 9, wird die BI utlaus am wirksamsten vertilgt durch 
eine Mischung von 15 kg Kernseife, 150 I hei13em Wasser und 200 I Petroleum. Man peitscht die 
Masse kraftig durch und verwendet den mit Wasser verdiinnten Petroleumrahm. Auf ii.hnliche 
Weise stellt man aus 4 I starker Seifenlosung, 6 kg Atzkalkbrei und 1 I Petroleum ein Mittel 
gegen die Schildlaus her, das zum Gebrauche im Verhaltnis 1 : 10 verdiinnt wird. 

In Seifens.-Ztg. 1911, 1373 berichtet Felix Daum iiber Blutlausvertilgungsmittel: Man 
queHt 100 Tl. frischer Kernseife in 20--40 Tl. denaturiertem Spiritus, gie13t nun langsam 300 Tl. 
Petroleum hinzu und schIie13Iich 20 Tl. Lysol. Die erkaltete, feste Masse wird nach 1-2 Tagen 
in IPO g schwere Wiirfel geschnitten, die man zum Gebrauch in 1 I heiI3em Wasser lOst. 
Die Emulsion wird vor der Verwendung je nach der Zartheit der Pflanze auf das Doppelte bis 
Zehnfache mit Wasser verdiinnt. 

Nach Riehm, Blatt. f. Riibenbau 1912, 79, ist das beste Vertilgungsmittel der Blutlaus 
Tabakextrakt ([648] u. Bd. IV [695]) mit und ohne Seifenzusatz, doch mu/3 man das Mittel, 
wenn es erfolgreich sein soH, beim ersten Erscheinen der Blutlaus sofort anwenden. 

Zur Bekii.mpfung des Sa u e r w u r m e s verwandte Biermann mit Erfolg 1 proz. Nikotinbriihe 
ohne weiteren Zusatz. Gegen die Heuwurmmotte wurde Schwefeln wii.hrend der Flugzeit 
ebenso wie Bespritzen mit Nicotin-Kupferkalk-Schmierseifenbriihe ohne Erfolg angewendet. 
(Landw. lahrb. 52, Erganzungsbd. 1, 16.) 

Zur Herstellung eines Schii.dlingsvertilgungsmittels, namentlich gegen die B I u tla us, lost man 
Kollodiumwolle und das Riickstandharz der Alkohoidestillation des Kolophoniums in diesem in 
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TerpentinOl aufgefangenen und mit Alkohol versetzten Destillat. Die Masse erhirtet schnell, 
iiberzieht die vorhandenen Scha.dlinge und verhirW.ert Neuinfektion. (D. R. P. 162766.) 

Zur Vertilgung des Heu- und Sauerwurmes sowie zur Vernichtung seiner Brut zerstiubt man 
bei feuchtem Wetter auf die WeinstOcke ein pulverformiges Gemisch von 4 Tl. Kalk mit je 1 Tl. 
Chlorkalk, Kupfervitriol und Schwefel. (D. R. P. 160 019.) 

Nach D. R. P. 266 809 sind wisserige Valeriansiurelosun~en geeignfijt, pflanzliche 
Sch8,dlinge und Wohnungsparasiten abzuhalten und zu tOten. Das Mittel solI vor allem zur Be
k8.mpfung der Blatt- und Blutlaue und ale Waschfliissigkeit ffir Vieh beniitzt werden. 

655. Schildlaus; Heu- und Sauerwurm. 
Uberdie Bek&.mpfung der "San- Jos e -Schildlaus"mit Schwefel-Kalk- (sog. kalifornischer) 

Briihe, bereitet durch Kochen von 1 Gew.-Tl. frisch gebranntem Atzkalk, 2-21/, Tl. Schwefel 
und 9-11 Tl. Wasser siehe F. Molz, Zeltschr. f. angew. Chem. 1918, 686. 

Die Traubenmade oder der Heu-, Sauer-, Spinnwurm, auch Weinmotte (Tortricidae 
ambiguella H. oder Conchylis ambiguella) genannt, ist ein Nachtschmetterling aus der Familie 
der Wickler, der irn April seine Eier an die Bliitentrauben des Weinstockes legt, die dann von 
den Raupen zersti:irt werden. Die zweite Raupengeneration befii.lIt die Beeren, verpuppt sich 
unter der Rinde und iiberwintert. Eine andere Wicklerart, die am Wein vorkommt, ist Tortri
cidae pilleriana. 

(jber den Heu- und Sauerwurm und seine Vertilgung siehe Pbarm. Zentrh. 1911, 299. 
Nach einem Referat in Pharm. Zentrh. 1911, 936 ist :,Wurmol", ein Bekiropfungsmittel 

des Heu- und Sauerwurms, eine Nicotin-Arsen-Harzseife. 
Zur Herstellung eines trockenen, zerstiubbaren Bekiropfungsmittels gegen den Heu- und 

Sauerwurm wird nach D. R. P. 214208 die gewohnlich verwendete Schmierseife mit Braunko41en
staub in der gleichen Menge unter evtl. Zusatz von Arsen- und Kupferverbindungen in ein trockenes, 
verstaubfihiges Pulver iibergefiihrt. 

Nach D.lL P. 234272 werden Pflanzenschii.dlinge (Heu- und Sauerwurm) durch trockene, 
pulverfol"Dlige, wasserabsto.l3ende, auf den Pflanzen festhaftende Pulver vernichtet, die man 
durch Mischen von Teer- oder Pechprodukten mit Kupfer-, Arsen-, Antirnon-, Blei-, Schwefel-, 
Amino-, Nitroverbindungen uew. erhilt. Auch kann man sich zu demselben Zweeke der wasser
unli:islichen, metallorganischen V erbind~en bedienen, die man aue Teeren und Peehen, mit 
oder ohne Zusatz von Borsii.ure, mit den m den Pechen und Teerolen enthaltenen Amino- oder 
Hydroxylverbindungen oder mit MetalIoxyden oder Salzen gewinnt. 

Gegen den Heu- und Sauerwurm verwendet man beirn ersten Spritzen ein Gemenge von 
0,5 Tl. Soda, 0,5-0,75 Tl. Kochsalz, 1,0-2,0 Tl. Riibol oder Leinol und 0,75-1 Tl. Terpentinol 
in 100 Tl. Wasser und steigert diese Mengen bei jedem folgenden Spritzen um 1/ .. _1/.%. Das 
Terpentinol wirkt iu.l3erIich lii.hmend auf das Zentralnervensystem des Sauerwurmes ein, wii.hrend 
Kochsalz und Soda die ZelIauekleidung seines Vormagens zerstoren und das Absterben des Wurmes 
herbeifiihren. Das 01 verstopft nicht nur die Stigmata des Wurmes, sondern schiitzt auch die 
Pflanze vor den schidigenden Wirkungen der Soda. und des Terpentinoles und verhindert eine 
zu rasche Verdunstung des Mittels. Das Pra.parat wird mit einer Weinbergspritze aufgestiubt. 
(D. R. P. 263 888.) 

Nach D. R. P. 278671 erhilt man ein wirksames Mittel ~egen Pflanzenschidlinge, insbeson
dere gegen Raupen, Blutlaue, Heu- und Sauerwurm durch mniges Mischen von 1 Tl. Schwein
furter~ mit 4 Tl. Salmiak. Das Priparat Hefert haltbare Li:isungen, die beirn Ausspritzen 
unli:isliches, <laher auch von der Pflanze nicht resorbierbares Schweinfurtergriin ausscheidet. 

606. Brand, Kartoffel- und Wurzelkrankheiten. 
Brand ist eine Krankheit der Pflanzen, bei der die befallenen Pflanzenteile sich mit einer 

braunen bis schwarzen Masse an£illien. Es sind dies die Sporen von Pilzen, den Brandpilzen. 
Der Staubbrand oder Flug-, Nagel-, Ru.l3brand (Ustil~o carbo Tul.) befillt Weizen, Gerste, 

Hafer, wohl auch ·Roggen und ist der hiufigste Brand. Die .Ahren werden schwarz und zerstiuben 
vor der Reife in Sporen, desha.lb schadet der Staubbrand zwar nicht durch Verunreinigung, wohl 
aber durch Verminderung der Ernte. Der Hirsebrand (Ustilago destruens Tul.) kommt an der 
Hirse vor; der Maisbrand oder Beulenbrand (Ustilago Maydis Tul.) am Mais. Der Stein
brand oder Schmier-, Faul-, Kornbrand. Korn£aule (Tilletia caries Tal.) findet sich am Weizen, 
die befallenen Korner bleiben bis zur Reife geschlossen in der Ahre, stehen und kommen so unter 
das Erntegut und ins Mehl, das dadurch verfirbt wird und Geruch annimmt. Der Stengel
oder Stielbrand (Urocystis) tritt am Roggen auf. Er erzeugt an den Stengeln Bacillen, die auf
platzen und die Pflanze vor der Kornerreife zum Absterben bringen. 

Den durch Schimmelpilza.rten (Schneeschimmelpilz, Fusarium niva.le Cas.) hervorgerufenen 
Krankheitserscheinungen am Getreide begegnet man am besten durch grfindliches Beizen ~es 
Saatptes. Unter diesen Beizmitteln haben sich besonders Chinosol (~chwef~lsa.ures Dioxyc~ino~), 
Subhmat, Formaldehyd und Kupftlrsulfat bewi~~61]. Schii.dhche Wakungen auf dIe Tlare 
worden bei der Verfiitterung des von der Pilzkr eit befllllenen Getreides nicht beoba.chtet. 
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(E. Schalfnlt, Land",. lahrb. 48, 621; vgl. W. IDmmelbaner, Osterr. Ztg. r. Zuckerlnd. u. 
Land",. 41, 716.) 

Als Ersatz fiir Kupfervitriol kann man zur Verhiitung des Steinbrandes (beim Weizen) und 
Haferflugbrandes das Sa.a.tgut mit Formaldehyd beizen, wii.hrend gegen Auswinterung und 
FuJ3krankheit Sublimat und gegen Brandbefall und Auswinterung bei Weizen Sublimat und 
Formaldehyd als Beizmittel angegeben werden. Nii.heres iiber Zusammensetzung und Anwendung 
der Mittel findet sich in Pharm. Ztg. 60, 681. 

Zur Bekii.mpfung des Steinbrandes beim Winterweizen zeigte sich eine LOsung von 250 ccm 
Formaldehyd in 100 1 Wasser unter Zusatz von Kupfervitriol, besonders bei Gegenwart von 
:Sublimat, bei 10 Minuten wii.hrender Beizdauer am wirksa.msten, auch Upsulun (Chlorphenol
queeksilber) gab gute Resultate. (H. C. Miiller und E. Molz, Land",. Ztg. 88, 417.) 

Weizen wird na.ch Siidd. Apoth.-Ztg. 1910, 769 zur Apwehr gegen Steinbrand mit einer 
LOsung von li4. I 40proz. Forma.ldehyd in 1 hl Wasser gebeizt. Niheres in der Originala.rbeit. 

Die Kartoffelkrankheit ist eine Kraut- und Knollenfaule der Kartoffel, bei der die Blatter 
braun werden und absterben und die Knollen faulen. Hervorgerufen wird sie durch einen Schma.
rotzerpilz: Botritis dEivastatrix oder Peronospora infestans. 

Gegen die Kartoffelkrankheit hat slch das Bespritzen mit einer 6% Kalkmilch ent
haltenden 6proz. Kupfersulfatl8sung na.ch G. Marek gut bewii.hrt. (Osterr. Ztg. r. Zuckerlnd. 
1891, 617.) 

Uber die Bekii.mpfung des noch wenig erforschten Kartoffelkrebspilzes, dessen Dauer
sporen sich 7 Jahre Iangim Boden lebensfii.hig zu erhalten vermogen, besonders durch Boden
-<iesinfektion mittels Chromhydrocarbonates, siehe Schalfnlt und Voss bzw. Baudrtixel in Zeltschr. 
r: Splr.-Ind. 89, 862 bzw. 868. 

Gegen die Fusarium-Blattrollkrankheit der Kartoffel ist bisher noch kein sicher wirkendes 
Mittel bekannt. (E. Schalfnlt.) 

Zur Beseitigung der Kropfkrankheiten von Wurzelgewii.chsen diingt man z. B. den 
Kohl mit einer Mischung von Steinkohlenasche aus Miillgruben und gebranntem, trockenem 
:8tiickkalk und liil3t das Gemenge vor der Verwendung bis zur freiwilligen Abl8schung des Ka.lkes 
Ia.gern. (D. R. P. 200 682.) 

Zur Bekii.mpfung des Plasmopara-cubensis-Pilzes, des gefii.hrlichsten Gurkenschadlings, 
·eignet sich am beaten die gewohnliche Bordea.uxbriihe, wie sie gegen Schiidlinge des Weinstockes 
Verwendung findet. Die Bespritz~n sollen von Mitte Juli an alle 10 Tage, im ganzen siebenmal 
·erfolgen. (L. Hecke, Zeltschr. r. Osterr. Land",. Versuchs",. VII, 1.) 

61)7. Weinstock- und .. rebenkrankheiten: Peronospora. 
Miiller, K., Rebschiidlinge und ihre neuzeitliche Bekii.mpfung. Karlsruhe 1922. 
Weinstock und Traubenkrankheiten sind vor aHem der echte Meltau (Traubenfaule), erzeugt 

·durch einen Pilz: Oidium Tuckeri Berk., wobei die Blatter und Beeren von einem weiJ.llichen Uber
'zug bedeckt sind und absterben, und der falsche Meltau erzeugt durch den Pilz Peronospora 
viticola. Berk. Gegen den letzteren dient ala unfehlbares, unersetzbares Mittel das Kupfervitriol 
in Form der Bordelaiser Briihe. 

Es sei darauf verwiesen, da..a nach den FeststeHungen von I. Hoch-Engelstadt Pilzkrank
heiten in Weingarten bei weitem nicht so verheerend wirken, wenn diese mit Handelsdiinger ge
diingt werden, als wenn man StaHmist verwendet. (Erniihr. d. Pflanze 1909, 11.) 

Gegen Peronospora bieten 2proz. Kupferkalkbriihen und gleichwertig mit ihnen die ebenso 
starke Kupferpaste Bosna vollig hinreichenden Schutz, wobei sich am besten jene Briihe bewii.hrte, 
·die auf 1 kg krystallisiertes Kupfervitriol das halbe Gewicht frischgebrannten Ka.lkes enthielt [846]. 
Auch die Burgunderbriihen, bestehend aus der gleichenMenge des krysta.llisierten Kupfer
.salzes und 1400 g KrystaH sod a, erwiesen ohne Laubschiidigung ihren Wert und waren wirksamer 
als die gleichstarken Kupferkalkbriihen; jede Art des Zusatzes, z. B. Alaun (Martinibriihen) 
oder Tonerdesulfat (Bodolitat) schwii.chten die Wirkung der Briihe abo (A. Kornauth und A. 
Wober, Zentr.-BL 1919, I, 60.) 

Die Versuche, das Kupfer in der Kupferkalkbriihe durch andere MetaHe und andere Stoffe 
zu ersetzen, waren im ganzen erfolglos, wie Z. B. Aluminium, Silber (zu teuer), Quecksilber
·chlorid (zu giftig), Chromate, Perchromate und Permanganate (voriibergehende Wirkung), Nickel
sulfat (teuer und schwer beschaffbar), Zink (zu schwach), Cadmium (schiidlich fiir die Pflanze). 
Zinn,,.Blei, Arsen, Antimon (wenig wirksam), Bor (nicht anhaltend und atzend), Chlor und 
Fluor (pflanzenschadlich), Schwefel (nur fiir den echten Meltau). Auch organische, antiseptisch 
wirkende Stoffe (Formaldehyd, Oxalsaure, Phenol, Kresolderivate, Naphthol, Pikrinsiure), die 
unter den verschiedenen Namen wie Melior oder Reflorit im Handel sind, brachten nicht den 
-gewiinschten Erfolg. Als Ersatz der Kupferbriihen kame fiir manche Gegenden mit schwachem 
Befall nur das Perocid in Frage, dessen wirksamer Bestandteil das Ceroxyd (23%) neben 
14% Neodym und 12% Lanthanoxyd in den Riickstanden der Thoriumherstellung (Bd.I (408)) 
vorhanden ist. (A. Wober, fisterr. Chem.-Ztg. 1917, 62.) 
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Als Spritzmittel gegen die Peronospora verwendet man die Sulfate der seItenen Erdmetalle 
(Cer), die man evtl. mit Kalk oder anderen alkalischen Mitteln neutralisiert, und erhiiJt so V.isungen. 
die die Pflanze nicht schii.digen und zugleich hohere antiseptische Eigenschaften zeigen als das 
Kupfervitriol. Die Prii.parate sind iiberdies auch billiger als Kupfervitriol, da sie bei der Gliih
korperfabrikation als Nebenprodukte erhalten werden. (D. R. P. 246889.) 

Nach Untersuchungen von G. Liistner hat das Quecksilberprii.parat Upsulun gegen Perono
spora und Fuscicladium praktisch keine Wirkung, es verursachte an griinen Pflanzenteilen sogar 
Verbrennungserscheinungen. (Landw. Jahrb. 52, Ergiinzungsbd. 1, 142.) 

Nach F. P. 455594 verwendet man zur Bekii.mpfung von Weinrebewucherungen ein 
zur Trockne eingedampftes Gemenge von 8 kg Kupfervitriol, 92 kg Kalk und Magnesia und 20 1 
Wasser. 

658. Oidium. 
Nach einer Mitteilung in den Frauendorfer Bliittern 1867, 76 ist das einfachste und wirksamste 

Mittel gegen das Oidium die Zuckermelasse oder einfach eine Losung von Zucker in Wasser, in 
welche die erkrankten und vertrockneten Trauben getaucht werden, worauf sie sich schnell wieder 
fiiIlen und zur volligen Reife gelangen. Reben, die mit dem Pilze bedeckt waren, erholten sich 
nach einmaligem Abwaschen mit Zuckerlosung und setzten krii.ftige Triebe auf. 
. ThIrault wandte gegen Oidium zum ersten Male mit Erfolg eine mit Salzsii.ure versetzte 

Schwefelleberlosung an, Salnt- Quentin eine Schwefelkalklosung, erhalten durch Kochen von 
Atzkalk, Schwefel und Wasser. (Dingl. Journ. 187, 282.) . 

In Dingl. Journ. 164, 817 schlug J. C. Leuchs zur Bekii.mpfung der Traubenkrankheit (Oidium ~ 
statt des Bestreuens der Trauben und Zweige mit Schwefelpulver vor, ein Loch bis auf das Mark 
des Weinstocks zu bohren und mit Schwefelpulver zu fiiIlen. 

Nach F. P. 452 672 solI sich ein Gemenge von 45 kg Mehl, 12,5 kg Albumin, derselben Menge 
Gummi arabicum, 2,5 kg Pfeffer, 10 kg Schwefel und 17,5 kg Gelbocker als Mittel gegen das 
Oidi urn und das Schwinden der Weinbeere eignen. 

Zur Bekii.mpfung desechten Meltaues der Reben eignen sich weniger als .fliissige Briihen. 
die hochstens eine heilende Wirkung ii.u13ern (z. B. besonders die Permanganatkalkbriihe), in erster 
Linie die schwefelhaltigen Pulver, z. B. der Ramatoschwefel, der 97% S und 3% krystallisiertes 
Kupfersulfat enthii.lt, ferner Grauschwefel, "Kreidl", das ist feingemahlene Gasreinigungsmasse 
mit 39% S und schlie13lich 70,4proz. Schwefelcalcium. Letzteres erzeugt in unverbundener Form 
schlechten Weingeruch und -geschmack und mu13 daher mit Kalksteinmehl oder anderen indiffe
renten Stoffen verdiinnt werden. {)ber die .. Bekii.mpfung des roten Brenners siehe die Abhand
lung von K. Kornauth und A. Wiiber in Osterr. Landw. Versuchswes. 21, 295. 

Zur Vernichtung von Weinschii.dlingen erhitzt man P yri te nach D. R. P. 182-786 kurze 
Zeit auf 4500 und lii.13t sie dann lal}gsam unter evtl. Zusatz von geloschtem Kalk an der Luft 
wieder abkiihlen, so da13 sie allmii.hlich unter Entwicklung von Schwefeldioxydgas verbrennen. 

Uber die Bekii.mpfung von Weinrebenschii.dlingen mit fein verteiltem Schwefel, wie man 
ihn durch Verschmelzen von Naphthalin und Schwefel gewinnt, siehe D. R. P. 192815 und 
Zeitschr. f. angew. Chern. 1909, 817. Der Naphthalinschwefel bildet ein gelblichgraues, feines, 
stark nach Naphthalin riechendes Pulver, das sich an der Luft innerhalb 3-4 Tagen unter Ver
fliichtigung des Naphthalins zersetzt und den Schwefel in sehr feiner Form auf den Weinstocken 
zuriicklii.13t. In einer Anzahl von Versuchen, die H. A. Haack ausfiihrte, wurde festgestellt, daB 
das Mittel gegen Oidium guten Erfolg verspricht, auf Tortrix pilleriana nur mii.13ig, auf Con
chylis ambignella noch weniger einwirkt. Gegen Peronospora kommt das Mittel als kupferfreies 
Prii.parat iiberhaupt nicht in Betracht. 

Nach D. R. P. 221502 wird ein Mittel zur Vertilgung von Pflanzenschii.dlingen hergestellt 
durch mehrstiindiges Erhitzen von 100 kg gemahlenem Torf (Sii.gemehl, Steinkohle, Braunkohle 
usw.) mit 5-10 kg eines alkaIischen Aufschlie13ungsmittels (Atzkalk oder Calciumpolysulfid) 
auf 100-150°. Man fiigt nun 20-100 kg arsenhaltigen Schwefel hinzu und erhitzt, solange 
noch Schwefelwasserstoff entweicht und ein fliissiges 01 abdestilliert. Nach 5-24 Stunden ist 
die hei13e fliissige Schmelze geeignet, 50-1000 kg Kreide, Ton, Schlackenmehl usw. und so viel 
chromo, arsen- oder kupferhaltige Teerfarbstoffriickstii.nde oder sulfidische Erze aufzunehmen, 
da13 der MetallgehaIt der Masse 0,1-5% betrii.gt. Man mahlt die Schmelze staubfein und blast 
das Pulver auf den infizierten Rebstock auf. 

Nach D. R. P. 240 285 setzt man den zur Bestii.ubung kranker Weinstocke und anderer Pflanzen 
dienenden Fliissigkeiten vorteilhaft Phenoxyl- oder Kresoxylessigsaure oder Gemenge 
dieser Sii,uren zu. Die so erhaItenen Verstii.ubungsfliissigkeiten, die auBer diesen fiir die Menschen 
unschii.dlichen Sii,uren auch noch die 20-30fache Menge Schwefel, Gips, Seifenpulver, Talkum 
u. dgl. enthalten konnen, Bollen das Auftreten von falschem Meltau und Oidium vollig verhindern. 

In Dlngl. lourn. 134, 160 wird empfohlen, zur Bekii,mpfung der Traubenfii.ule (Oidium) 
eine Losung von 1 Tl. Salz in 12 Tl. Wasser zuverwenden und diese KochsalzlOsung, die fiir andere 
Traubengattungen entsprechend konzentrierter angewendet werden kann, auf die Stocke, Blii,tter 
und Trauben zu verstii.uben. 

Zur Bekampfung von Rebkrankheiten spritzt man Eline Salbeibriihe, die zur dauernden 
Haltbarkeit mit Essigii.ther und einem Absud von Tollkirschenblii.ttern versetzt wird. (D. R. P. 
290951.) 
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Unter den zahlreichen, zum grotlten Teil wertlosen oder zum mindesten im Verhaltnis zu 
ihrem Wert stark iiberzahlten Bekii.mpfungsmitteln von Pflanzen-, insbesondere von Weinstocks
krankheiten waren noch hervorzuheben: Das Plan tol I, bestehend aus einer MineraIOl-Harz
seifenemulsion und das Plantol II, das iiberdies noch leichtfliissige Teerole und atherische Ole 
enthalt und ebenfalls sehr gut emulgierbar ist, ferner das Par' Oidi urn mit Bestandteilen, die 
jenen del' Gasreinigungsmassen entsprechen und das in einer anderen Mischung gegen Pero
nospora 8% Kupfervitriol enthii.lt, evtl. auch das Produkt Gartenseife, cine gewohnliche 
NatronOlseife, die besonders zur Bekii.mpfung von Obst- und Rosenschii.dlingen empfohlen wurde. 
(W. Seifert und R._Reich, Weinlaube 1906, 387.) 

669. Reblaus. Versandtrauben-Entseuchung. 
Die Reblaus odeI' Wurzellaus des Weinstocks (Phylloxera vastatrix) gehort zur Familie del' 

Blattlii.use. Das Insekt lebt in mehreren Generationen saugend an den Wurzeln des Weinstockes. 
Als Endvertreter eines kompIizierten Entwicklungsganges treten im August und September 
gefliigelte Lii.use auf, die an den Weinblattern Eier ablegen, aus denen mii.nnliche und weibIiche 
Tiere auskriechen. Die nunmehr produzierten Eier werden unter del' Rinde des Weinstockes 
abgelegt, iiberwintern daselbst und Iiefern die im Friihjahr ausschliipfende, an del' Wurzel des 
Stockes lebehde Form. Durch die Reblaus entstehen Schwellungen an den Wurzeln, diese faulen 
und der Stock geht nach und nach zugrunde. 

Eine wirksame Bekampfung del' Reblausgefahr ist niemals mit chemischen Mitteln zu erzieleh, 
sondern nul' durch eine gii.nzlich verii.nderte Weinstockkultur. Man solI den Stock nach M. Popoff 
dadurch kraftigen, dati man ihn nicht schneidet, sondern zum Bltum auswachsen lii.J3t, wodurch 
auch die alljii,hrIich beim Stock notige mechanische Bodenlockerung fortfii.llt, so daJ3 die Erde 
festbleibt und der Phylloxera das Eindringen verwehrt wird. (Zeitschr. r. Entornolog. 5, 217.) 

Nach Angaben von Coudures (Jahr.-Ber. 1885, 793) soil es gelingen, die Phylloxera durch 
blotles Eingietlen von verdiinnter Ammoniakfliissigkeit in den Boden zu vernichten. 

Nach D. R. P. 20772 soIl ein ausgezeichnetes Reblausvertilgungsmittel gewohnlicher Kohlen
I' uti sein, den man in eine um den Stock gegrabene Grube schiittet und mit Erde zudeckt. 

Dber die Bekampfung der Rebenschii.dlinge, besonders die Technik des "Zuhii.ufelns", siehe 
Schwangart, Zeitschr. f. angew. Chern. 1911, 1922. 

Nach D. R. P. 17886 soIl man dem die StOcke UIJ;lgebenden Erdboden zur Vernichtung 
del' Reblaus ein Gemenge von 15 Tl. phosphorsaurem Natrium, 5 Tl. phosphorsaurem Ammo
nium, 20 Tl. Salmiak, 15 Tl. schwefelsaurem Kalium, 25 Tl. Soda, 30 Tl. Schwefel und 890 Tl. 
schwefelsaurem Eisen beimischen. 

Ein insektenvertilgendes Pulver, das sich besonders zum Diingen von Rebstockwurzeln 
odeI' zum Kalken von Getreide eignen soIl, wird nach D. R. P. 18637 erhalten durch Mischen 
von gepulverter Kieselsii.ure odeI' eines TonerdesiIicates mit Teer und Kal}umpikrat. 

Nach F. P. 425554 werden Weinkrankheiten und tierische Rebenschii.dlinge durch ein Mittel 
bekampft, das aus 120 kg fettem Stiickkalk und 90 kg Schwefelkohle besteht. 

Nach D. R. P. 26509 impragniert man zerkleinerten Moostorf mit etwa 500% seines Ge
wichtes an Naphthalin, Schwefelkohlenstoff, Teerwasser u. dgl. und bringt dieses humusartige 
Gemisch in den Boden oder in unmittelbarer Nii,he des kranken Weinstockes. Bei Anwendung 
stark fliichtiger Vertilgungsmittel bringt man das Gemisch in Papierkapseln, die man zwischen 
die Wurzelteile legt, worauf man die Hillsen durchsticht und mit Erde bedeckt, so daJ3 die Ver
dunstung langsam vol' sich geht. 

Ein Phylloxeramittel erhii.lt man nach F. P. 456514 durch getrenntes EingieJ3en der 
Losungen von 100 g CyankaIium in 201 Wasser, 25 g Weinsaure ebenfalls in 20 I Wasser und einer 
Abkochung von 1 kg Koloquinten, Quassia usw. in Erdlocher in del' Nahe del' Wurzeln. 

trber das Kali urns ulfocarbonat (Schwefelkohlenstoff,' SchwefelkaIium) als Reblaus
vertiIgungsmittel siehe D. Ind.-Ztg. 1875, 225. 

Nach P. Muillerert bewii.hrt sich das KaIiumsulfocarbonat nicht nur als Phylloxera-VertiI
gungsmittel, sondern es iibt auch diingende Wirkung aus. Jedenfalls stieg del' Verbrauch des 
Prii,parates in franzosischen Weingebieten von rund 11 000 kg im Jahre 1877 auf iiber rund 
800000 kg im Jahre 1881. (Jahr.-Ber. 1883, 276.) Vgl. Polyt. Zentralbl. 1870, 1580: Anwendung 
der Kalkschwefelleber. 

Zur Herstellung eines wirksamen Gegenmittels gegen Phylloxera emulgiert man 750 Tl. 
Schwefelkohlenstoff mit 166 Tl. Dextrin und 84 Tl. Wasser, oder mit 250 Tl. Melasse oder 
mit derselben Menge Schlempe. Diese wenig feuergefahrlichen Emulsionen halten den Schwefel
kohlenstoff sehr fest, so daJ3 er nur allmii.hIich und langandauernd zur Wirkung gelangt. (D. R. P. 
161266.) 

. Auf Grund der groJ3en LosIichkeit bzw. Emulgierbarkeit von Schwefelkohlenstoff und ahn
lichen schwer losIichen Substanzen in bzw. mit Alkalisulfoleaten empfahl A. MUller-Jacobs 
schon in Dingl. Journ. 255, 391 derartige Praparate zur Vertilgung von \Veinschadlingen. 

Auch K upferkalkbriihen wurden, jedoch erfolglos, gegen die Reblaus angewandt. Nach 
Selfens.-Ztg. 1911, 822 vermischt man Kalkmilch (die man aus 16 Tl. gebranntem Kalk durch 
Loschen und Verdiinnen mit 500 Tl. Wasser herstellt) mit einer Losung von 30 Tl. Kupfer
vitriol in 400 Tl. Wasser; das Ganze wird auf 1000 Tl. gebracht, dann fiigt man vorteil-
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haft noch 30 g Zucker hinzu, mn besseres Haften der BrOOe zu bewerkstelligen und die jungen 
Triebe zu schonen. Eine andere KupferbrOOe wird erhalten durch LOBen von 5 Tl. Kupfersulfat 
in 100 T1. Wasser und allmii.hliches ZurOOren einer Losung von 10 Tl. Schmierseife in 1000 Tl. 
Wasser. 

Zmn Vertilgen-von Pflanzenschii.dlingen (auch der >Reblaus) wird Mch D. R. P. 198788 
Sulfitcelluloseablauge mit 04er ohne Zusatz von Kupfersalzen verwenPet. 

Ein Reblausmittel wird nach D. R. P. 43643 aus degrasartigem Fett durch Destillation 
erhalten. Das so erhaltene 01 wird mit Schwefelsii.ure versetzt, dann verdiinnt man mit Wasser, 
entfernt die saure Fliissigkeit und dampft die zuriickbleibende teerartige Sulfosii.urelBsung mit 
AtznatronlOsung ein. 

Nach D. R. P. 47 776 setzt sich ein Reblausmittel zusammen aus Methylalkohol, TierOl, 
Bilsenkraut, Koloquinten u. dgl. . 

Ein Mittel gegen die Reblaus besteht Mch D. R. P. 60772 aus 1 Tl. Methylalkohol, l/S Tl. 
TerpentinOl und 1/10 Tl. Qu,assiaextrakt oder statt des letzteren 1/, Tl. Schwefelkohlenstoff. Mit 
demselben Erfolg lii.l3t sich auch ein Gemenge von 1 T1. Methylalkohol, l/s Tl. kohlensaurem Kali, 
1/10 Tl. Quassiaextrakt und 1/10 Tl. 20grii.diger Phosphorsii.urelOsung verwenden. 

Ein insektentotendes Mittel fiir Weinkulturen besteht Mch F. P. 460117 aus einer Emulsion 
schwerer SteinkohlenteerOle und Seife; vor dem Gebrauch wird das Mittel mit Wasser verdiinnt 
und verstii.ubt. 

tlber Gewinnung von Vertilgungsmitteln fiir Weinrebenschmarotzer siehe ferner F. P. 464081 
und A. P. 1 068 769. 

In F. P. 460944 wird die Herstellung eines Mittels gegen Schii.dlinge der Weinrebe aus 250 g 
BittermandelOl, 25 g Formaldehyd und 1000 g Schmierseife beschrieben. Das Prii.parat wird 
zmn Zerstii.uben in 1001 Wasser gelOst oder, tun es in den Boden zu bringen, mit Torf vermischt. 

Zur Entseuchung von fiir den Versand bestimmten Weintrauben geniigt es, die Friichte 
unter einer Glasglocke der einstiindigen Einwirkung von 1 proz. Blausii.uregas, hergestellt aus 
3 proz. KalimncyanidlOsung und iiberschiissiger Schwefelsii.ure auszusetzen. Die Reblaus wurde 
durch diese Behandlung abgetotet. tlber die Vernichtung der Reblauseier waren die Versuche 
noch nicht abgeschlossen. (I. Dewitz, Landw. lahrb. 62, Ergiinzungsbd. 1, 190.) 

66Q. Heusebreeken, Ameisen, Waldsebiidlinge. 

Zur Vernichtung von Heuschrecken besprengt man die von den Insekten bedeckten 
Pflanzen mit elektrolysiertem Wasser, das man erhliJ.t, wenn man in den elektrisch isoliert'en 
Sprengwagen an einer Dynamomaschine angeschlossene Elektroden einhii.ngt. Man solI so nicht nur 
dIe Schii.dlinge vernichten, sondern auch das Wachstum der Pflanze steigern konnen. (D. R. P. 
268 034.) 

Nach Guillon werden Heuschrecken durch Bespritzen der Pflanzen mit KupferkalkbrOOe 
vom Fral3e abgehalten. (Zeitsehr. r. angew. Chem. 1918, 688.) 

Zur Bekii.mpfung der He uschrec ken leisten Mch lob. Sehroder, Ref. in Chem.-Ztg. Rep. 
1911, 408, arsenhaltige Fliissigkeiten bessere Dienste als LOsungen, die Tabaksaft enthalten 
oder als Emulsionen von Seife und Petrolemn. Erstere tOten 80%, die zweiten 40% und die 
dritten 63% der Tiere. 

Auf nicht kultiviertem Boden eignet sich am besten das Belegen mit arsenikvergiftetem 
Weizen, wii.hrend das Bespritzen mit TeerOlemulsionen kostspielig ist und die Weide schii.digt. Von 
geeigneten Spritzlosungen seien erwii.hnt eine 0,5-1 proz. NatrimnarsenitlOsung, ferner eine 
LOsung von Rohphenol oder von 8-12% Kreosol, d. i. ein Gemisch von 20% Phenol, 75% TeerOl, 
4--5% Natronlauge, Wasser und Kolophonimn oder auch eine Emulsion aus 6 Tl. Schmierseife, 
30 Tl. schwerem TeerOl, 60Tl. Wasser und 0,5-2Tl. Kochsalz. Es empfiehlt sich, nach Vertilgung 
der Heuschrecken die so behandelten Weideflii.chen erst Mch dem nii.chsten Regen wieder in Ge-
brauch zu nehmen. (E. Pantanelli, Zentr.-Bl. 1919, I, 688.) . 

Siehe auch die in den Monpgraphien zur angewandten Entomologie, Berlin 1918, erschienene 
Schrift von B. Bueber: Die Heuschreckenplage und ihre Bekii.mpfung. Am geeignetsten hat 
sich aul3er der Zinkmethode zur Vertilgung der Insekten 2 proz. Seifenlosung als Kontaktgift 
und ferner eine Modifikation des Schweinfurtergriins als Fiitterungsgift erwiesen. Zur Verwertung 
der massenhaft gefallenen Heuschrecken verarbeitet man sie entweder auf Speisefette oder Futter, 
wobei jedoch erwii.hnt werden mul3, dal3 so gefiitterte HOOner minderwertige Eier legen, oder 
schliel3lich am besten als Diinger. 

Nach einer Notiz in D. Mal.-Ztg •. (Mappe) 81, 142 lassen sich Ameisen sicher vertreiben, 
wenn man in die von ihnen befallenen Rii.mne wii.hrend mehrerer Tage einige tote Fische einlegt. 

In TropenpOanzer 1911, Nr. 2 empfiehlt P. Preus als Schutzmittel gegen Termiten und Ameisen 
die Erde, in die Cocosniisse zu Pflanzungszwecken eingelegt werden, stark mit Salz und Holz
asche zu mengen. Ein anderes Mittel ist das Eintauchen der Niisse in eine LOsung von Zucker 
und etwas Arsenik in Wasser, dem man etwas Mehl zusetzt. 

Zmn Vertilgen von Ameisen streut man Mch Pharm. Post, Wlen 1912 ein Gemisch von 
pulverisierter Kalmuswurzel und kohlensaurem Ammon oder von je 40 Tl. Guano und Chlorkal.k 
und 5 Tl. schwarzem Pfeffer oder ein Gemenge von Zuckerpulver und Brechweinstein an ~le 
von den Ameisen aufgasuchten Orte. Aul3erdem ist as vorteilhaft, als Ameisenfallen mit Homg-
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'WaSSer getrii.nkte Badeschwii.mme auszulegen, die von den Ameisen bevOlkert werden, worauf 
man die Schwii.mme in kochendes Wasser taucht, und ebenso kann man als Abwehrmittel mit 
SpickOl getrii.nkte Stiicke LOschpapier in die von den Ameisen besuchten Schrii.nke einlegen. Da
neben werden zweckmiiIJig alle Ritzen und Fugen mit einer gesii.ttigten Losung von Naphthalin 
in Benzin ausgegossen. 

Zur Vernichtung des Baumkrebses und zum Schutz der Bii.ume gegen Wildfra13 verwendet 
man ein Gemenge von 97 Tl. Carbolineum Avenarius mit 2 Tl. brauner Schmierseife und 1 Tl. 
I proz. Kupfervitriollosung. (D. R. P. 164 034.) 

Nach Seifens.-Ztg. 1911, 208 wird ein Wildverbi13mittel hergestellt durch Zusammen
schmelzen von 100 Tl. rohem Wollfett, 10 Tl. Fichtenharz, 10 Tl. Stinkasant, 20 Tl. Tierol, 5 Tl. 
Kienteer und 5 Tl. Petroleum. 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1912, 830 wird ein Wildverbil3mittel, das durch den Regen 
niOOt abgewaschen wird, den ganzen Winter iiber bestiiondig bleibt, wenn es im Herbst aufgestrichen 
wird und die Bii.ume nicht schii.digt, hergestellt durch Erwii,rmen von 1 Tl. Steinkohlenteer, 1 Tl. 
Rinderblut und 1,25 Tl. Soda. Man bestreicht mit der fliiasigen Masse, wenn sie vollig homogen 
ist, Aste und Zweige, nicht aber die Knospen der Bii.ume. 

Zur Herstellung eines mit Leichengeruch behafteten Oles als Raubtierlockmittel lii.l3t 
man die Tierteile mit 01 oder Fett in geschlossenen Gefii.13en unser Erwii.rmung faulen und pre13t 
die entstehende breiige Masse zur Gewinnung des intensiv nach Leichen riechenden Oles aus. 
Man erhii.lt so z. B. mit VaselineOl dickfliissige, schwer eintrocknende und vom Regen kaum 
wegwaschbare Prii.parate. (D. R. P. 164633.) . 

Zur Vertreibung von Maulwiirfen gie13t man Losungen von Schwefelmetallen oder Carbo
naten in die Maulwurflocher und fiillt-dann verdiinnte Phosphorsaure nacho Das Verfahren eignet 
.sich auch zur Bodenbehandlung gegen Phylloxera. (D. R. P. 37 686.) 

Uber die Anwendung der Leuchtmassen als anlockende Mi ttel fiir Waldschii.dlinge -siehe 
BtL I [424]. Vgl. auch D. R. P. 262381: Leimfalle mit Leuchtquelle. 

Die Konstruktion eines Insektenfangers mit Leuchtfarbenanstrich als Lockmittel ist ferner 
in D. R. P. 346 372 beschrieben. 

661. Raupen, Schnecken, Regenwiirmer. 
Als Raupenvertilgungsmittel hat sich eine wasserige Ru13emulsion bewii.hrt, die man auf 

.Aste und Blii.tter der Bii.ume aufspritzt. (Frauendorffer Blatter 1871, Nr. 11.) 
E. Molz empfiehlt gegen Raupenfra13 das Bespritzen der Blii.tter mit 2proz. Kupferkalk

.brUhe. 1 proz. BrUhe ist wirkungslos. (Zeitschr. f. angew. Chern. 1913, 634.) 
Durch Behandlung des mit Weil3kohl bestellten Bodens mit Tho mas mehl (1 Ztr. pro Morgen) 

gelingt es, die Raupen zum Teil zu vernichten, zum Teil zum Auswandern zu bringen, so da13 
:8Chon nach mehreren Tagen das ganze Kohlfeld raupenfrei ist. Ahnlich giinstige. Wirkungen 
.ii,uJ3ert das Thomasmehl auf Kohlriibenfeldern. (Blanck, Zentralbl. f. Agrlkult.-Chem. 31, 791.) 

Gegen Raupen und Insektenlarven, auch Blattlii.use, hat sich das mit Wasserdampf 
leicht fliichtige Chlorpikrin bewahrt. Dar Dampf einer 0,01 proz. wii.sserigen LOsung fiihrte 
schon bei Einwirkung von 5-10 Minuten die Schii.dlinge in einen lethargischen Zustand iiber, 
der in 1-2 Tagen zum Tode fiihrte. (G. Bertrand, Zentr.-Bl. 1919, III, 294.) 

Nach Seifens.-Ztg. 1911, 1396 wird ein nicht flie13ender und nicht trocknender Raupenlei m 
hergestellt durch Zusammenschmelzen von 1 Tl. Paraffin, 1 Tl. Schmierseife, 2 Tl. Gallipot, 
3 Tl. Kienteer und 3 Tl. Terpentinol. 
. Nach Selfens.-Ztg. 1911, 170 wird ein Raupenleim erhalten aus einem Gemenge von 50 Tl. 

blauem HarzOl, 50 Tl. StockOl und 0,5 Tl. Parakautschuklosung, das man mit 5,6 Tl. Atzkalkbrei 
versaift, oder aus 100 Tl. Kolophonium, 70 Tl. Schweinefett und 66 Tl. RapsOl, oder aus 1000 Tl. 
dickem Terpentin, 500 Tl. Kolophonium und 750 Tl. Kiefernteer .. 

Eine lii.ngere Zeit nicht abflie13ender Raupenleim wird nach Seifens.-Ztg. 1912, 79 hergestellt 
3US 40 Tl. Teerol und 35 Tl. Harz unter Zusatz von 25 Tl. dickem HarzOl und 30 Tl. Schmier
$ife. Die heiJ3e Masse wird bis kurz vor dem Erkalten geriihrt. 

Nach dem Flugblatt Nr. 46 der Blologischen ReichsanstaIt liir Land- und Forstwirtsohaft 
ist die erprobteste Mischung fiir einen Raupenleim ein verschmolzenes Gemenge von 300 Tl. Kolo
phonium, 20 Tl. gelbem Wachs und 200 Tl. Leinolfirnis. 

Als Raupen- oder Fliegenleim eignen sich nach D. R. P. 334676 die z&hfliiasigen, weder 
verharzenden noch eintrocknenden, aber vollig wasserbestii.ndigen Sulfanilide, die man z. B. 
aus dem billigen Abfallprodukt p-Toluolsulfochlorid und Rohxylidin erhalt. - S. a. Fliegen
leim [669]. • 

Gegen die Nonnenraupe und sonstiges Ungeziefer wird mit bestem Erfolg das Dinitro
() - Kresol in Form einer wasserigen Losung von 1 : 300 verwendet. (D. R. P. 66180.) 

Zur Bekii.mpfung der Wintersaat-Eulenraupen empfiehlt sich nach Korff die Anwendung von 
Kalirohsalzen. (Ernahr. d. Pflanze 12, 5.) 

Gegen Re~enwiirmer bew&hrt sich als bestes Mittel p - Dichlorbenzol, das schon in 
dar Konzentratlon von 0,001~,009% die Wiirmer innerhalb 24 Stunden mit Sicherheit abtOtet. 
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Ahnlich giftig wirken die Bromverbindung und auch das Carvacrol. (T. Sollmann, Zentr.-Bt. 
1920, I, 513.) 

Auch der Kainit, ein .wichtiges Diingesalz, besonders fiir die Moorkultur, ist als Schii.dlings
beka.mpfungsmittel wertvoll. Die Salzlosung durchsetzt den Boden und vernichtet Schii.dlinge 
und deren Eier, auch die Schnecken, die sonst an jungen Kartoffeln, Hafer und Roggenpflanzen 
viel Schaden anrichten. Die Diingung soIl regelrecht und aIle Jahre wiederholt werden. (K. de 
Vrieze, Ernahr. d. Pflanze 1909, 146.) 

Dber die Beka.mpfung der grauen Ackerschnecke mit feingemahlenem Kainit oder Atz
kalk (je nach dem Diingebediirfnis und dem Ackerzustand) und jene des Drahtwurmes mit 
Ammoniumsulfat als Kopfdiingung und gleichzeitiger starker Kainitgabe siehe G. Tunkel, Emahr. 
d. Pflanze 11, 177 bzw. G. Voss, ebd. S. 161. 

662. Ratten; und Mltusevertilgung: Rltucherung, Meerzwiebel, Phosphor, :A.rsen. 

In Zeitschr. f. angew. Chern. 1912, 449 findet sich ein Referat iiber einen Vortrag von 
R. v. Walter iiber die Beka.mpfung der Krankheitsiibertra.ger und iiber die wirksamen Mittel 
zur Vertilgung der als Zwischenwirte vor allem in Betracht kommenden Ungeziefer- und Nager
arten. 

Uber Raucherpatronen' eur Vertilgung von Feldmausen siehe Dingl. Journ. 212, 80. 
Zur Vertilgung von Wiihlmiius~·n grii,bt man nachApoth.-Ztg.1908, 812, urn die Wurzeln 

der zu schiitzenden Bii,urne einen ungef8.hr 1/2 m tiefen Ringgraben, in den man Calci umcarbid 
streut, das locker mit Laub und Erde bedeckt wird. Das Calciurncarbid wird zweckmaDig auch 
in die Gange der Mause eingestreut. 

Zur Vertilgung von Ratt.en in Schiffen fiihrt man in die Raurne ein nicht brennbares Gas 
von hohem Kohlensauregehalt mit 2-18% Kohlenoxyd ein. Das Gas ist schwer, so daD es iiberall 
eindringt, und besitzt doch nur einen Kohlenoxydgehalt, der sich durch Entliiften leicht beseitigen 
lii,13t. (D. R. P. 163319.) 

Nach Aumann, Zentr.-BI. f. Bakt. 1912, 212, sind die Meerzwiebelpraparate die besten 
Rattenvertilgungsmittel; ahnlich gute Erfolge erzielte man mit phosphorhaltigen Substanzen, 
wii,hrend bakterielle Gifte zu wesentHch ungiinstigeren Resultaten fiihrten. Zur Befreiung allein
stehender Gebii.ude von Ratten bewii.hrt sich in erster Linie das Saprol. 

Die erste Beschreibung der Bereitung von Meerzwiebelpraparaten findet sich in Dingl. lourn. 
192, 344. 

Zur Herstellung eines haltbaren Meerzwiebelpriiparates verkocht man den Zwiebelsaft 
mit dem Sci IIi ti n als wirksamem Prinzip behufs der Vermeidung seiner Zersetzung, wie sie bei 
den friiheren Eintrocknungsverfahren stets eintrat, mit Fleisch, Zucker, Mehl usw., fiiIlt das 
Gemenge in Gefa.13e und sterilisiert das Priiparat nochmals in dem luftdicht verschlossenen Be
halter. (D. R. P. 167 225.) 

Ein fiir andere Tiere unschii.dIiches, sehr wirksames, haltbares Meerzwiebelpriiparat 
zur Vertilgung von Ratten wird nach D. R. P. 249609 hergestellt aus Meerzwiebelsaft, den man 
zur Neutralisation der sich bildenden Siiuren bei 40° mit Magnesiurncarbonat versetzt, worauf 
das Produkt mit dem Zwiebelfleisch, ferner mit Mehl, Fleischpulver, Fett u. dgl. verriihrt, bei 
80° ausgebraten und in erkaltetem Zustande mit einem Dberzug versehen wird, der aus fenchel
olhaltigem Unschlitt besteht. Vgl. D. R. P. 242126: Gelatine als Dberzugsschicht fiir Meer
zwiebelpraparate und ihre Hii,rtung durch Formaldehyd oder Alaun. Das Priiparat erhiiJt so 
unbegrenzte Haltbarkeit. 

Zur Vertilgung von Nagetieren durchtra.nkt man Getreidekorner in der Hitze mit dem 
Saft der Meerzwiebeln, trocknet die Korner, entfernt die vorhandenen Zwiebelreste, vermahlt 
die Getreidekorner, in denen die Stii,rkekorner gleichzeitig in Dextrin urngewandelt wurden, mit 
Witterung, Farb- oder Siil3stoffen und erhii.It so ein trockenes, haltbares Produkt. (D. R. P. 
272761.) 

Zur Bereitung der Phosphorpaste zur Vertilgung der Ratten und Mause verreibt man nach 
Krause, Dingl. Journ. 136, 319, 6 Tl. Phosphor mit 1 Tl. gepulvertem Schwefel (nicht Schwefel
blumen) und 6 Tl. kaltem Wasser; es entsteht eine gelblich triibe Fliissigkeit, die sich unter 
Wasser ahnlich wie Quecksilber verhiilt, fliissig bleibt und zur Vermischung mit dem Mehlbrei 
aus 0,2 Tl. Senfpulver, 10 Tl. kaltem Wasser, 8 Tl. Zucker und 12 Tl. Roggenmehl geeignet ist. 
Vgl. Dingl. lourn. 121, 381. 

Das zur Herstellung von Rattengift verwendete phosphorhaltige Praparat wird zweckmiiDig, 
urn eine Oxydation des Phosphors an der Luft zu verhindern, mit einem Gemisch von Sirup und 
Leim umhilllt, dem man die gebriiuchlichen Kodermittel zusetzt. (D. R. P. 1501125.) 

Eine andere wirksame Phosphorpaste besteht nach Pharrn. Post 1911, 887 aus einer schwarz 
gefiirbten Mischung von 6 Tl. Schwefel, 20 Tl. Phosphor, 80 Tl. Hammeltalg, 40 Tl. Borax, 350 Tl. 
Roggenmehl und 500 Tl. Wasser. Mit dieser Masse werden Tomaten gefillit und als Lockspeise 
aURgelegt. Die phosphorhaltigen Rattengiftpriiparate werden ferner in der Weise hergesteIlt, 
daJ3 man z. B. 20 g gel ben Stangenphosphor unter Wasser schmilzt und unter Wasser mit 250 g 
Schmalz verreibt, wobei sich der Phosphor in dem Fett lost. Dann knetet man 500 g Roggenmebl 
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mit dieser Masse zu einem gleichmii.J3igen weichen Teig und verriihrt ihn, urn ihm ein dunkles 
Aussehen zu verleihen, mit KienruJ3 oder Knochenkohle. Die Bereitung derartiger Phosphor
pasten ist schon in Dingl. Journ. 1851, III, 381 beschrieben. 

In Seilens.-Ztg. 1911, 604 wird empfohlen, zur Herstellung eines Rattengiftes eine Mischung 
von 1000 Tl. Talg, 1000 Tl. Weizenmehl, 1000 Tl. arseniger Saure, 10 Tl. KienruJ3 und 1 Tl. Anisol 
zu verkneten. Oder man farbt eine Mischung von 7 Tl. Strychnin, 7 Tl. Weinstein und 50 Tl. 
Brechnul3pulver mit etwas Ultramarin; in beiden F8.llen wird die Masse nachtrii.glich gekornt. 

Die Herstellung des Giftweizens (Arsenik) ist in Pharm. Zentrh. 1873, Nr. 22 beschrieben. 
Zur Herstellung'einer Mii.usebekampfungs-Arsenschmiere bestreicht man etwa 15 cm 

lange Strohstiicke an den Enden mit einer Paste aus 1 kg Mehl, etwas Sirup, 50 g Arsenik, 10 g 
Soda und 750 g warmem Wasser und steckt die Stiicke in die Mauselocher. In ii.hnlicher Weise 
kaIUl man auch Carbid zur Mausebekii.mpfung verwenden. Erst wenn das Feld vollig von Mii.usen 
gesaubert ist, solI man Riibensamen oder ahnliche wertvolle landwirtschaftliche Produkte auf den 
verseucht gewesenen Raurnen einmieten. Zweckmii.J3ig legt man dann urn jede Miete einige Drai
nagerohren, die mit prapariertem Weizen oder Arsenteig beschickt werden. (Y. Bartos, Zentr.-BI. 
1920, I, 484.) . 

Das Arsenrattengift setzt sich zusammen aus 35 Tl. Arsenik, 50 Tl. gerostetem Buch
weizenmehl, 5 Tl. gerostetem roten Pfeffer, 10 Tl. mit SesamOl gekochtem Reispulver und 2 Tl. 
Zuckersirup. Man mischt mit Wasser zur Salbe und fiillt mit ihr kleine Vertiefungen in Holzbrett
chen, die etagenformig iibereinandergestellt werden. 

Wahrend des Krieges wurde empfohlen, den als Trii.ger fiir Giftstoffe dienenden Wei zen 
zur Vertilgung von Ratten und Mausen durch Kartoffelflocken oder Kiichenabf8.lle in besonders 
zubereiteter, gefarbter Form zu verwenden. (F. G. Sauer, Pharm. Ztg. 60, 145.) 

663. Andere Ratten- und Mausevertilgungsmittel. 
Ein einfaches Mittel zur Vertilgung der Ratten ist ein Gemenge von entwii.ssertem G ips, 

Weizenmehl und etwas Anisol. Die Masse erhartet in dem Magen der ihren Durst IOschenden 
Tiere zu einem ihren Tod herbeifiihrenden Kuchen. (Pharm. Zentrh. 1866, 65.) 

Nach A. Pauly, Seilens.-Ztg. 1911, 627, wird ein dem Menschen unschiidliches, sicher wirk
sames Rattenvertilgungsmittel erhalten, wenn man einen Kartoffelteig mit groJ3eren Mengen 
kleingeschnittener RoJ3haare versetzt und den Teig in Schweineschmalz oder Wurstfett zu 
Kartoffelpfannkuchen verbackt. Die RoJ3haare werden nicht verdaut und zerstechen die Gedii.rme 
der Tiere. 

Zurn Toten von Ratten und groJ3eren, besonders Pelztieren verwendet man mit dem fliissigen 
Tiergift gefiillte, so diinnwandige Glaskapseln, daJ3 sie schon wiihrend der Schlingbewegung zer
brechen, wodurch das Gift unmittelbar zur Wirkung gelangt. (D. R. P. 210228.) 

In Dingl. Journ. 130, 400 wird empfohlen, zur Vertilgung der Feldmause die Bliiten oder 
Wurzeln von Konigskerz~n oder auch von Heidekraut (Erica vulgaris) oder Hundszunge 
(Cynogloss. off.) in die Gange zu legen oder nach e.inem etwas weniger tierfreundlichen Verfahren 
einige Mause lebend zu fangen, die Tiere mehrere Male durch mit Fischtran verdiinnte Wagen
schmiere zu ziehen und dann wieder laufen zu lassen, so daJ3 sie samtliche Gange mit dem iibel
riechenden Mittel impragnieren, wodurch die iibrigen Mause vertrieben werden. 

Als Ratten- und Mausegift verwendet man nach einem Referat in Pharm. Zentrh.1911, 151 
Bari umoleat. Man lOst gewohnliche Seife in Wasser, kiihlt sie aus, trennt am nii.chsten Morgen 
im Kaltschrank das fliissige Oleat von dem festen Stearinat- und Palmitatbrei, verdiinnt es mit 
Wasser und fallt mit Bariumchlorid. Man schiittelt krii.ftig durch, filtriert, versetzt die Bariurn
oleatpaste mit etwas milder Seife, AnisOl und Zucker oder verreibt es mit Schweinefett, Mehl 
und Anisspiritus, streicht die Masse auf Brot und backt sie ein. 

Auch gepulverter kohlensaurer Baryt, mit Mehl und Wasser zu einem Teig gemischt und auf 
die Felder gestreut, hat sich als ein vorziigliches Mittel zur Vertilgung der Feldmause bewii.hrt. 
(Hambg. Gew.-BI. 1867, Nr. 12.) Vgl. Dingl. Journ. 171, 320. 

Zur Herstellung eines wirksamen Mausegiftes werden Roggenkorner mit Mehlkleister ver
knetet und dann in einem Gemenge, bestehend aus 1 Tl. Chromgelb und 1/. Tl. Weizenmehl, 
mit einer dicken, gel ben Kruste iiberzogen. Fiir die Anwendung dieses Mittels auf den Feldfluren 
w~ vorgeschlagen, dem Mehlkleister etwas Leim hinzuzusetzen. (Elsners chem.-techn. Mitt. 
1857/58, 19.) 

Nach Techn. Rundsch. 1909, 619 impragniert man zur Herstellung von Giftweizen 1000 g 
Weizen bis zur Quellung mit einer Losung von 2 g Strychnin unter Zusatz von etwas Saccharin 
und 0,5 g Methylviolett ill 500 ccm Wasser und trocknet den so praparierten Weizen bei etwa 
40-50°. 

Als Vertilgungsmittel fiir Ungeziefer, namentlich der Nagetiere, eignet sich vergifteter Spitz
Bamen (Kanariensamen) mit oder ohne Zusatz von Reizmitteln. (D. R. P. 292270.) Nach dem 
Zusatzpatent kann man mit demselben Erfolg vergifteten Hanfsamen verwenden. (D. R. P. 
295261.) 

Ein auf Ratten, Mausen und Wiihlmausen vernichtend wirkender Stoff, der Menschen und 
Haustieren in den zur Totung der Nager erforderlichen Mengen nicht schii.dlich ist, ist ferner 
das 3 - Methylxanthin. (D. R. P. 305926.) 
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Zur Vertilgung von Ratten und Rattenflohen eignet sich in hohem MaJ3e der Dampf deS': 
Chlorpikrins, das, da es andere Stoffe (auch Gewebe und Farben) nicht angreift, zur Ent
seuchung verpesteter Schiffe verwendet werden kann. (G. Bertrand u. Mitarbeiter, Zentr.-BI. 1920;. 
n,676.) 

Zur Konservierung von Kodern, die zur Vertilgung von Mausen dienen sollen, iiberzieh. 
man die Brotstiicke nach D. R. P. 263186 mit einer nicht iiber 40° schmelzenden, zur Abhaltung 
des Sonnenlichtes schwarz gefii.rbten Talgschicht, der man, urn den Schmelzpunkt zu erhohen, 
in der warmen Jahreszeit etwas Stearin zusetzt. 

Dber den Rat in b a c ill us als Rattenvertilgungsmittel siehe Xylander, Veroff. d. Rais. Ges.
Amts 1008, 140. 

Dber ein Verfahren zur Vernichtung von Nagetieren mit Hilfe pathogener Bakterienkulturen .. 
die die Spaltung gleichzeitig verfiitterter Nitrate im Organismus der Tiere zu den giftigen Nitriten 
bewirken, siehe D. R. P. Anm. Sch. 39 964, RI. 46 I. Das Praparat kam unter dem Namen "Ratt-
Entrit" in den Handel. Vgl. Seifens.-Ztg. 1912, 478. 

Ein Verfahren zur Herstellung haltbarer Reinkulturen des Lofflerschen Mausetyphusbacillus 
durch seine Ziichtung in rotgefii.rbten Nii.hrbOden ist in D. R. P. Anm. T. 16438, RI. 46 I be
schrieben. 

Seit es gelungen ist die Bakterienpra.parate in Form streubarer Pulver herzustellen, diirften 
sie das wirksamste Mittel zur Bek8.mpfung von Ratten und Mausen sein. (G. Blunck. Chem.
techno Ind. 1920, Nr. 12.) Vgl. Pharm. Zentrh. 1911, 936. 

Ein Rattenvertilgungsapparat ist z. B. in D. R. P. 180986 beschrieben. 

664. Wohnungsschiidlinge: Holzkii.fer, Schaben, Wanzen. 

Urn neue Holzsch~tzarbeiten gegen die ZerstOrung durch Insekten zu schiitzen, iibeJrzieht 
man sie mit einer sublimathaltigen LeimlOsung. (Dingl. Journ. 176, 482.) 

Nach L. Hurtig, Techn. Rundsch. 1906, 700, entfernt man den Holzwurm am einfachsten~ 
wenn man in die Nahe der befallenen Holzer Eicheln legt, die durch ihren scharfen Geruch den 
Wurm anlocken. Die befallenen Eicheln werden dann mit ihrem Inhalt zweckmaJ3ig verbrannt:: 
man emeuert sie moglichst hii.ufig, bis nach kurzer Zeit sii.mtliche Holzer wurmfrei sind. 
Es ist iibrigens wichtig zu wissen, daJ3 der Wurm nur mit der Faser von oben nach unten friJ3t .. 
also von der Krone des Baumes nach der Wurzel, so daJ3 man bei der Verarbeitung des Holzes 
nur darauf zu achten braucht, daB die HOlzer mit der Wurzel nach oben verwendet werden, um 
sicher zu sein, daJ3 in diesen Stiicken der Holzwurm nie auftritt. 

In D. Mal.-Ztg. (Mappe) 31, 6 wird empfohlen, zur Vertreibung der Holzwiirmer kochende 
Seifensiederlauge oder Carbolineum und ii.hnliche Stoffe in die Bohrlooher einzufiihren und 
diese dr..nn mit Leimkitt zu verkitten; oder man behandelt die HOlzer mit schwefliger Saure 
oder einer schwefligsauren Kalklosung, die die Eigenschaft haben, tief in das Holz einzudringen 
und die Tiere zu vemichten. 

Auch eine heiJ3e wasserige AloelOsung wurde als wirksames Mittel gegen die Holzwiirmer emp
fohlen. (Polyt. Zentrh. 1869, 111.) 

Dbar die Vertilgung des Holzwurmes in fertigen Mobeln mit Schwefelkohlenstoff, Ein
spritzen oder Eintraufeln von A.ther, Formalin und Benzin siehe Dingl. Journ.176, 482. - Wurm
freie HOlzer Hefem iibrigens die harzreichen Cypressen und Lii.rchen. Vgl. auch D. Tischl.-Ztg. 
1909, Nr. 46 und 1910, S. 211. 

Auch J. Bolle weist darauf hin, daB auf Grund exakter, von ibm ausgefiihrter Versuche der 
Schwefelkohlenstoff das wirksamste Mittel zur Bek8.mpfung der Nagekii.fer des verarbeiteten 
Werkholzes darstellt. (Zeltschr. f. Entomolog. 1918, 106.) 

Nach D. R. P. 266161 erhalt man ein Mittel zur Vertilgung von IlolzSchii.dlingen, das zu
gleich konservierend wirkt und die HOlzer feuersicher macht, durch Vermischen der Losungen 
eines Aluminium- und eines Zinksalzes mit Alkalien. Der zunii.chst gebildete Niederschlag von 
Zinkaluminat wird durch Zusatz von iiberschiissigem Alkali wieder aufgelost; die Losung 
findet sofort Verwendung. 

Nach verschiedenen praktisch erprobten Angaben in D. Mal.-Ztg. (Mappe) 31, 213 ist das 
beste Vertilgungsmittel fiir Schaben und iilinliche . Insekten das Schweinfurtergriin, das 
man in trockener, fein gepulverter Form in die Ritzen verstii.ubt. Allerdings steht der Anwendung 
dieses Mittels seine groJ3e Giftigkeit entgegen, die wii.hrend des Verstaubens einen geniigenden 
Schutz der Atmung-sorgane erfordert. 

Nach Selfens.-Ztg. 1912, 440 bewiilirt sich als Schabenvertilgungsmittel auch ein Ge
menge von 50 Tl. Borax, 50 Tl. Kalkgriin und je 250 Tl. Zucker und, Weizenmehl. In die Niilie 
des ausgestreuten Pulvers muJ3 ein nasser Lappen gelegt werden. 

Das Streupulver "B u ms" besteht nach L. Schwedes, Apoth.-Ztg. 1912, 429, aus etwa 0,3 Tl. 
Zucker und 0,6 Tl. Borsii.ure unter Zusatz von 2% einer griin p-efarbten eisenhaltigen Verbindung. 
Das Prii.parat soIl sich gegen Ungeziefer jeder Art sehr gut bewii.hren. 

Zur Vertilgung von Wohnungs- und Speicherschii.dlingen, nsmentlich von Schaben und iilin
lichem Ungeziefer eignen sich gepulverte saure FI uoride des Kali ums, so besonders doppel t-
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fluorsaures Kalium, das Schwaben innerhalb 30-40 Minuten totet, evtI. in Mischung mit 
anderen Stoffen. (D. R. P. 326320.) S. a. Montanin [009] und (076), ferner die Warnung von 
F. Riechen in Z. z. Unters. d. Nahr.- u. Gen.-M. 1922, 93. 

Nach Hirzel (Polyt. Zentr.-BL 1873, 279) ist wii.sserige schweflige Saure ein ganz vor
ziigliches Mittel, um Wan zen und deren Brut sowie viele andere schii.dliche und lii.stige In-
sekten zu vertilgen. . 

Aui3er Seifenlosung ist auch eine konzentrierte Losung von Kochsalz in Wasser ein sicheres. 
vollig unschii.dliches Mittel zur Totung der Wanzen; ferner wurde die Ausraucherung der befaIlenen 
Ra.ume mit schwefliger Saure vorgeschlagen. (Dingl. Journ. 139, 231.) 

Nach SeHens.·Ztg. 1911, 424 wird eine Wanzentinktur durch Losen von 10 g Campher 
in 300 g denaturiertem Spiritus erhalten; man fiigt 10 g bestes frisches Insektenpulver hinzu, 
ebenso 10 g feinst gepulverten Pfeffer, schiittelt ofter durch und filtriert. Siehe den ausfiihrlichen 
Artikel in Seifens.·Ztg. 1908, 981. 

Vber die Anwendung des offiziellen Feldthymians (Quendel) zur Wanzenvertilgung siehe 
Industriebliitter 1873, Nr. 24. 

Nach einem Referat in Seifens.-Ztg. 1913, 76 setzt man dem Mauerkalk bei Auffrischung 
wanzenverseuchter Ra.ume eine starke Koloquintenabkochung und eine O,lproz. Sub
limatlosung zu. Denselben Zusatz erfa.hrt der Tapetenkleister. Nach einem anderen Ver
fahren kann man die Mauerfugen vorher mit 80proz. Essigsii.ure oder einer Mischung von 10 Tl. 
Essigsa.ure, 15 Tl. Ather und 10 Tl. Salmiakgeist auspinseln. Zum Verstauben eignet sich eine 
Losung von 500 Tl. einer Tinktur aus Koloquinten und Tabak 1 : 5, 50 Tl. verfliissigte Carbol
saure, 100 Tl. Naphthalin, gelost in je 150 Tl. Schwefelkohlenstoff, Benzol und Terpentinol. 

Zur Vertilgung schii.dlicher Insekten verwendet man ein Gemenge von Ziegelmehl oder 
anderen anorganischen, nicht hygroskopischen Pulvern mit freier Borsaure, die ein heftig wir
kendes Gift fiir Wohnungsschii.dlinge bildet. Nach einem anderen Verfahren streut man den Tieren 
ein Gemisch aus aufgeschlossener Starke mit vegetativen oder Dauerzellen von Sproi3pilzen, 
die im Organismus des Tieres zum Wachstum gelangen. (D. R. P. 168602 und 167470.) 

Das Ch lor pikr in -eignet sich auch als hervorragendes Vertilgungsmittel von Bettwanzen, 
die bei Verstii.ubung von 4-10 g des Praparates pro Kubikmeter innerhalb einiger Stunden ab
getotet werden. Fiirden Fall, als nicht aIle Eier zerstort sein sollten, empfiehlt es sich, die Behand
lung nach zwei Wochen zu wiederholen. (G. Bertrand, Zentr.·BI. 1920, II, 111.) 

666. Kleider· und Tierparasiten. 

Die im Felde iiber Ungeziefervertilgung, gemachten Erfahrungen stellte J. Rambousek in 
Seifenfabr. 36, 960-967 zusammen. 

Vgl. auch von den zahlreichen wahrend des Krieges erschienenen Arbeiten iiber dieses Gebiet, 
z. B.: Entlausung mit Tetrakohlenstoffgas; (Baerthlein und Seiffert, Munch. med. W ochenschr. 
1918, 230.) - Beka.mpfung der Lii.useplage: (Riegel, Munch. med. Wochenschr. 63, 69.) - Wirk
same Mittel gegen Kleiderlause: (Sonderabdr. a. Wiener kUn. Wochen~chr. 1910, 28, ~r. 12.) -
Der Kampf gegen die Lii.us6plage: (Pharm. Ztg. 60, 638.) - Entlausungsmittel: (Ber. d. pharm. 
Ges. 1917, 11) u. v. a. 

Nach dem Aushungerungsverfahren kann man Kleiderlause nur durch 39tagige Lagerung 
der infizierten Kleidungsstiicke vertilgen. (A. Hasse, Zentralbl. f. Bakt. I, 82, 461.) 

Ein wirksames Mittel gegen Blatt- und Kleiderlause besteht nach Mllltiiriirztl. Zeitschr.1910, 270 
aus mit Kienol getra.nkter Kieselgur. Als geeignetes Substrat kann man evtl. auch Bolus benutzen, 
den man mit 10% Magnesia auflockert. Vgl. F. Rabe, Apoth •• Ztg. 31, 68. 

Auch die schweflige Saure eignet sich nach Untersuchungen von C. Schiemann in der Sta.rke 
von 4%, zur volligen Abtotung von La.usen in P/,-2 Stunden auch dann, wenn die Kleider in 
vielfachen Lagen aufgestapelt sind. Es ist jedoch von Wichtigkeit, verfliissigtes Schwefel
dioxyd zu nehmen, da dieses das durch Verbrennung erzeugte Gas an Wirksamkeit iibertrifft, 
wii.hrend es sich, auf Bakterien zur Einwirkung gebracht, gerade umgekehrt verhii.lt. Die Rii.ume, 
in denen die Vertilgung vorgenommen wird, solI en vorher geheizt werden. (Zeitschr. f. Hygiene 
HU8, 389.) 

Ein besonders wirksames Desinfektions- und Entlausungsmittel ist Naphthalin in Dampf
form. Es besitzt den Vorzug, auf jedes Desinfektionsgut anwendbar zu sein, ohne es zu schii.digen. 
(A. Baumgarten, Munch. med. Wochenschr. 1917, 434.) 

Kleiderlii.use werden nach D. med. Wochenschr. leicht durch Naphthalin vertrieben, von dem 
pei Juckreiz etwa II. TeelOffel Pulver unter den Hemdkragen geschiittet werden solI. 

Das Verfahren der Methaninsanierung zur Ungeziefervertilgung in Uniformen, Lederzeug 
usw. wird in besonderen Apparaten bei Luftleere oder unter gewohnlichem Druck und bei 40-50° 
mit Methanintrichlorii.thylen bei einstiindiger Einwirkungsdauer ausgefiihrt. Die Gebrauchs
anweisung, such zur AusiibuIlp; des Verfshrens zugleich mit der Formaldehyddesinfektion, ohne 
Luftleere, gibt G. Mayer in Munch. med. W ochenschr. 63, 1802. 

Ein ausgezeichnetes Mittel gegen Kleiderlii.use ist nach D. med. Wochenschr. uno, 347 
schwarzer P f e f fer, den man in die Kleider und in die Wii.sche streckt. 
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Vergleichende Versuche fiber die Einwirkung chemischer Mittel auf Kleiderlli.use beschreibt 
E. Haller in Gesundbeitsamt 1920, 278. 

Nach Cbem. Bev. 1910, 168 unterscheidet man pulverige, fliissige und pastose Schafwasch
mittel. Eine derartige Emulsion wird z. B. erhalten aus 41/ Z Tl. Schmierseife, 51/. Tl. 40proz. 
Natronlauge, 60 Tl. KreosotOl und 30 Tl. Harzol. Richtig bereitet, solI die Emulsion in der 50fachen 
Wassermenge, gelOst nach zwoIfstiindigem Stehen, kein 01 abscheiden. Weitere Vorschriften zur 
Herstellung dieser Mittel (z. B. einer Paste aus 10 Tl. Arsenik, 15 Tl. Wasser, 30 Tl. KreosotOl, 
15 Tl. HarzOl, 20 Tl. Seife) finden sich im Original. 

Uber die Herstellung eines insektentotenden Mittels ffir Schafereien aus einer Emulsion 
von 113 g Seife, 425-440 g Schwefel und 14-28 g eines gummiartigen Produktes (Derris) aus 
Leguminosearten siehe F. P. 450457. 

Es sei darauf hingewiesen, da13 die Verwep.dung arsenhaltiger Schafwaschmittel gro13e 
Gefahren mit sich bringt, do. das Arsen aus der Wolle schwer entfernbar ist und wwend des Tragens 
der wollenen Kleidungsstiicke spSter zu gesundheitlichen SchSdigungen des Tragers fiihren kann. 
(Pbarm. Ztg. 56, Wiss. Mitt. 757.) 

Als bestes Mittel zur BekSmpfung der Pferdelaus bezeichnet L. Mayr das Ikaphthisol, 
das aus Magnesiumcarbonat, Talkum, Bolus, medizinischer Seife und Kresol als wirksamem 
Bestandteil besteht. (Berl. Tierarztl Wocbenscbr. 82, 279.) 

DaB Pediculinol, ein Vertilgungsmittel ffir tierische Parasiten, besteht nach Rull, Seifens.
Ztg. 1912, 250, aus Petroleum, TerpentinOl, Fenchel- und Campherspiritus. 

Zur Vertilgung von Rattenflohen kocht man nach Pbarm. Post 1911, 887 3 Tl. Seife in 
15 Tl. kochendem Wasser und flilt mit rohem Petroleum auf 100 Tl. auf. Vor dem Gebrauch 
zur Bodendesinfektion wird die Liisung mit Wasser im Verhii,ltnis 1 : 20 verdiinnt. 

666. Korperparasiten. 
A. Manaud empfiehlt in Berl. kHn. Wochenschr. 1911, 1Un zur Vertilgung von FlOhen eine 

Losung von Naphthalin in Petroleum mit einem Zusatz von griiner Seife und Kresol. 
Nach K. Lorn geht die Reibenfolge der 1 a use tOtenden Wirksamkeit vom Insektenpulver iiber 

Xylol, Benzol, Benzin, Ather, Schwefelkohlenstoff, Schwefel (der wohl durch die geringen ibm 
anhaftenden Schwefeldioxydmengen wirkt), Menthol, Naphthalin, atherische Ole zum EucalyptusOl 
und Kresol. Nach S. Frankel ist Anisol neben dem Chlor, das am besten zur Totung der Lause 
in Unterkiinften und Kleidern dient, das wirksamste Mittel, und auch Nicotin solI, selbst in sehr 
gro13er Verdiinnung, im Gegensatz zu dem unwirksamen Texan und dem langsam wirkenden 
Naphthalin, gute Erfolge herbeifiihren. Nach K. Dieterich ist hingegen daB Anisol ffir den mensch
lichen Korper schSdlich, und er empfiehlt als bestes Mittel zur Bekampfung der L8.useplage Form
aldehyd und Benzol als wirksames Prinzip der Helfenberger Russensalbe. (Seifens.-Ztg. 42, 289, 
bzw. Wiener klin. Wochenschr. Nr. 12 u. 14, bzw. Pharm. Ztg. 60, ~~5 u. 814.) 

Von den riechenden Stoffen hat sich als Lausevertilgungsmittel nach Gattefoss0 am besten 
daB Rosmarinol bewB,hrt. Ahnlich wirksam sind LemongrasOl, CeyloncitronenOl und Anisol, 
wenig wirksam ist Nelkenol, besser wfrken Thymian-, Lavendel-, Birken- und Spikol. Nitro
benzol ist wirksam aber schSdlich, Benzylacetat ffir den praktischen Gebmuch zu teuer. Chloro
form und Ather betauben nur, toten aber nicht, von den drei Abwehrmitteln Benzin, Toluol und 
Xylol totet Benzin am schnellsten. (D. Parfiim.-Ztg. 1917, 82.) 

Entlausungsmittel diirfen iibrigens niemals Nitrobenzol enthalten, daB ein starkes Blut
gift darstellt. (H. Kunz-Krause, Apoth.-Ztg. 84, 49.) 

Uber die mit Rie de Is Lausetodtinktur erzielten guten Erfolge siehe Chrzelitzer, Pharm. 
Ztg. 60, 587. 

In Apoth.-Ztg. 80, 295 warnt PrieD vor dem die Haut stark reizenden Plagin, das aus 95% 
Wasserglas, 2% Anispulver, 1 % ZucKer und 2% Calciumcarbonat besteht. 

Nach Ze.ntr.-BI. r. d. ges. Theraple 1911, Nr.l werden Kopflause mittels einer Salbe ver
tilgt, die aus einer Losung von 2 g Methylenblau in 20 ccm destilliertem Wasser, 30 g Lanolin 
und je 12 g Zinkoxyd, Vaselin und basischem Wismutnitrat besteht. Ein auf der Kopfhaut 
durch Kratzen entstandener Ausschlag wird zunachst mit einer Mischung von Petroleum uhd 
OlivenOl behandelt, dann la13t man die Kratzstellen verheilen, wBscht die Kopfhaut mit Wasser 
und griiner Sene und reibt schlie13lich mit einer Losung von 0,5 g Sublimat in 11 Essig ein. 

Ein anderes Mittel gegen Haarparasi ten setzt sich nach Paschkls, Seifens.-Ztg. 1912, 270 
zusammen aus 5 g Resorcin, 150 g 95proz. Weinsprit, 2 g RicinusOl und 50 g KOlnischwasser; 
auch eine Liisung von 0,15 g Carbolsa.ure und 15 g Glycerin in 100 g Weinsprit soll gute Dienste tun. 

Ein ahnliches Praparat besteht nach Seifens.-Ztg. 1912, 478 aus 50 g Xylol und 50 gAther
Weingeist; andere solche Mittel enthalten gleiche Mengen Quillajatinktur und Sabadillaessig oder 
Schwefelkalium, Lysol usw. 

Zur Beseitigung von Hautparasiten der Tiere und Menschen wurde auch die wBsserige Losung 
von nichtbasischem Calci umformiat empfohlen. (D. R. P. 821184.) 

Ferner empfehlen G. Wesenberg das Lausofan, das Gemenge eines Pulvers und einer al~o
holisch-wasserigen Losung mit 20% Cyclohexanon- bzw. -hexanolgehalt und F. Rabe das em-



Schii.dlingsvertilgung. 753 

fachere Kienol als Ungeziefermittel. Das Kienol solI als Salbe oder von Kieselgur aufgesaugt, 
auch den Juckreiz von Muckenstichen augenblicklich beheben. (D. med. Wochenschr. UH5, 
Nr. 29, bzw. Apoth.-Ztg. 80, 898.) 

Liiusetod hestand hauptsachlich aus Talkum, dem kresolartige Stoffe beigemischt waren, 
Iskspulver aus Naphthalin und Talkurn. Der Ungezieferstift "Guter Kamerad" war eine 
paraffinartige Masse mit Anisol als wirksamem Prinzip. (Aufrecht, Pharm. Ztg. 60, 'U8.) 

Ein bewiihrtes Mittel gegen Lause setzt sich nach A. Simon zusammen aus 470 Tl. Infusorien
erde, 70 Tl. Naphthalin, 50 Tl. NelkenOi oder Eugenol, 20 Tl. TerpentinOl, je 30 Tl. Xylol, Euca
lyptus- und KadeOi und evtl. 300 Tl. Insektenpulver. 

Zur Entfernung der Lausnissea-; deren eigenartige Lage in der Richtung der Haare und 
deren Keratinuberzug ihre Beseitigung erschwert, eignet sich ein Gemisch von Ammoniak und 
Methylalkohol oder eine Mischung von LeinOl, gelbem Vaselin und Kerosin oder ein Streupulver 
sus Naphthalin, Schwefelblurnen und Bolus. 

Nach Angaben an derselben Stelle wurde gegen die Filzlaus mit Erfolg eine alkoholisch
wiisserige Aufschwemmung von sublimiertem Schwefel verwendet. (I. Dunning, Zentr.-BI. 1920, 
II, 475.) 

667. Mottenmittel. 
Nach P. Galewski erfillien die meisten bekannten Mottenmittel, wie Pfeffer, EucalyptusOl, 

Tabakbla,tter oder -absud, Mottenii,the~, Mottentod usw. ihren Zweck nicht, da sie weder die Motten 
noch die Brut abtoten. Ein gut wirkendes Mittel ist dagegen Juchtenol (JuchtenlederabfiiJIe), 
das aber oft erneuert werden mul3, da es schnell unwirksam wird. Sichere Mittel gegen Motten 
sind Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Formaldehyd und p-Dichlorbenzol, das unter dem Namen 
Globol in den Handel gebracht wird. Schwefelkohlenstoff und Chloroform kommen wegen der 
gefa.hrlichen Verwendungsweise nicht in Frage, dagegen wird das in fester Form unter dem Namen 
A utan in den Handel gebrachte Formaldehyd [571 If.] angewandt. Die zu entmottenden 
Raurne miissen dicht verschlossen sein, Fensterritzen usw. werden mit Papier verklebt, die Schrii,nke 
und Schubladen, in denen sich zu entmottende Stucke befinden, dagegen geoffnet. Blanke Meta.ll
gegenstiinde, die der Dampf angreift, miissen tunlichst aus dem Raurn entfernt werden. 

Es sei hier hervorgehoben, daB es Berthelot gelungen ist, Motten in groBer Zahl direkt im 
Naphthalin z u zuchten, so daB sich dieses Mittel, das immer noch viel verwendet wird, keines
falls a.ls Mottenvertilgungsmittel eignet. Besser ist es, die im Handel erhiiltlichen Patschuli
blatter, Mottenwurzel oder MottenbIiiten in die zu schutzenden Stoffe einzulegen. Das beste 
Mottenmittel bleibt aber immer (wenn m8.Jl von seiner Feuergefiihrlichkeit absieht) der Schwefel
kohlenstoff, den man in der Menge von 50 ccm fUr 1 cbm Luftraurn in die gut verschlieBbaren 
Kleiderschra,nke eingieBt. 

Ein Zusatz von frischaufgebliihtem Han f zurn Polsterungsmaterial solI geniigen, urn die 
Motten abzuhalten. Der Hanf wird- zu Anfang Juli gesammelt, im Schatten rasch getrocknet 
und so dem Seegras, RoBhaar usw. beigefiigt, bzw. unter den Vberzug des fertigen Poisters ge
schoben. Auch Poisterungen, in denen sich schon Motten eingenistet haben, konnen auf diese 
Weise bei Reparaturen griindlich davon befreit werden. Urn die Anwendung des Hanfes zu jeder 
Ja.hreszeit moglich zu machen, bewahrt man den im Sommer gesammelten und sorgfiiltig ge
trockneten Vorrat am besten in mit Deckeln versehenen tannenen Fiissern auf einem gegen 
Feuchtigkeit geschutzten Speicher auf. (Dingl. lourn. 207, 842.) 

Als Mittel gegen MottenfraB schlug PU8cher vor, die RoBhaare, die zur Poisterung ver
wendet werden, vorher mit Pikrinsiiure gelb zu farben. 

Zur Abwehr und Vertilgung der Motten imprii,gniert man die Kissen, Polster u. dgl. nach
einander zwecks Bildung von Hexamethylentetramin mit FormaldehydlOsung und Ammo
niaklosung. Der Formaldehyd wirkt zuna,chst auf die lebenden Motten, wii,hrend die krystalli
nische Schicht von Hexamethylentetramin durch die fortschreitende Formaldehydabspaltung 
in demselben Sinne wirkt und uberdies die Mottenbrut vernichtet. (D. R. P. 272822.) 

Zum Schutz von Wollstoffen gegen MottenfraB impragniert man sie mit den 100lichen 
Salzen der Algensaure, behandelt die Stucke dann in einem Antimonsalzbade, liiBt sie 30 Minuten 
liegen, um den Austausch der ImpragnierUl!gsstoffe zu vervollsta,ndigen, und spillt. (D. R. P. 
d'04506.) 

Dadurch, daB man rohe Pelzfelle mit einer Alaunlosung behandelt, die einen Zusatz von 
Weinstein erhii.lt, kann man das Pelzwerk jahrelang gegen MottenfraB schutzen. (D. R. P. 
824274.) 

Nach Angaben von E. Meckbach in Text.-Forsch. 2,59 ist es gelungen, chemische Motten
vertilgungsmittel a,hnlich wie Farbstoffe auf Wolle zu fa,rben, mit ihr zu verbinden und den 
Stoffen dadurch dauernde Mottenechtheit zu verleihen. Mit diesem E ulan (Martiusgelb- oder ein 
Dinitronaphtholprii.pa.rat), wird die Wolle in ka.lter angesii.uerter LOsung durchtriinkt, worauf 
mati die Stucke wie ublich spillt. Vorhiinge und Teppiche werden zweckmii.Big heiderseitig 
his zur volligen Durchnassung mit der LOsung des Eulans uberbraust und nach zweistiindiger 
Lagerung im aufgerollten Zustande gespillt. Das feste Priiparat Eulan F, ein weiJ3es, geruchloses, 
in Wasser schwerlOsliches Pulver, ist als Einstreumittel ohne Wirkung. - Vgl. E. Meckbaeh, 
Textilber. 1921, 850 u. 878. S. a. die Berichte in der Versamml. d. Ver. d. Chem., Ham
burg 1922. 

Lanllo. Chem.·techn. Vorschrlften. 3. Auf!. III. Bd. 48 
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Die mit Eulan imprignierten Wollstoffe iibertragen den M:ottenschutz zum Teil auch auf 
mit ihnen zusammen aufbewahrte unbehandelte Stoffe. (P. Krals, TextiUorsch. 1921, 199.) 

In F. P. 462478 ist ein Verfahren der Konservierung von kalt gelagerten Pelzen mit ultra
violettem Licht beschrieben. 

Neben diesen vorbeugend wirkenden Mitteln werden auch Praparate verwandt, die auBer
dem auch noch vorhandene Insekten und ihre Brut toten Bollen. 

Die friiher vielfach verwandte BOg. chinesische Mottentinktur hestand aus einer LOsung von 
Csmpher und den Schalenbestandteilen des roten Pfeffe1'l! in Alkohol. In derselben Zeitschrift. 
labrg. 188, S. 819, wird empfohlen, trockenes Eisenvitriolpulver auf die Pelze zu streuen. (Dlngl. 
loun. 160, 240.) . 

Nach einem Referat in Pbarm. Zentrh. 1912, 974 bewahrt man Pelz. und Wollwaren am besten 
in mit Papier eingeschlagenen Kiisten auf und staubt die KleidungBstiicke mit gepulvertem 
Thymol ein. Das beste Mottenvertilgungsmittel ist stets hii,ufiges Klopfen. Liiften und Sonnen 
der bedrohten Gegenstinde. . 

Speziell fiir Kiirschner empfiehlt es sich. eine die Motten abha.ltende FIiissigkeit zu ver
wenden, die man nach Techn. Rundscb. 1908, 166 durch LOBen von 20 g reiner Carbolsii,ure, 10 g 
NelkenOl, der gleichen Menge CitronenOl und Nitrobenzol und 2,5 g Anilin in 1.51 reinem Alkohol 
erhii.lt. 

Ein au.Berordentlich wirksames Mottenvertilgungsmittel iEt nach D. R. P. 268406 das feste, 
jedoch bei gewohnlicher Temperatur fliichtige p - Dichlorbenzol. Es wird in Pulver- oder 
Stiickform oder in a.lkoholischer L6sung angewendet und in die Schrii,nke gestreut bzw. auf die 
Pelze verspriiht (Glohol). Kleidungsstiicke usw., die in gutschlie.Benden Schrii.nken oder Be
hii.ltern unter Beigabe einer geniigenden Me~e Globol aufbewahrt werden, Bollen vor Motten 
durchaus sicher sein, da sich kein Lebewesen In dieser Atmosphii.re halten bnn. (P. Galewsky, 
ZeUschr. f. d. ges. TextUlnd. 17, 608.) Nach dem Zusatzpatent eignen sich auch andere 
chlorierte Benzole oder Toluole, die entsprechend der GroBe ihrer FIiichtigkeit Verwendung finden. 
So werden z. B. bewohnte Rii.ume am besten mit dem fast geruchlosen Tetrachlorbenzol 
von schii.dlichen Insekten befreit, wii.hrend man in geschlossene Schranke das leichter fliichtige 
Mono- oder p-Dichlorbenzol einlegt. (D. R. P. 288118.) 

trber die Wirksamkeit des fliissigen G 10 b 01 s (Monochlorbenzols) auch im Gemenge mit Wasser 
und die Anwendung des Dichlorbenzols in geschlossenen Rii.umen bei einer 23° iibersteigenden 
Temperatur berichten A. B. Ducken bzw. I. F. Hoffmann in Wocbenscbr. f. Brauer. 88, 64 u. 69. 

668. Stecbmticken und Fliegen. 

Zur Winterbekii.mpfung von Culex annulatus und pipiens und der Imagines dieser und anderer 
Stechmiickenarten wendete E. Telcbmann mitErfolg Blausii.ure an. (Muncb. med. Wocbenscbr. 
1917, 1041.) Vgl. Gesuudbeltslng. 1918, 199 u. 200 und Zeitschr. f. Entomolog. 6, 118. 

Nach Pbarm. Ztg. BerUn (Sellens •• Ztg. 1911, 847) erhii.lt man Rii.ucherkerzen Z\ll' Ver
tilgung von Schnaken durch Vermischen von Tragentschleim mit einem eingetrockneten Ge
menge von 240 g Insektenpulver, 25 g Salpeter und 300 cem Wasser. Die geformten Kerzchen 
werden bei gelinder Wii,rme getrocknet. . 

Nach E. Richter, Apotb.·Ztg. (Selfens •• Ztg. 1911, 642) wird ein etwa. 25 cbm groBer Raum von 
Schnaken befreit. wenn man nach guter . Abdichtung der Fenster und TUren eine L6sung von 
1/. kg Permanganat in 1/.1 Wasser und 1/.1 Forma.ldehydl6sung zusammengieBt. Nach 12 Stunden 
entfernt man den Forma.ldehydgeruch durch Liiften undo Verdampfen von Sa.lmiakgeist. 

Zur Vertilgung von Larven und Puppen der Stechmiicke und anderer Wasserinsekten 
verwendet man ein Praparat, das man durch LOsung oder Emulsion von Kohlenwasserstoffen 
(Benzol, Toluol, Xylol, aber auch Trichlorii.thylen) mit Seifen oder Tiirkischrotolen erhii.lt. Dieses 
Prii,parat gibt an das Wasser keine Giftstoffe ab und bildet eine durch Wasserpflanzen nicht 
zerreiflbare Schutzschicht auf der Wasseroberfliche. Es hat sich gezeigt. daB eine L6sung von 
Xylol in TiirkischrotOl noch bei einer Verdiinnung von 1 : 20000 in kiirzester Zeit die im Wasser 
befindliche Stechmiickebrut vernichtet. (D. R. P. 278988.) 

Nach D. R. P. 299 987 kocht man Petroleum mit einem Gemisch von Gelatine, Seifenpulver, 
Kastanienmehl und Kolophonium und verwendet diese homogene Mischung in der Menge 
von 1 cem auf 500 ccm Wasser. Das Mittel soIl sich gegeniiber reinem Petroleum, namentlich 
dadurch auszeichnen, daLl es monatelang seine abtOtende Wirkung behii.lt. Es eignet sich iibEir
dies auch in ausgezeichneter Weise zum Abtoten von Fliegen. 

Das Euresol [6101 dient besonders in Form des Haarwass,ers zur Vertreibung der 
Stechmiicken und zur lJeseitigung des Juckreizes, den ihr Stich verursacht. (Klein, D. med. 
Woehenschr. 1922, 824.) 

Uber das Fischen und Fr6schen nichts schadende "Schnakensaprol", das ein wesentlich 
besseres Schnakenvertilgungsmlttel sein soIl als Petroleum, siehe Pbarm. Zentrb. 1911, 608. 

Zur Verscheuchung von FIiegen sollen sich in amerikanischen Warenlagern in den Rli.umen 
aufgehii,ngte, mit Kresollasung getril,nkte Kattunstreifen bewiiohrt haben. (Dlngl. lourn. 211, 828.) 
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Nach "Drogenhiindler" (Selfens.-Ztg. 1911, 630) erha.lt man ein Mittel gegen Stallfliegen, 
wenn man je 100 g Thymian, Schwalbenwurzel und persisches Insektenpulver mit einer Gallerte 
von 90 g Sal peter , 109 chlorsaurem Kali, 20 g Tragant und Wasser zu einem Brei knetet, aus diesem 
Ra.ucherkerzchen formt und diese in den infizierten Sta.llen anziindet. Die Fliegen e i e r werden 
jedoch durch dieses Verfahren nicht geschii,digt. 

Nach einem Referat in Pharm. Zentrh. 1910, 654 empfiehlt es sich, zur Vernichtung der 
Stubenfliege fUr griindliche Entfernung des Insektenmistes in fiinfta.gigen Zwischenra.umen 
zu sorgen, da ein Zeitraum von 10 Tagen notig ist, um aus diesen Brutsta.tten eine neue Gene
ration entstehen zu lassen. 

Nach Pharm. Ztg. 1910, 609 kann die Stubenfliege, ii.hnlich wie man die Ma.use mit dem 
Mii.usetyphusbacillus vernichtet, durch Kulturen des Fliegenschimmels (E mpusa m us cae) 
verti4rt. werden. 

Ein Streupulver gegen Fliegen erha.lt man nach einem Referat in Seifens.-Ztg. 1912, 502 
durch Trocknen und Pulvern einer mit 4 Tl. verdiinntem Alkohol angefeuchteten Mischung von 
5 Tl. gepulvertem Pfeffer, ebensoviel Quassiaholzpulver und 10 Tl. Zucker; das trocken aufzu
bewahrende Pulver wird zum Gebrauch auf einen Teller. gestreut. 

Nach einer Notiz in-D. Mal.-Ztg. (Mappe) 31, 20 soll griines Licht sii,mtliche in einem 
Wohnraum befindliche Fliegen in kurrer Zeit toten, und ebenso solI sich dieses Mittel auch bei 
Vertilgung von Biicherwiirmern bewii,hren, soda13 man es nur notig hat, die Fenster des Wohn
raumes oder Biicherschrankes mit griinen Scheiben zu versehen oder mit einem durchsichtigen 
griinen Lackanstrich zu iiberziehen. 

Als Insektentotungsmittel, namentlich fUr im Erdboden befindliche Insekten, aber 
auch fUr Reblaus und Stubenfliegen, eignet sich das Terpineol (Fenchon oder ii.hnliche 
Korper der Terpenreihe) allein oder in Mischung, da seine Dii.mpfe Fliegen und andere Insekten 
in geschlossenem Raum schon nach wenigen Minuten toten. Terpineol ist billig, in gro13en Ver
diinnungen noch stark wirksam, riecht angenehm und ist fUr Menschen und Tiere unschii.dlich. 
(D. R. P. Anm. P. 30449, KI. 40 I.) 

Zur Zubereitung des Fliegenpil zes als Fliegen- lmd Kakerlackenvertilgungsmittel legt 
man die Stiicke auf einem Stiick Blech etwa 2-3 Minuten in offenes Feuer, bis durch Bewegung 
des Stieles festgestellt wird, da13 geniigend Saft ausgetreten ist, bringt den Pilz dann auf einen Teller, 
bricht den Stiel ab und bestreut die Lamellen mit Streuzucker, der sich in der giftigen Fliissigkeit 
lOst. Durch temporii.ren geringen Wasserzusatz kann man die Giftwirkung der Masse um einige 
Tage verlii,ngern. (E. Wllbrand, Munch. med. Wochenschr. 1917, 1610.) 

In den Mengenverhii.ltnissen 1 : 320; 1 : 160; 1 : 80 eignen sich Kalkhydrat, bzw. Borax, 
bzw. Kaliendlaugenkalk zur Abtotung von 75% der im Kot, Mist und anderen organischen 
Abfallstoffen lebenden Fliegenlarven der gemeinen Stechfliege innerhalb 8 Tagen. (I. Wilhelmi, 
Zentr.-BI. 1920, II, 127.) 

Gute ErfoIge im Kampf gegen Fliegen wurden mit schwarzem Arsenik (Cobolt), den man in 
geringen Mengen dem Wasser der Fliegenfangschalen zusetzt, erzielt, namentlich wenn man 
RicinusOl beigibt, das fUr je 30 g 2 Tropfen Crotonol zugesetzt erhii.lt. Gegen die Larven be
wii,hrten sich vor aHem Alkalien oder Sii.uren und Natriumkresylat. (G. Boye und R. Gujot, Zentr.
BI. 1919, III, 400.) 

669. Fliegenleim, Fliegenpapier. 
Dber die Anforderungen, die an Fliegenleim und Bandfliegenfa.nger zu stellen sind, sowie 

iiber die Herstellung der Pra.parate siehe Andes, Seife 6, 13. - S. a. Raupenleim [661J. 
Vorschriften zur Erzeugung von Fliegenleim bringt Burger in Seifens.-Ztg. 1922, 161. 
Ein guter Fliegenleim zum· Bestreichen von HOlzern und Ruten wird erhalten durch Zu

sammenschmelzen von 2 Tl. Kolophonium, 1 TI. veneto Terpentin und 1 TI. Riibo!. (Polyt. 
Notizbl. 1802, Nr. 22.) 

In Selfens.-Ztg. 1912, 697, 721 u. 740 berichtet H. Mayer iiber die fabrikatorische Herstellung 
der Fang-, besonders der Fliegenleime und gibt wertvolle Hinweise iiber die Erzeugung dieser 
Produkte auf moglichst billigem Wege im Kleinbetrieb. Die verlangten Eigenschaften eines guten 
Flie~enleimes bedingen auch die Art und Weise seiner Herstellung. Der Leim darf an der Luft 
werugstens 2-3 Wochen nicht eintrocknen, darf in der Wa.rme nicht flie13en und in der Kii.lte 
nicht erstarren, er mu13 auch in diinnem Auf trag ein gro13es Klebevermi:igen besitzen und auf 
d~ Lager mindestens 2 Jahre haltbar sein. Selbstverstii,ndlich darf er keine Stoffe enthalten, 
dIe das zu fangende Tier abschrecken. Die Grundmasse aller dieser Produkte ist das billige Kolo
phoni urn, das man zumeist mit RicinusOl und Glycerin (fUr Fliegenlei me) oder statt des 
letzteren mit Standol (fUr Miuse- und Rattenleime) verschmilzt. In der Abhandlung werden 
a!-l13erdem genaue Angaben iiber die Art der Verpackung dieser Produkte und iiber die Prii.pa
r~erung der Flii.chen mit den klebenden Stoffen nach evtl. Vorbehandlung z. B. des Papiers mit 
eIner 10proz. alkalischen Caseinlosung zur Verhiitung des Durchschlagens der Masse gemacht. 

1m all~emeinen hii,ngt die Dauer der Klebefii.higkeit eines Fliegenleimes von der Menge 
Glycerin, Mmeralol oder flarzOl ab, die man der Masse zusetzt, ebenso wie ihre dicke, z8,he Kon
sistenz durch ihren Gehalt an Harz und Harzprodukten bedingt ist. Zur Erhohung der Zii.higkeit 
der aufgetragenen Klebschicht setzt man den Fliegenleim jedoch nicht mit reinem MineralOl, 
sondern mit einem Gemenge von ParaffinOl, Harzi:il, dickem Terpentin, BaumOl usw. an. An 
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Stelle des ParaffinOles, das hiioufig zu Ausscheidungen neigt, wird nach Techn. Rundsch. 1911, 788 
besser russisches oder amerikanisches SpindelOl verwendet. 

Zur Konservierung des Fliegenlei mes kann man ne.ch Techn. Rundsch. 1909, 794 
geringere Mengen 40 pro~. Formaldehyd verwenden oder grof3ere Mengen Harz zusetzen, wihrend 
zur Verhinderung des Eintrocknens ein geringer Zusatz von Harzol, MineralOl und Glycerin 
empfohlen wird. 

Nach Seifens.-Ztg. 1911, 610 wird ein ameri kanischer Fliegenlei m hergestellt aus 
54 Tl. Kolophonium Marke F oder G, 30 Tl. dickem HarzOl, 5 Tl. SpindelOl und 6 Tl. fliissigem 
Storax, oder aus 55 Tl. Kolophonium, 15 Tl. BaumOl, 15 Tl. dickem HarzOl, 10 Tl. SpindelOl, 
5 TI. Glycerin, oder aus 60 Tl. dickem Terpentin, 18 Tl. dickem HarzOl, 12 Tl. gebleichtem LeinOl, 
10 Tl. Honig. Fiir die zweijii.hrige Klebfii.higkeit dieser Fliegenleime "Tanglefoot" wird garan
tiert, da die Art der Verpackung der Bogen den Luftzutritt zu den mit dem Leim imprii.gnierten 
Bliiottern nicht gestattet. Das Durchschlagen des MineralOles durch das Papier wird verhindert, 
wenn man die Saugfii.higkeit der Papierfaser durch vorheriges Bestreichen mit einer Leim- oder 
Ca.seinl5sung aufhebt. 

Ein nicht trocknender Fliegenleim wird nach Seifens.-Ztg. 1912, 640 erhalten durch Ver
kochen von 45 TI. dunklem amerikanischem Harz, 15 Tl. Galipot, 20 Tl. dickem HarzOl, 5 Tl. 
LeinOl, 12 Tl. Stiiorkesirup mit einem Zusatz von Kiioseabfall. Wenn die Masse gleichmii.f3ig flief3t, 
lii.f3t man auf 50° erkalten und riihrt 2 Tl. einer Benzinkautschuklosung und 1 Tl. fliissigen 
Storax zu. 

Zur Herstellung der sog. Fliegenteller, die unter dem Namen "Mucki" in den Randel 
kommen, imprii.gniert man stark saugfiiohige Pappscheiben ne.ch einem Referat in Selfens.-Ztg. 
1912, 830 mit einem eingekochten Extrakt von 40 Tl. Quassiaholz in der doppelten Wassermenge, 
den man mit 8 Tl. Spiritus, 1 Tl. Brechweinstein, 14 Tl. Zucker und 2 Tl. PfefferOl vermischt. 
Vgl. die alten Quassiavorschriften in Industriebliitter 1878, 322 u. 349. 

Ein nicht giftiges Fliegenpapier wird durch Bestreichen des Papiers mit einer Mischung 
von schwarzem Pfefferpulver und ZuckerlOsung erhalten. (Ref. in Seifens.-Ztg. 1912, 1842.) 

670. Vorbeugung gegen Miiekenstiehe. Bremsensehutzfett. 
Man teilt die Miickenschutzmittel in zwei Gruppen ein, und zwar in Produkte, welche die 

Miicken fernhalten, und in solche, die die Wirkungen des Stiches mildern sollen. Aile 
Mittel der ersten Gruppe enthalten, da andere Stoffe meistens die Haut zu leicht reizen, Nelkenol 
als wesentlichen Bestandteil, wenn auch dieses von manchen Menschen nicht vertragen wird und 
Kopfschmerzen verurse.cht. Zum mindesten ebenso wirksam sind die Extrakte des echten per
sischen Insektenpulvers [660]. In Seifens.-Ztg. 1913, 317 u. 342 publiziert H. Mayer zahlreiche 
Vorschriften zur Herstellung von Miickenschutzcreme, -salbe, -puder, -essenz und zur Herstellung 
von Miickenstiften. Ein Miickenpuder wird z.B. gewonnen durch inniges Mischen von 40Tl. 
Talkum, 30 Tl. ~toffelstiiorke, 20 Tl. kohlensaurer Magnesia, 4 Tl. Zi:dkweif3 und 5 Tl. persischem 
Insektenpulver. Die feinst gemahlene Masse wird mit einem Gemenge von 5 g NelkenOl und je 
0,1 g Ba1drian- und PfefferminzOl bestii.ubt und schlief3lich durch ein Pudersieb gesiebt. 

Eine sehr wirksame Tinktur aus unverfii.lschtem Insektenpulver, die sich besonders in 
verdiinntem Zustande fiir Gesichtswaschungen als Vorbeugemittef gegen Schnakenstiche eignet, 
erhii.lt man durch etwa achttii.giges Digerieren von 1 Tl. Insektenpulver mit 2 Tl. Wasser und 2 TI. 
starkem AIkohol. Nach 8 Tagen filtriert man und bewahrt die Fliissigkeit in versehlossenen 
Flaschen auf. (Selfens. Ztg. 1912, 602). 

Ne.ch D. R. P. 266 604 verreibt man als Abwehrmittel gegen Steehmiieken ein Gemenge 
verschiedener ii.theriseher Ole, die im Patent aufgeziiohlt sind, in die Haut und solI so eine min
destens 6 Stunden wii.hrende Sehutzwirkung erzielen. Das Mittel lii.13t sieh aueh zur Herstellung 
von Rii.ueherkerzen oder ii.hnlichen Prii.paraten verwenden. 

Nach Drogenhiindler 1911, 800 setzt sich ein Miickenwasser, da.s zur Abhaltung der Miicken 
ebenso wie zur Verhiitung der unangenehmen Nachwirkungen von Miiekenstiehen dient, zusammen 
aus 300 g 90proz. Spiritus, 100 g Wasser, 70 g essigsaurer Tonerde, 10 g Bors/i,ure, 4 g Nelkenol, 
10 g ii.therischem LorbeerOl und 3 g Haiko Maila. 

Nach einem Referat in Selfens.-Ztg. 1912, 666 stellt man eine Miickenere me, die unter dem 
Namen "Mouchin" im Handel ist, her durch Verschmelzen von je 10 Tl. Lavendel-, Rosmarin
und NelkenOl mit 90 Tl. Paraffinsalbe, 1 Tl. Carbolsii.ure und 5 Tl. starkem Salmiakgeist, wli.hrend 
das Produkt "Gelsin" aus 80 Tl. gewohnlichem Opodeldok, 10 Tl. starkem Salmiakgeist, 5 Tl. 
Euealyptusol und 10 Tl. LavendelOl besteht. 

Zur Herstellung einer Miickenschutzcreme mischt man lii.ngere Zeit auf 55-60" erwii,rmtes 
Lanolin unter weiterer Wii.rmezufuhr mit 25-30 proz. PottaschelOsung und setzt der Emulsion 
bis zu 10% zimmerwarmes Petroleum zu. Der Geruch des letzteren und seine hautreizende Wir
kung Bollen so aufgehoben werden. (D. R. P. 241666.) 

Ne.ch Elchhoff, Kosmetik fiir Arzte, Leipzig und Wien 1902, 173, beseitigt man die sog. 
Quaddeln, das sind die entziindeten Hautstellen, die als Folge von Miickenstichen entstehen. 
zweekmii.f3ig dureh of teres Waschen mit einer iiberfetteten Mentholseife und Betupfen der Stellen 
mit einer Losung von 0,1 Tl. Carbolsii.ure, 0,2 Tl. Menthol, 3 Tl. Ammoniak und 7 Tl. Spiritus. 

Nach einer Notiz in Dlngl. Journ. 126,80 solI der Saft der Beeren von Caprifolium-(Jelii.nger -
jelieber-)arten sich als schmerzstillendea, heilend wirkendes Mittel bei Bienenstiche n bewihren. 
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Ein vorziigliches Mittel gegen Moskitostiche soIl nach Selfens.-Ztg.~1902, 1206 Naph
thalin sein. 

Nach Chem.-pharm. Zentr.-BI. 1804, 076 eignet sich eine mii,J3ig verdiinnte Mischung von 
4: Tl. Bromwasserstoffsaure und 1 Tl. Schwefelsaure, der man die verdiinnte Losung von brom
Baurem Kali zusetzt (mit demselben Erfolg kann man auch Bromwasser verwenden) zur Ab
wendung der Folgen yon Insektenstichen. 

Als schmerzstillendes Mittel beirn Stiche von Stechmiicken hat sich vor aHem 70 proz. A I k 0 hoi 
bewii.hrt, zur Larvenbekii.mpfung am besten das Ausbreiten einer diinnen Olschicht auf den die 
Larven der Miicken beherbergenden Pfiitzen. (F. Eckstein, Zeltschr. f. alIg. Entomolog. 6, 338.) 

Das als Schutzmittel fiir das Vieh gegen Stechfliegen dienende Eq uirin, ein Ersatzmittel 
fiir das unangenehm riechende FranzosenOl, ist eine konzentrierte Abkochung von Absinth und 
wahrscheinlich auch anderer bitterer Krauter. (I. Kochs, Apoth.-Ztg. 1907, 106.) 

Zur Herstellung von Bremsenschutzfett fiir Haustiere wird das an und fiir sich indifferente 
Vaselin mit Stoffen verschmolzen, die geeignet sind, die Insekten abzuhalten. Man erhii.It bei
Ilpielsweise ein dunkles Bremsenschutzfett durch Verschmelzen von 16 kg Paraffin, 10 kg 
amerikanischem Harz G, 1 kg fettsaurer Tonerde, 1 kg Nitronaphthalin, 50 kg MineralblauOl, 
20 kg Knochenteer und 2 kg Birkenteer. Weitere Vorschriften in Selfens.-Ztg. 1911, 900. 

Nach D. R. P. 249469 erhii.It man ein wirksames Bremsenmittel durch Vermischen von 
1 kg nicht zu fliichtigem, raffiniertem MineralOl mit 3 g P - Tol uols ulfochlorid, das man 
in wenig 01 warm lOst. Man kann diese Substanz auch in trockenen Pulvern (Koble, Kieselgur, 
Sand) verteilt oder in anderen Losungsmitteln gelost zum Schutze der Menschen und Haustiere 
Ilowie zur Vertilgung von Wiirmern, Schnecken, Kii.fern usw. verwenden. 

Andere Mittel gegen Bremsen finden sich in einem Referat in Selfens.-Ztg. 1912, 002. 
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- -XIeselgur, FarbBtofftrlger 160. 
Albuminat-FormaIdehydIacke 146. 
Albumlne, Selfen 748. 
A.Ibumoeen, 8elfen 478. 
Aldehydammonlak, Vulkanl8atlonszu-

zatz 28. 
- polymerlzatlonsprodukte, Flrnisersatz 

128. 
Aldehyde Blechstofflnduztrle 4811. 
- Vertllgungsmltte1 642. 
Aldogene 674. 
Aleppotinte 186. 
Algenarten, Wasserente1senuug. 
- Entflrbungzkohle 692. 
- extrakt, 8chaumbildner 898. 
- fett 818. 
- FettgewlnuUDI 808. 
- riiBtprodukt, Lebertranersatz 825. 
- Sandfllter WasserreiDi1lUD1l 697. 
- slurs, WoUstoffe, Mottenschutz 667. 
- verDichtuDl, Kupfersulfat 817, 868. 
- Wauer entel8nen, entmanllanen 697. 
- Watteersatz 6111. 
Algin Guttaperchaersatz 80. 
AIgocratine Hll1'lnemittel 642. 
Alharlndruck, TflrklschroWlersatz 396. 
- krapplack 167. 
- 61 8iene auch TflrklschroWI. 



A I I Ie riD iSl, Aluminiamacetat-Farben-
blndemlttel 1&1 

- rot, geflrbte GeblBplatten 640. 
- tlnten 18&. 
Al kalloarbonatlilsnngen, Blelcbmlttel 

449. 
- harzaelfen 465. 
- laktate, GJycerinersatz 3&9. 
- metane, Isopren, Polymerisation 8. 
- sulfocarbonat, Phyloxeravertilgung 

669. 
- superoxyd-Parafonp-Formaldehyd

deslnfektlon 574. 
Alkaloide Lacke, 8trelchfihigkeit ver-

bessem 117. 
Alkohethin, AutomobUtrelbmlttel 248. 
AI kohol-Benzol-Nitrocellul098li1snngl40. 
- Elgengeruch, Riechstoffe 492. 
- Erdiilreinigung 238. 
- ErdiiltrelbDllttel 249. 
- Fetta&nrereinigung 371. 
- Fettspaltung 343. 
- Formaidehyddimpfe, Desinfektion 

572. 
- formlate Paraffingewlnnung 235. 
- freie Transparentseife 427. 
- Hautdeslnfektion 577. 
- Hautaeinigung 468. 
- hllhere Desinfektlonsmlttel 561. 
- kerzen 861. 
- lilslichkelt. Kaliseife 432. 
- Milchsaftfllinng 15. 
- 0 gemischzerlegong 340. 
- Paraffinabecheidnng 254. 
- Rohglycerinaufarbeitnng 355. 
- selfenpaste, Hlndedeslufektion 577. 
- unlilslicher 81egeliack 90. 
Alkoholische Extrakte, Kohienslurefll-

lung 488. 
Alkoholyse, Balsame 69. 
Alkylchiorid, Olextraktion 341. 
Alkylenoxyde, Lilsungsmittel 140. 
Alldahin, Hilhneraugendoktor 518. 
Almteer, Wjesenkalk-Teeranstrich 211. 
Aloeabeud, Insektenvertilgnng 650. 
- lilsnng, Ho\zwUrmvertllgung 664. 
Alloxan, 8chnouda-8chmlnke 515. 
All yIoJkohol-Pseudocumol-Schmler-

mittel 281. 
- Bulfld. Vertllgungsprlparat 643. 
Altarkerzen 886. 
Altkautschuk, Blehe auch Kautschukrege

neration. 
AI umlnlumacetat-AlizarinOl-Lack-

bindemlttel151. 
- ama\gamlertes, Abwosserreinigung 630 
- -Calciumborat, Sauerstoffprlparat 475. 
- chlorat, sympathetlsche Tlnte 191. 
- chlorid, Erdilizerlegnng 241. 
- chlorid, Fetthlrtung ll9. 
- chlorld, Knnstharzhlrtnng 104. 
- chlorld, MineralOlbehandiung 241. 
- chlorid, MineralOlentschwefelung 239. 
- chlorid, O\rllckstAnde, Rilckgewlnnnng 

241. 
- drahtl80lierung 37. 
- elektroden, Wasserreinigung 621. 
- Glycerinrelnlgnng 356. 
- Hartgummimasse 58. 
- Hartharz 98. 
- hydroxyd, fettlose -8a1be 607. 
- hydroxyd, KautzchukBusatz 22. 
- hydroxydgel, Relnlgnngsprlparate453. 
- hydroxyd, KondenswasserenWlung 

279. 
- hydroxydiSle, Kautschukersatl 56. 
- hydroxyd, Schmlermittellnsata 298. 
- hydroxydwllsche, Sa\miaknachbehand· 

lung 453. 
- hypochlorit, Deslnfektion 559. 
- Kesselsteln entfernen 599. 
- LackkochgeflBe 110. 
- laktat, Milchsaftaednnung 14. 
- Nahrungsmltteltuben 582. 
- oxyd, Blehe auch Tonerde. 
- oxyd, Entflrbungsmittel 834. 
- oxyd (Amalgam I Fettentflrbung 86.6. 
- oxydhydrat, Glycerinlaugerelnlguna 

850. 
- palmltat 464. 
- platten, Wasserenthlrtung 611. 
-. Pulver-Anstrichmasse 188. 

AJizerinol - Antragran. 

A I u min 1 u m pulver - Fahrradrelfen
masse 48. 

- pulver-HartgummikompoBition 58. 
- sall-Tabaklauge-Vertllgnngsprlparate 

648. 
- -Schwefel-Vertllgnngsmlttel 642. 
- seife-Anthracenfarbetoff-Kerzeulacke 

373. 
- silicate, slehe auch ZeolIthe. 
- silicat, Farblackbildung 14,9. 
- sllieat, kilnBtilcher Zeolith 608. 
- sllicat-Maschinenill-WaschmitteI444. 
- silicat, Wasserreinigungszwecke 608. 
- Bpan, Zahnrelnigung 532. 
- splue, Zahnrelnigungsmittel 532. 
- 8tearinpressen 850, 
- sulfat, Chlorka\k, WaesersterlliBierung 

618. 
- sulfat, elektrolytlsche Abwasserreini-

gung 630. 
- sulfat-Rasiersteine 481. 
- sulforet 642. 
Amalgamiertes Aluminium, Abwasser-

reinignng 630. 
Ambrette-Moschus 414. 
- -Moschus, BUlteniSifixlernng 488. 
Ambrin, Wundheilung 547. 
Ambroid-KopaI94. 
Ambro)gumm\ 96. 
A me I sen slnre Acetylcelluloselilsungen 

142. 
- slureentwlcklung, Rlucherbriketts 

495. 
- vertllgnngsmittel 660. 
Amine aromatische, Leinillersatzmlttel 

121. 
- Lackentfernungsmittel 172. 
- Treibmittel 248. 
Ami nodiphenylaminosulfoslure Haar-

flrbemittel 526. 
- diphenylamin, ZaponJack firben 130. 
- fetta&uren, Waschmittelgewinnung 444. 
- phenolsulfoslure Haarflrbemittel 526. 
Amo1552. 
Ammonlakabkilmmlinge, Vulkanisa-

tionsbeschleunigung 24. 
- alkohol, Hlndedeslnfektlon 577. 
- gewinnung, Abwasser 681. 
- gewinnung, bltuminiSse Schiefer 257. 
- fabriksabwisser 638. 
- fettspaltung 406. 
- formaldehyd-Deslnfektlousapparat 

572. 
- geslttlgtes Benzin 463, 
- gumml, Hufkitt 35. 
- Kautschuk, Aufbewahrung 34. 
- Knochenkohle, Wiederbelebung 595. 
- Konservierungsmlttel 584. 
- oleate sanre, Benzinzusats 463. 
- 8chellacklilsung 82. 
- seifen, Trennung 406. 
- selfezusatz, Motorenbetrlebestoff 248. 
- Silberselfen, Vertllgnngsmlttel 645. 
- Terpentinillrelnigung 72. 
- verselfung 406. 
Ammonlumcarbonat, .blcarbonat 367. 
- borat, Vulkanis.beschleuniger 24. 
- nitrat, F1rnisblldung 117. 
- oxyferrigallussaures Ammon, Tinte 

185. 
- sulfatgwlnnung, Abfallschwefeislnre 

235. 
- snlfld, slehe auch Schwefelammonium. 
- tangsanres, EmnJgiermittel 385. 
Ampelopsls, Herbetlaubfarbstoff 158. 
Amylacetat 240. 
- acetat, Lackentfernnngsmittel 172. 
- acetat, Lacklilsungsmittel 129. 
A mylalkohol, siehe auch Fuselill. 
- alkohol, Erdill, Asphaltabecheidung 

238. 
- a1kohol, Harlextrektlon 76. 
- alkohol, Kautschuk reinigen 10. 
- alkohol, Kopallilsung 182. 
- alkohol, 8chlempeaufarbeltung 357. 
- alkoholvorlaur, Nltrocelluloselilsungs-

mittel 140. 
- nitretzusats, Isoprenpolymerlsation 7. 
Amyloform 545. 
- Tablettenmaterlal 556. 
A nacardl um nllsse, Kerzenflrbung 368. 
- Wlischesigniertlnte no. 
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Angellka-Mundwasser 636. 
Anhydroforma\dehydanillr.-Knnstharl97. 
Anllln, siehe auch Bast-.... Toluldin us ..... 
- farbstoffe, siehe stets Teerfarbstoffe. 
- Glykoislnre-Farblilsungsmittel156. 
- haltige Bohrille 398. 
- kautschukartlge Faktismasse 53. 
- Kautsehukgewinnnng 15. 
- Kautschnkregeneriernng 44. 
- Knnstharz 99, 102. 
- lactat, Farbetoffliisungsmittel 359. 
- Naphthenslureextrektion 237. 
- ilImilch, Getreldeschldllngsvertiigung 

647. 
- schwarz 187. 
- schwarz-\' ISChesigniertinte 190. 
- tinte 187. 
- Vulkanisationsbeschleuniger 25. 
- VulkanisatioDBZusatz 25. 
Anios 571. 
Anlsiil LiusebekAmpfung 665. 
- pulver, Plagin 666. 
Aulegeill 110. 
Anstrelchfarben, Linoxyn 112. 
- maschinen 159. 

C 
iii' 

Anstrlche, slehe denV.erwendungszweck. C3' 
- alkalifeste 209. R 
- alter Untergrund 169. N 
- Bimssteinzusatz 166. (;. 
- desinfizierende 576. : 
- Glanz erhiShen 164. ::I 
- gIInzende. ohne Lackierung 167. 
- Haltbarkeit 163. 
- Refiexionsvermilgen 159. 
- wasserfeste 210 • 
...:. wasserhaltige Olfarben 163. ::I 
Anstrlchfarben, blaueTeerfarbJacke 154. n' 
- farben, feuerfeste 209. ::r 
- farbe, lackartlg 208. .... 
- firnisse, Bezelchnungswelse 109. 
- grund. Cellulosehaut 160. 
- kitt 160. 
- massen, Ausblllhen vermeiden 203. 
- masse, feuer-. wasserbest4ndlg 209. 
- massen hygroskopische 210. 
- massen illfreie 208. 
- massen, Soreizementbindemittel 207. 
- massen. Tear 275. 
- masseD, wetterbestlndig 166. 
- mittel, chemlkalienbestludig 209. 
- mittel, TeeriSlgemische 286. 
- ilIe, schwachtrocknende 119. 
- technIk, Blelfarben 152. 
- technik, Rissebildung 169. 
- wetterbestludige 205. 208. 
- wetterfest, Zement, Tear 210. 
- zersWrung, Fusariumpill 163. 
Anthemis Cotula 650. 
Anthracenfarblacke, Kerzenfirbung 

373. 

!II 
C 
::I 
D. 
R .. 
::I 

~ 
c ... 

- Fetthlrtung, Schmlermittel 297. D. 
- ilI-Acetyloellul098-Kautschukersatz 47. rD' 
- ill, Bleiacetatrelnignng 269. 
- ilI-Knnstmasse 60. 
- schlamm, Benzolkohlenwasserstoff-

gewlnnung 244. 
- Scbmierille 283. 
- Starrscbmlere 2116. 
Anthranilslnremethylester, Rlechstoff-

fixlerung 489. 
Anthrasol 510. 
Anthrasol-Haarwasser 521. 
AnUbenslnpyrin 463. 
- chiormenge, chIorsterilisiertes Wasser 

620. 
- corroslvum 601. 
- fer, Tintenfleckentfernung 198. 
- formln 559. 019. 
- formin, Wirksamkelt 569. 
- frlktionsmaterlal 290. 
- gottin, Teer-Wlesenkalkanstrlch 211. 
- kesselstelnmlttel gerbBtoffhaltlge 600. 
- konzeptionsmlttel, Semori 541. 
Antimonbutter, Anstrichzusatl 208. 
- glanz, PflInzenschutzmlttel 645. 
- glanz, Schldlingsvertllgnng 645. 
- libersogenes Metall, Kautschuk aufvul-

kanisieren 87. 
Antlmycel, Wurzelbrandbeklmpfun8 661. 
Antinonnin 661. 
Antlpyrin-Salbengewlnnung 510. 
Antragran, Camphersplrltus 553. 

;iI':: 

i .... 
R 
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c 
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:I 
R .. 
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Apfel, Piizimpfung, Fettgewinnung 313. 
- siuregewinnung, Schlempe 367. 
- schalendestillat, Riechstoff. 487. 
A pfelsinenkernol 308. 
Aphrodisiaka 641. 
Apokonin Staubbindemittel 587. 
Apolloseife 416. 
Appretiermittel 138. 
Appreturmaterial, Tran·Trimethyl-

aminprodukt 384. 
- seife 464. 
Aprikosenkernaufarbeitung 308. 
Aquadag 287. 
Aquarelle reinigen 170. 
Aq uarellfarbenartige Harzfarben 180. 
- farben, ZinkweiBeinflull 162. 
- malerei, Korperfarben 160. e Aquolin, Jllalmittel 180. 

t ArachinsAuregewinnung, Braunkohienteer e 271. 
Arachls61gewinnung 338. e _ LeinOiersatz 105. 

:s Arecanull, Zabnpasta 632. 
.5 Aromatic Ozoniser 676. .a Arsen-Bakelit-Schiffsbodenfarben 216. 
'c, - haltige Phenolkunstharze 216. 
~ ArsenigsA ure 187. 

::.::: - lOsung-Kouservierungsmittel 686.' 
- -Schiffsbodenfarben 215. 

~ Arsenite, Heuschreckenbekimpfung 660. :a Arsen-Kupferverbindungen loslich rna
chen 645. 

'S - -Quecksilbersalze 215. 
~ - rattenglft 662. 

- siure, SchAd1ingsvertilgung 646. 
C - Schafwaschmittel666. 
t - -Spritzbrilhen 645. 
"0 - -Vertilgungsmittel 645. 
C . ArylBUlfamid-Kunstharz 102. 
;] A rznelmittel. siehe auch Heilmittel. 

- mittel, Geschmack mildern 666. 
C - mittelkapseln, Oblatenteig 656. 
~ - mitteltabletten, leichtzerfallende 566. 
- - pflanzen, Eigenbau 654. 
• ~ - pflanzen kultivieren 654. 
VJ _ tablettenbindung 656. 
~ Arzteseifenpulver 438. :a Asbestdichtungsersatz 290. 

- dochte 364. 
_ - Ebonitersatz 60. 
:s _ gewebe, Theaterdekorationen 162. 
~ - Kautschukmischungen 22. 
_ - kautschukplatten 28 . 
.c - Luftreifenabdichtungsmasse 36. 
~ - Nickeldrahtumkloppelung 37. 
C _ pappeimprAgnierung, 8ilurefeste Be

hilter 60. -5 - pappemembran,Kautschukdiaylyse 39. 
• ;;; Asche· Erdol-SAgemehibriketts 399. 

Asculin, Ultralichtfilter IHO. 
C Asphaltabscheidung, Erdo1238. 
~ - abscheidung, MlneralOle, EssigAther 
~ 265. 

'N - artige Produkte, ErdOlriickstinde 265. 
~ - belag, Biirgersteige 266. 

,Q - -Bitumen 262. 
- brote, Formenbehandlung 263. 

; - chlorieren, Pechersatz 276. :c - emulslonen, Zementdichtungsmittel 
~ 388. 

I'll - -Erdoireinigungsriickstand 232. 
- ersatz 264-

III - ersatz, Alaunerde 265. 
Q - ersatz, Holzteer 264. 

- ersatzstoffe, Schmierolsiureharze 232. 
- extrahieren, Phenol 269. 
- firnis 168. 
- gewinnung 262. 
- gewinnung, Erdolsiureharze 388. 
- harter, ErdOIriickstinde 265. 
- -Harz·Guttaperchaersatz 50. 
- -HoizOI-Kautschukersatz 54. 
- isolierung (fullboden) 262. 
- kalkstein 263. 
- -Kautschukliisung, Strallenbauzwecke 

263. 
- -Kautschukzusatz 23. 
- klebmasse, Pech, Naturasphait 262. 
- kilnstlicher 264. 
- kilnstlich, natilrlich, Unterscheldung 

262. 
- lack 210. 

Apfel - Baumwolle. 

Asp hal t mahien, StraBenbauzwecke 
266. 

- massen, Staubbindemittel 689. 
- mastix aus Rohasphalt 262, 264. 
- -Naphthalinextraktion 260. 
- Ole, siehe Erdoiasphaltole. 
- ole, Hochvakuumdestillation 230. 
- pech 264. 
- pech, Teerverarbeitungsrilckstand 270. 
- platten 263. 
- Schmelzpunkt erhOhen 276. 
- Schmieroigewinnung 291. 
- schutzilberziige, Tonzusatz 146. 
- schwerschmelzbar 263. 
- -Seife-Stirkeemulslon 388. 
- straBenbindemittel 266. 
- straBen, Lederbitnmeuauflauge 263. 
- -Sulfitablaugeemulsion 387. 
- -Tonzusatz 263. 
- verfiilssigen 276. 
- Wiesenkalk, Dachpappenanstrich 211. 
- zeichnungsstifte 194. 
- zement 262. 
- -Zementpflasterplatten 263. 
- -Zementplatten 266. 
Aspirin, Blnmen konservieren 681. 
Astern. blaue, rot fArben '583. 
Astor, Bilstenpraiines 641. 
Ather aromatische, Kautschukregene' 

rierung 43. 
- -Benzin, Motorentreibmittel 248. 
- cyclische, Kautschnk regenerieren 43. 
- cyclische, Phenolharzbildung 102. 
- -Harziosung 86, 132. 
- Leinoltrocknung 117. 
- Motortreibmittel 248. 
- SchAdlingsvertilgung 647. 
- -Spiritus, Bep.zinersatz 249. 
- -Spiritus-Leucht-(Kraft)gemenge 249. 
Atherische Ole, LAusevertilgung 666. 
Athylacetat-Harzlosung 137. 
Ath ylen-Halogenderivate, Desinfek· 

tionsmittel 662. 
- kohienwasserstoff-KuD.stharz 97. 
Athylessigester-Acetylcelluloselack 142. 
- formiat-AcetylcelluloselOsung 142. 
AthYlidenester, Celluloselacklosungen 140. 
Atkinson-Badeseife 429. 
Atlasdruckfarben 177. 
Atzkalk-Wasscrglas-Waschmittel 450. 
Aug en brauenstein 624. 
- wasser 642. 
Aurora-Crame 611. 
Au ta ndesinfektion 674. 
- Mottenmittel 667. 
- Wirkungswert 674. 
Auto kla venfettspaltung, Floridinzusatz 

346. 
- spaltungsfett bleichen 365 . 
- -Twitschellverfahren, Vergleich 346. 
- verseifung 345. 
Automatenseife 436. 
Automobllbenzin, Ersatz 249. 
- fett 292. 
- karosserielack, Ozonlufttrocknung Ill. 
- schmierOIe, geruchloser Auspuff 292. 
- treibmittel 248. 
A utomo bUe, siehe auch Kraftfahrzeuge, 

Betriebsmittel. 
- waschen, neutrale Olseife 435. 
Automors, Desinfektionswirkung 664. 
Auxolin 468. 
Azofarbstoffe, Metallbronzeerstatz 177. 
Azolitmin 158. 

B 
Babystreupuder, Talkum 516. 
Bad-, Bliderprilparate, siehe ihre Arten. 
- Kohiensiureentwicklung lokale 500. 
Bademoor 498. 
- salzgewinnung 498. 
- schwimme, Kautschuk 28. 
- seifen, ausllindische 429. 
- tabletten 498. 
- tort 498. 
- wasserbenetzungsflihigkelt erhohen 

498. 
- wasser, Keimgehalt 611. 
- wasser, Pankreatinzusatz 498. 
- wasser, rosenrot, sterll 498. 
- wllsser, Zcllpechzusatz 498. 

Blider aromatlsche 498. 
- medizinische 498. 
- zusatz, Fenchonselfe 661. 
Bagasse. EntfArbungskohie 691. 
Ba kell t-Chior, Kondensationsmittel101. 
- -Faktis, Produkte 101. 
- Isolierflihigkeit 98. 
- Kautschnkersatz 60. 
- Kresol-Casein-Kunstharz 103. 
- masse, Juvelith 100. 
- produkte, Chiorhydrin, Kondensations-

mittel 101. 
- produkte, farblos 100. 
- produkte, Furfuro197. 
- Schiffsbodenfarben 215. 
- Seifenersatz 470. 
- -Verwendung 98. 
- zusatz, Mllchsaftkoagulation 14. 
Ba kterienabnahme, Wasser-Calcium· 

hypochioritbehandlung 618. 
- Benzol 313. 
- chiorkalkbestindige 618. 
- erdOlverzehrende 221. 
- Fettproduzenten 313 . 
- Fettreinigung 371. 
- fixlerung, Harziosungen 662. 
- Kautschukzersetzung 12. 
- LelnOlspaltung 106. 
- nitritbildende, Nagetiervertil~ng 663. 
- wachstum, Wasserreservoir-Innen· 

anstriche 596. 
Bakurin Schmiermittel 286. 
Balata, slehe auch Kautschuk. 
- gewinnung 14. 
- milchsaft, Gegenstinde formen 28. 
- reinigung 16. 
- transportriemen kitten 28. 
Baidriantinktur wisserige 494. 
Balsa malkoholyse 69. 
- -Destillationsprodukte reinigen 69. 
- Heilmittel einhilllen 565. 
- Perubalsamersatz 69. 
- prodnkt, CitronellBI 69. 
- Pulverform 497 • 
Balsamito, Perubalsam Nebenprodukt 69. 
Bananen, Textilfarbstoffe 168. 
Bandwurmmittel saponinhaitiges 440. 
BankulOl, LeinOiersatz 105. 
BaobabOlsamen 304. 
Barl u maluminat, Wasserenthlirtung 604. 
- carbonatpulver, Wasserenthllrtung 604. 
- carbonat-Wasserenthllrtung 604. 
- chiorid-Blutkonservierungsmittel 684. 
- chiorid, Wasserenthllrtungsmittel 604. 
- manganat, steril rosenrotes Wasser498. 
- oleat, Ratten- u. Mlluseglft 663. 
- silicat-Olfarbenkorper 166. 
- sulfid, Speisewasserrelnigung 6O~. 
- superoxyd·Fett-Olbleichuug 370. 
- superoxyd Knochenfettbehandlung 

321. 
- tannat-Kesselstelngegenmittel 600. 
- thiosulfat, Kautschukvulkanisation 20. 
Bartflechte, Rasierstuben, Formaldehyd 

629. 
- leim 91. 
- wichsc 529. 
Bar y t -Kohlensllure, Wasserreinigung 

604. 
- verfahren, Wasserreinigung 602, 606. 
- Wasser vorenthllrten 607. 
Basen-Acidylderivate, Fettersatz 314. 
- -Formaldehyd, Kunstharz 99. 
- Kautschukregenerierung 44. 
- lactate, Farbstofflosungsmittel 369. 
- organische, Vulkanisationsbeschieu· 

niger 24. 
- -SAuresalze, Farbstofflosung 166. 
- Zusatz, TransformatorenOle 294. 
Bassla, siehe auch Butterbaum. 
- arten, Kautschukersatz 66. 
Ba uchs pelcheldrUse, Sauerstoffbl1der, 

Katalysator 601. 
- WllschereiprAparat 469. 
- Waschmlttel 449. 
Blinme Impfen, Quecksilber 646. 
Baumkltt 681. 
- krebsvertilgung 660. 
- Bl kilnstllches 364. 
- rindenschmarotzer vertilgen 648. 
- wollalge, Watteersatz 661. 
Ba u III woll e· Buttersi1urekunstmasse 67. 



Baumwollfrucht - Bleichchlorkalk. 761 

Ba u mwollfrucht, Farbstoffgewinnung 
168. 

- netzbeizOi, TilrkischrotOl 397. 
- samen, direkte Verseifung 409. 
- samenlagerung 304. 
- samenOi 867, 397. 
- samenOi bleichen 369. 
- samenOi denaturieren 373. 
- samenOi, elektrolytische.Reinigung371. 
- samenoifarbstoff 158. 
- samenol, gehl1rtet, Geschmack 381. 
- samenOlgewinnung 338. 
- samenOi, Gummiersatzprodukte 47. 
- samenOi hydriert, Schweinefettersatz 

380. 
- samenOi, LeinOiersatz 105. 
- samenOi raffinieren 367. 
- samenolreinigung, Kalkwasser 367. 
- samenOi, Schellackersatz 96. 
- samenOiseife 419. 
- samenverarbeitung 304. 
- stUckware stempeln 183. 
- Textilseifen 460. 
- wachs 333. 
- wl1schereiabwasser reinigen 634. 
- -Wollgewebereinigung 392. 
Baumwunden, Deckmasse 91. 
Ba uschutt-Bitumenemulsion, Strailen

bau 266. 
- stelnimprl1gniermittel 138. 
Bauten submarine, siehe Schiffsboden-

farben. 
Bauxit-Kunstpfiasterstein 266. 
Bayrumextrakt 520. 
Behl1lter siurefest, AkkumuIatoren 60. 
Beizereiabwl1sser 637. 
BeizpuIver, Leim, Alaun 173. 
Bemonit, Waschmittel 447. 
Bentonit, Waschmittel 462. 
Benzaldehyd, Kunstharz 97. 
Benzin 238. 
- abfallschwefelsl1ure, Schwefelsl1ure-

wiedergewinnung 232. 
- abscheidung, Paraffin 262. 
- Asphaltlacke 146. 
- Benzol, Sprit, Motorentreibmittel 249. 
- -Benzolunterscheidung, Dracorubin-

papier 247. 
- dampibeseitigung, Kautschukfabri-

kation 27. 
- Denaturierung 463. 
- desodorierung, TerpentinOi 240. 
- elektrische Erregbarkeit 463. 
- entwl1ssern 463. 
- ersatz, Erdol 246. 
- ersatz, Grubenlampen 249. 
- ersatz, KauriharzOi 77, 78. 
- ersatz, Knochenfettextraktion 320. 
- ersatz, Motoren 249. 
- ersatz, Wasserstoff, Acetylen 244. 
- ersatz, Wundbehandlung 546. 
- Gasolspaltung 242. 
- gewinnung, Braunkohienprodukte 243. 
- ge" Innung, ErdOi 242. 
- gewinnung, schwere Erdolkohienwas-

serstoffe 241. 
- hochsiedende MineralOie spalten 241. 
- Kautschukregenerierung 43. 
- KriegslacklOsungsmittel 74. 
- lagerung 463. 
- IOsUche SchmierOie 238. 
- Motorbetriebsstoff 247. 
- Relnigung 229, 463. 
- reinigung, Spiritus 240. 
- -SchellackHisung 82. 
- seifen 461, 464, 466. 
- seife, Pelztrockenfllrberei 464. 
- SelbstentzUndlichkeit nehmen 464. 
- spiritus 248. 
- tankanstrich 226. 
- TerpentinOlersatz 74. 
- -Tetrachiorkohienstoffgemenge 464. 
Benzoesllureester, Harzmischungen 91. 
- sl1ureester, Kunstmassen 48. 
- watte 550. 
Ben zol-Abfallschwefelsliure aufarbeiten 

236. 
- Abfallschwefelsllure, Cumaronharzlack 

127. 
- abfallsllure, Pechgewinnung 235. 
- -Bakterien 313. 
- derivate 187. 

Ben z 0 I - Erdol, Treibmittel 248. 
- ersatz, KaoriharzOi 129. 
- fraktionen, TerpentinOiersatz 74. 
- gewinnung, Carbid 244. 
- gewinnung, Erdol 242. 
- gewinnung, ErdOigas 224. 
- Kautschukregenerierung 40. 
- kohlenwasserstoffe, ErdOi 241. 
- kohienwasserstoffgewinnung 244. 
- kohienwasserstoff, Naphthenseifen464. 
- hydriert, Kunstharz 97, 
- Motorbetriebsstoff 247. 
- reinigen 247, 463. 
- reinigung, Harzkorper 274. 
- reinigungssliure aufarbeiten 273. 
- sllureharze, Leinolersatz 236. 
- -SchellacklOsung 82. 
- spiritus 248. 
- -Spritgemenge, Benzinersatz 249. 
- suIfosliure, Tran desodorieren 324. 
- Wundbehandlung 546. 
- zusatz, Kautschukmischung 23. 
Benzoylperoxyd, KautschukvuIkani

sation 26. 
- superoxyd, Brandwundenheilmittel 

547. 
- superoxyd, Fett bleichen 370. 
Benzylacetat, Seifenparfiim 413. 
- alkohol, Kunstfettgewinnung 314. 
- alkohol, Riechstoffmdustrie 489. 
- alkohol, Schlidlingsvertilgung 561. 
- anilin-Kunstharz 102. 
- benzoat 488. 
- chiorid, Kunstharz 97. 
- indene LackfaQi"ikation 127. 
- isoamyUlther, Seifenriechstoff 413. 
Bergamotteol 492. 
Bergteer, Vaselingewinnung 250. 
Berkefeld -Filter, Trinkwasser beschaffung 

615. 
Berlinerblau 215. 
- blaufirnis 110. 
- Permutitanlage 606. 
Berns tei nabfall, Chioroformextraktion 

94. 
- abfallacke 134. 
- entrinden 79. 
- ersatz, Kopal 94. 
- flirben 80. 
- kolophonium 134. 
- lacke 134. 
- lack, Olfarbengrundierungsanstrich 

161. 
- -Leinollosungen, Naphthalinzusatz134. 
- sliurewinnung aus Schiempe 357. 
- sliure, Kunstbernsteiu 94. 
Beryllium, Phosphatzahnzemente 538. 
Bessemerfarben 209. 
Betaingewinnung aus Schlempe 357. 
- G1ycerinersatz 358. 
Betalysol 665. 
Beton bekleidung, Fasermaterial, Teer 

267. 
- Oibehiilterauskleidung 226. 
Betulin-Anstrichmittel 122. 
Bibergeil, Wasserstoffreinigung 323. 
Bienenharz 331. 
- waben, kiinstlich 331. 
- wachs bleichen 334. 
- wachsersatz, Lederiudustrie 336. 
- wachs, Herkunftsorte, Erkennung 331. 
- wachsprellriickstandextraktion 334. 
- wachs, VaselinOlprliparat 506. 
Blerbrauerei, Ozon, Desinfektionsmittel 

680. 
- fall, siehe aueh Fall. 
- flisser, gepiehte, Desinfektionsmittel 

580. 
- fallpichung, Harzdl1mpfe 87. 
- hefe-Brandwundenbehandlung 547. 
- hefe, Fettanreicherung 313. 
Billrothbatist 552. 
B i m s s te i n Anstriehfarbenzusatz 166. 
- imprlignierung, Flirbereigebrauchs-

wasser, Filter 613. 
- Schminken 515. 
- seife 454. 
- seifengewinuung. Kernseifen 430. 
- zahnsteinWsende Mittel 530. 
Bioxzahnpaste 533. 
Blr ke nholzteer, alkaliemulgierbare Pro

dukte 272. 

B irk e n holzteer, Bestandteile 272. 
- olgewinnung, Birkenholz 487. 
- rinde, BetuIinabscheidung 122. 
- rindenol 487. 
Bisulfat, Abwasserbehandlung 629. 
- -Chiorkalk, Wundbehandlullg 545. 
- Essigkonservierung 503. 
- Tintentafelzusatz 194. 
- Walkfettreinigung 311. 
Blttermandelol 487. 
- seife 428. 
- wasserersatz, Pfiaumenkerne 308. 
Bitumen siehe auch Braunkohlenbitu-

men. 
- bindemittel, StraJlenbelag 266. 
- Einteilung 216. 
- emuIsionen, siehe aueh Asphaltemul- 0 

sionen 388. 
- entsehwefeln 239. n' 
- ersatz, Pflasterungszwecke 264. 
- gewinnung, Braunkohlen 258. 
- gewinuung, Erdolriickstlinde 265. 
- Kohienwasserstoffgewinnung 243. 
- reinigungsabfallsl1uren, Gehalt 232. 
- schiefer 224. 
- schiefer, Entfirbungskohie 593. 
- -Seife-StlirkeemuIsion 388. 
- Strailenbaumaterial267. 
- Strallenoberbaubindemittel 267. 
- Systematik 256. 
- verfiiissigen 275. 
Bitnminose Gesteine, Aufarbeitung 257. 
Blackgrease, Cottoniil 309. 
Blanca 514. 
Blanchin, Seifenfiillmittel 451. 
Blankit, Schmierseifenbleichmittel 411. 
Blasinstrumentdesinfektion 580. 
Bll1tter bedrucken 582. 
- kiinstliche 583. 
Bla ttfallkrankheit, siehe aueh Perono· ~ 
- spora. C 
- griin, siehe aueh Chiorophyll. -
- lliusevertilgung 654. 
Bla uasbestverwendung 290. 
- holzextrakt, Farbkraft erhohen 156. 
- holzextrakt fester, Farbkorper 156. 
- holztiuten 185. 
- iii 265, 298. 
- saure Lebensmitteldurchgasuug 641. 
- sliurepatronen 641. 
- sl1ure, Stechmiiekenbekampfung 668. 
- sl1ure, Ungeziefervertilgung 641. <II 

- sllurewirkung erMhen 641. g 
Bleiarbeiterseife 477. Q. = :~:~i:k ~!~~i~~~:m~~~4~45. ; 
- erzaufbereitungsabwasser behandeln 

637. 
- farbenanstrichtechnik 152. 
- -Formaldehydsalze 571. 
- gllitte, Fettspaltung 345. Q. 
- gllitte, Vulkanisationsbeschleuniger 22. n' 
-hydroxyd, Glycerinreinigung 356. 
- mennigeersatzfarben 153. 
- oleat, Olreinigung 323. 
- oleat, Talgreinigung 372. 
- oxyd, G1ycerinreinigung 356. 
- oxyd, Luftradreifenabdichtungsmasse 

36. 
- oxyd, Vulkanisationsbeschleulliger 22. 
- pflaster 548. 
- resinat, elektrolytisch 114. 
- sikkative 114. 
- silberstifte 195. 
- stiftfixierpapier 200. 
- stiftmasse 195. 
- stiftzeiehnungen fixieren 200. 
- sulfatanstrichfarbe, Borax 152. 
- tUben 532. 
- vergiftung, Hiindewaschseife 579. 
- weillanstriehe, Haltbarkeit 152. 
- weillfarbe 152. 
- weill, Haltbnrkeit 152. 
- weill·LeinOl 152. 
- weill-Schwefelwasserstoffeinflull 169. 
- zucker, Talghiirtung 375. 
Bleichchlorkalk, Tablettenform 559. 
- erde brennen 594. 
- erde, Entfarbungskraft erhohen 594. 
- erde, gebrauehte, Olgewinnullg 430. 
- erden, kiinstliche 590. 
- erdenlockerung, Schlackenzusatz 594. 



762 Bleichchlorkalkerde - 0I1cium. 

B lei ch ch lor k a I k erde, regenerleren Botano, Bohnenschalenheilmlttel U2. B rom, Fltisslgkelten, Entkelmnng 620. 
6115. Bottlchglaeuren 87. - ·JDeeelgnr·Deslniektionsmassen 6611. 

-lange U1. Bouquet-Elektra, Seifenparltlm 4if. - eabtabletten, TriDkwaaserBterillelernng 
- lange, Wasaersterillllation 6111. - Farnesina 4118. 620. 
- mittel, perborat. 4511. - PompeJi <&112. - styrol, Hyazlnthenselle 418. 
- iilherstellnng 8611. Brandbarzlacke 146. - waseer, AcrylBlureesterpolymerisatlon 
- pnlver, Natriumsuperoxyd 438. Brandwundenheilnng, BenzolBuperoxyd 10. 
-'- pnlver, tropenbestlndlg 5511. 547. - wasserstolfanlagerung, ungeslttlgte 
- seIfe 461. BrassoUnlack 1811. Fettelurell' 388. 
- selte WassergJasgehalt U8. Bra uerelablallpech, VaseUnbriketts l1li7. Bronsedrucklarben 177. 
- soda 460. - abwlBBer relnigen Colacitverlahren636. - drucklarben, Papler, Kopallack 174. 
BleioherelabwlBBer 684. - abwlsser, KolloidtonreiniKUllllBverlah· - farbetilte, Tanninzusatz 1115. 
- PeraalIllber8chu8, ZerstOrung 502. ren 686. - lack·Bindemittel 178. 
Blumen, konservieren 681, 586. - abwlsser, Tonreinigung 686. - ·(Farb)mUBter Acetylcellniose 141. 
- konservieren, Aspirin 581. - aUBiaulpech 87, 88. Bronzen lltissige 178. 
- kf1nstlI.che 588. - glrbottlche reinigen 173. Bronzepnlvertinte 1112. 
- lebende flrben li82. - scbilucbe 88. BronzeD.. vegetabillsehe 11>6. 

c:: - parfilmieren 582. Bra uerlacke 87. Brotklfer, Helesammier 652. ... - riechstolfe extrahleren 485. - pech regenerieren 88. - ~chelben konservieren, Anscbauungs· u BIlltalbumiD, Selfen 414. - pech·Riclnuslll·HarzijlIaeke 122. Iwacke 586. E - Anstrlchmittel 145. - pech, transparent 87. - umhilllung, Stnhlzlplchen 555. 
E - e1we18, Tonwaschmittel 452. - pechzusatz Enverbln 88. Bruchbandpellotten, Faktls 51. :s - fibrin, siebe auch Fibrin. Bra unholzstoll, Abwlsserbeseltigung B uchdruckerellu8biiden, MlneraUll· C 
U - fibrin, Farbstiltbindemittel 196. 635. bebandlung 5811. -- gerlnnungsmittel, Myrrhenharz 546. - kobie, Abwasserreinigung 631. - druckfarben 1 U. 
'D, - kohle, Trinkwasserentkelmung 615. - kohlenasche, Kunststein 689. - drucklarben, Cumaronbarz, 127. 
as - langensalz,siehe auchFerro· undFerrl· - kohleuaulschlie8ung, Humusstolfe ge. - druckfarben seMnen 151. 
::c salze. winnen 636. - druckllrnis 110. 

- langensalzrllckstand, Erdwacbsreini· - kohlenbitumen 268. - ~ckllrnis, Farbbasen 174. 
U gung 260. - kohlenbltumen, Kohlenwasserstolfge· - druckilrnisse. Perillalll 105. =; - langensaJz, Schrlltlixlerung 189. winnung 243. - druCkk0r;trlarben 150. 

- laUB, Vertilgung, Nitrocellnloselosung - kobienbitumen, Paraffingemenge rei· - druck·Li ographielack 114. es 654. nigen 260. - druckschwlrze bleichbare 176. 
as Blf1tenblltter, kllnBtlich fArben 583. - kobie, Druckextraktlon 259. - druckwalzenmasse, Kautschuk· 

- duftgewinnung, Lult absaugen <&85. - kobie, EntfArbungspniver 59S. sehlauchersatz 30. 
C - enlleurage, Abfallverwertung 485. - kobieextraktlon, Erdwachsgewinnung - druckwalzenmasse Radrelfenff1llung 57. ... - extraktOle, Petrollther 485. 2611. - weizenstrohfarbstoffe 168. u 
-a - ille, alkoholfreie 4114. - kohle teuchte, Wachsextraktion 339. Bf1cherdesinfektlon, Vakuum 514, 580. 
C - illgewinnung, Emnlslonsblldung ver· - kobiengeneratorgasteer aufarbelten - konservleren 680. 
C hllten 488 . 271. - schldigung, Pllztltigkeit 580. .-

- illgewinnung. Enfieurage <lS'. - kobie, Grubenwasserenteluerung 637. Buchenholzkohle aktlvieren 69'. 
r: - ole verschnelden <&88. - kohlenkoksfllter, AbwaBBerflltration - hoIzteer, Bestandteile 272. 
u Bode n bekleldungsmateriai 57. 631. - holzteer, testes PrAparat 272. 
~ - lJelaaQmmIlliesen 28. - kohlenmineralole entschwefeln 239. Bf1geIn, deslnfizierende Wlrkung 680. 
u - deslnfektlonsmittel 6411. - kobie, Montanwachsextraktlon 259. "Bums" 66'. m _ Insektenvertilgung Vaporit 6U. - kohlenprodukte, Benzingewinnung Buntstifte 195. 
u BodoUtat 657. 243. Bllrgersteige GuSaspbaltbelag 266. 
=; Bohnen61l1rnis 125. - kobienschlacke, AbwlBBerreinigung Burnus Waschmlttel 449. 

- achalen, Hellmittel 642. 634. - waschrilittel, Wlrkungsverglelch 4611. - Bohnermassenfarben 137. - kobienstaub, Schldllngsvertllgung64O. Burseraoin. Haarwaschlltissigkelten Sl. 

i - massen, Wollfettgehalt 123. - kobienteeraularbeitung, Aceton 259. Bu.encrtlme 541. 
- wac1!s, Wollfett 886. - kobienteer, Benzingewinnllng 243. - crt!me Alabaster 511. -Bohrille 398. - kobienteergasijl, Seifenfabrlkation 404. - nlhrcrt!me 541. 

..c - 6lersatz, Glycerinpech 398 . - kohienteerill·Chiorverblndung 245. Bf1stenelexier 5'1. u - ille, hydriertes Naphthalin 281. - kobienteerill, Kautschuklilsung 27. - mittel 541. -C Boleg·TextUol 390. - kohlenteer, Paralfingewlnnung 252. - wisser 541. 

..c Bolivia Perubalsam·Sesamllllilsung 413. - kobienteerrf1ckstlnde anfarbelten 271. Butadlengewinnung, Erdillprodukte 6 • 
u Bologneser Kreide 195. - kobienteer, Schalterille 294. - Harzersatz 97. .. Bol UB HAndedesinfektlonsmittel 677 • - kobienteer, Schmierillgewinnung 291. - kautschuk, sieheauchKunstkautsehuk. 

- Knpferoxyd lI.berzogeu 590. - kobienteer, Sprltaufarbeitung 271. - kautschuk, lsopren, Natrium 8. 
1: - meta.lllalert, Keimvernichtung 658. - kobienteer, Spritbebandlung, Paraffin· - kautschuk, Natrium, KobiensAure S. 
u - prlparate, deslnflzlerende 6U • gewlnnung 254. - kautschuk verbesseru 9. ..c - Verbandstoffe 650. - kobienverarbeltun8, Montanwachl259. - kautschuk vnlkanisleren 10. o!! - zahnstelnl6sende Mittel 580. - kobiezerlegung 258. - Kllchsaftkoagnlation 16. M 

BombastUB.Wasch~nlver 460 • - kobiezusatz, Scbmiermittel 286. - PolymeriBation, Kautschukzusatz 7. .! Bonbons formalde ydbalti8e 643. - stein, Grundwasser, Entmanganung Butterbaum, Guttapercbaersatz 66. 
Bootslack 128. 616. - slure·Baumwollkunstmasse 57. 

C Boraniumbeeren, Abff1hrmittel 542. - stein, Lelnilltrockner 116. - BAureester·Glycerln·Gelatinemassen4S. U 

i Bora x, alkallfrele Selfe 471. - stein, Wasserentmanganisierung 6011. - slure·Gummiersatzmittel 117. 
- haltbare Perboratmischungen 502. BrauwAsser entcarbonlsleren 614. Butyrate Glycerlnersatz 369. 

N - Kautschukmllchsaftkoagulierung 14. Bremerblauersatz, Teerfarbstoff 164. 
- ·Kolophonium, Bindemlttel 76. Bremsenschutzfett 670. 

.! - Selfentabletten 451 • Brennerelabwlsser 636. e B. a. K 
Q Bordeau·VertilgunllBbrf1he 646. Brenner, roter, Beklmpfun/r 658. 

Cadml umformaldehydsalze 671. Bor, Fetthlrtungskataly.sator 880. Brennesselsplritus 627. 
- lluorid, Harzersatzpr. 97. Brennmassen, kf1nstllch 468. - salz, WAseheslgniertinte ll1O. 

I 
- glycerlnsalbe 609. - material, Erdill-8llfltablaugebrlkett C a I c I uJ!l·Aluminlumborat, sauerstoff· 
- meUn 643. 899. baltlg 475. 
BorneolBelfen 466. - ill rauchfreles 281. - blcarbonat-Tollettepuder 616. 
Borovertln 670. - ill russlsches 864. - carbld, Kunstharzgewinnung 99. 
Borslure, Hautcreme 611. - stolfgewinnung, Teer 270. - carbld, Mlusevertiigungsmlttel 662. 
- slure·HexamethylentetraminprAparat Brlkettblndemittcl, ozongehirtete - carbid·Olrelnigung 872. 

670. KobienwaBBerStoffe 276. - carbldscbiamm, Verwertung 605. 
- slure·Olf&r&n 165. - blndemlttel. Teer 275. - carbonat, Schminken 675. 
- slure.Peroxyd Bflhmelzen 459. - Bitumenkalkblndemlttel 266. - chlorld, Kautschuk, Koagulation 14,20. 
- slyre·Rlnosalbe 509. Brillantinen 629. - cbiorldlllllung, Glycerlnersatz 858. 
- saures Hanganoxydnl, 81kkatlv 116. Briliantine cristallisee 529. - cbiorldlllllung, Stra8enbesprengnD88' 
- sluresprltlllllung, 81m1 4911. Brockenseife, Wasserglasgebalt U8. mittel 587. 
- slure, Ungezlefervertllgung 664. Broktol 541. - cyanamid 214. 
- slurewachssalbe 647. Bromelln 50. - cyanamid·Kupfersalz, Vertilgunp' 
- slureznsatz, BohrIIle 8118. - Kautschukferment 18. mittel 646. 
- lIIur8Z1lAtz, Zaponlack 189. Bromdampfdeslnfektlon 659. - formlat, ParasltenvertiJ.g\UII .666. 



C a I c I u m formiat, Vertilgungsmittel 
642. 

- hypochlorlt, haltbare Form 559. 
- hypochlorit, Wasser sterilisieren 618. 
- metall, Isopren, Polymerisation 8. 
- metall, TerpentinOireinigung 72. 
- naphthe~ate, entsi\uernde Schmier· 

mittel 294. 
- permangimat, Trinkwasserreinigung 

616. 
- sulfatzusatz, enzymatische Fettspal· 

tung 3.9. 
- thioarsenat, Vertilgungsmittel 645. 
Caloricid 290. 
Campecheho~farbstoff 156. 
Ca m pher, Celluloidabfallack 139. 
- G1yceringelatine, Kunstkautschuk 48. 
- Koinisch Wasser, Zusatz 491. 
- milch 513. 
- Nervin 553. 
- Olfarbenzusatz 168. 
- Salicylsiiuresalben 510. 
- schnee, Goldcri!mersatz 513. 
- Schnupfenbehandlung 543. 
- Seifenspiritus 468. 
- spiritus 553. 
- zusatz, Kautschukvulkanisation 23. 
CanadabaIsamersatz, Styresin 69. 
Canadol 340. 
Canangawasser, AngelikaOIzusatz 492. 
Candellilawachs 332. 
Cantharidin 527. 
Caprifolium, Bienenstichheilmittel 670. 
Capsicumschwelprodukte, Vertilgungs· 

priparat 648. 
Capto1527. 
Caput mortuum 215. 
Cara.l 557. 
Carbaminsiureester, Losungsmittel 151. 
Car bid zur.ErdOientschwefelung 239. 
- Fetthirtung 380. 
- Kohlenwasserstofferzeugung 244. 
- Olreinigung 372. 
- schlamm, Verwertung 603. 
Carboferritflberzug, Abwasserfilterkorper 

626. 
Carboline um SchiidIingsvertiigung 649. 
- wetterfeste Anstrlche 210. 
- Wiesenkalkanstriche 211. 
Car b o16Hnsektenvertllgungsml ttel 647. 
- riucheressig 575. 
- r&ucherkerzen 575. 
- salbe 510. 
- siure, siehe Phenol. 
- siure.Desinfektionsmittel 631. 
- siure, Eisenanstrichentfernung 172. 
- siiureseife 436. 
- siuretablettell 564. 
Carbonatschlamrn, Wasserreinigung604. 
- verseifung 406. 
- verseifung, Waschkernseife 418. 
Carbonsiuren, kolloidale Farbstofflosun· 

gen 151. 
Carboraffin Entfirbungspriiparat 592. 
Carboraffinregeneration 595. 
Carbflio.Alkalischrnelze, Seifenersatzpro' 

dukte 271. 
Carminette, Zinnoberersatzfarben 153. 
Carmin GebiBplattenfiirbung 540. 
- Heidekraut 157. 
Carmo1553. 
Carnaubawachsersatz, Montanwachs 

1261. 
- palme, Ausnfltzung 382. 
- Stearinsiureseife 467. 
Carragheenrnoos·Absud 206. 
- moo8·Glycerinmasse, Kautschukersatz 

46. 
- schlelrn·Zinkoxyd, Wundheilmittel545. 
Carvarcro~, Regenwflrmervertilgung 661. 
Casein, a.lkalifrele Seife 471. 
- bakeIlt, Spirltuslacke 108. 
- chlorieren 559. 
- creme 513. 
- farbe, flrnisartig 205. 
- ·Formaldehyd, Desinfektionsmittel 

569. 
- Hartpetroleumgewinnung 399. 
- ·HoIzollacke 145. 
- ·Ka.lkanstrlchmassen 205. 
- ·Kautschukvulkanisation 24. 
- 'KletJelgur, Farbstofft.riger 150. 

Calciumformiat - Chlormetakresol. 763 
Cas e In· Kopal·Schellackersatz 96. 
- ·KresOI, Kunstharze 103. 
- ·Kupferkalkbrflhen 646. 
- liisung 206. 
- ·Reinigungsrnittel Bemonit 447. 
- ·RicinusOifaktis 56. 
- seifen 474. 
- ·Teer, MineralOlernulsionen 387. 
- ·Toiletteseifenfiillmittel 447. 
- ·ZinkweiB·Aquarelifarben 152. 
Cassie blf1tenOi 486. 
- bliitenol kflnstlich 490. 
- ·Parfiim 493. 
- ·Puderparfiim 617. 
CataJpo, Kautschukmischung 22. 
Catechuzahnpulver 631. 
Catgutfllden sterilisieren 552. 
Cayenne·Pfeffer, Haarpflegemittel 527. 
Cearin 611. 
Cederacr@me 541. 
Cellagollack 143. 
CellitlOsuug 200. 
Cellolkresol 563. 
Cellongaurnenplatten 540. 
- gebisse, kiinstliche 540. 
- Hartgummiersatz 60. 
- ·Isolierlacke 141. 
Cellonierungsrnethoden 141. 
Cellosa-Handwaschtabletten 579. 
Cell uloidabflllle, Lack 139. 
- anatornische Prllparate konservieren 

586. 
- ersatz, Kauprenchlorid 59. 
- faktis 54. 
- gaurnenplatten. 540. 
- Kautschukersatz 47. 
- kleben, Nitrocelluloselack 140. 
- Jacke 139. 
- lacke geruchlose 140. 
- IOsungen 139. 

1

- IOsungsmittel, Cyclohexanolester 140. 
- IOsungsmittel, Glycerinchlorhydrinal

kylather 142. 
- 100ungsrnittel, Mesityloxyd 140. 
- losung. Schellack, Klebmittel 91. 
-- oberfliche, nahtlos 139. 
- -PreBvergoldung 31. 
- -Schellack, Kautschukbindemittel 35. 
- tinte 192. 
Cell ulose, s. a. Jiaumwolle. 
- abkommiinge, ZahnfiilImittelzusatz 

639. 
- ablauge. Sapropelwaschrnittel 452. 
- ablauge, Waschmittel 446. 
- acetat-Isolierlack 14 7. 
- acetatlacke 141. 
- acetat, Salben 510. 
- -Aktivkohle 592. 
- derivate, Tablettenbestandteile 556. 
- ester-AnthracenOl,Kautschukersatz4 7. 
- esterkunstmasse 139. 
- esterIacke, Athylidenester 140. 
- ester, Losungsmittel 86. 
- ester, LOaungsmittel Mesityloxyd 140. 
- ester weichhalten 142. 
- extrakt, Formaldehydzusatz 571. 
- fabrikswasser enteisnen 612. 

. - Farbenbindemittel 147. 
- -Forrnaldehydverbindung 568. 
- gewinnung, entwachstes Stroh 338. 
- haltige Stoffe, Asphaltersatzmasse 264. 
~ haut, Olfarbengrundierung 160. 
- -Kautsrhukmischlmg 47. 
- -Kautschukstoff schweiBdurchliissig29. 
- -Kautschuk-Zusatz 23. 
- lack 179. 
- lacke gemischte, Diacetonalkohol 142. 
- lacke, Oxyfettsiureester 140. 
~ -Leitungsdrahtisolierung 37. 
- nitrat, Treibmittel 248. 
- Olraffination 866. 
- -Phenol, Harzkondensationsprodukte 

103. 
- riickstiinde, EntfArbungskohle 592. 
- schleirnig, SeifenfilIlmittel U5. 
- -Staubtllgungsrnittel 588. 
- Verbandstoffersatz 651. 
- -Wasserglas, Farbblndemittel 203. 
Centl'lfugalemulsor, Fettverselfung 408. 
Cerachromie 180. 
Cerea-Wachs 332. 
Cer-Lelnoltrocknung 117. 

Ceroxyd, Zahnzement 538. 
Cer, PfIanzenschutzmlttel 657. 
Ceresinabscheidung, Eisessig-Benzinge-

mange 254. 
- abscheidung, ErdolrflckstAnde 254. 
- destiIIat, SuIfosAuren 245. 
- ersatz, Montanwachs 2~1. 
- fabrikstion 256. 
- gewinnung, -extraktion, -entfArbung 

260. 
- Mineralolriickstiinde, Toluolbehand-

lung 254. 
- Salbengrundlage 506. 
- Wasseremulsion 387. 
Ceroid Wachsersatz 336. 
Cetylalkohol, Wollfettersatz 329. 
Chalcedon 207. 
Champagnerflascheniack 90. 
Chatterton-Compound 147. 
Chausseedecke, Bitumengemenge 266. 
Chemproce-System, Abwasserreinigung ~ 

626. =-
Cherrytoothpaste,- Zahnpflegemittel 533. n 
Chile sal peter, s. a. Salpeter. :s 
- AbwasserbehandIung 629. 
ChinagoldIackimitation 130. e:r 
- gras-Pontianak, Kautschukersatz 45. ~ 
Chinesisches Griin 158. '" 
- TrockenOi 117. R' 
Chinesische Tusche 193. ; 
Chinin usw. Geschrnack verhiilIen 555. :s 
- hydrochlorid, Haarwasser 521. 
- ·Mundwasser 536. 
- Ultralichtfilter 510. 
- Vulkanisation.sbeschleuniget .24. 
Chi noli n basenseifen, Insektenvertiigung :s 

648. ;:;' 
- Desinfektionsrnittel 562. =-
- Kohlenwasserstoffe emulgieren 387. -
- Vulkanisationsbeschleuniger 25. 
Chinosol, Antikonzeptionsmittel 541. 
Chiralkol. fettsaure Alkoholpaste 561. 

II) 
C -Chirosoter, Hlindesterilisierung 578. Q. 

Cholesterin, kolloidale LOsung 506. n 
Chlorabgebende Substanzen, Kautschuk-

ersatzherstellung 64. 
- abspaltende Gelatinepraparate 559. 
- Abwasserdesinfektion 625. 
- Bakelitblldung 101. 
- benzole, HarzlOsungsmittel 86. 
- benzollacke 143. tit 
- benzole, Kohlereaktivierung 595. Q 
- benzole, SchiidlingsvertiJgung 667. :s 
- bomben-Innenauskleidung, BakeJit 98. Q. 
- -Caseinpraparat desinfizierendes 659. !!l 
- Gaskf1hlwiisser, Sterilisierung 612. :s 
- entfernung, Wassersterilisation 620. 
- fette 383. II) 

- FetthArtung 383. 5. 
- gas, Wassersterilisation 620. 
- gesittigte Kohle, Abwasserreinigung Q. 

629. R' 
- gesiittigter Torfmull, Verbandmittel 

651. 
- geschrnack sterilisierten Wassers 620. 
- hydrine, Bakelitkonden.sation 101. 
- hydringewinnung, Gasnaphtha 245, 
- hydrin, Nitrocelluloselacke 140. 
- .J od, SauerstoffsteriIlsationsmitteI5S'l. 
Chi 0 r k a I k, s. a. Calciurnhypochlorit. 
- besteck, Trinkwassersterilisierung 618. 
- -Bisulfat. WundbehandIung 546. 
- -ErdOireinigung 236. 
- Handewaschmittel 579. 
- Insektenvertilgungsmittel 644. 
- Kautschuk-Vulkanisation 26. 
- keirnfreies FluBwasser 618. 
- Milzbrand vernichten 633. 
- -Natriurnsulfattabletten 559. 
- -Pikrinsiure. Fleckenentfernung 579. 
- Schellack entfiirben 83. 
- -Soda, Hiindedesinfektion 577. 
- TerpentinOlreinigung 72. 
- Waschmittel 579. 
- Wasserenteisungsrnittel 610. 
- wassersterilisierung, Ortizonzusatz 618. 
Chi 0 r kohlen wasserstoffe ern ulgieren 

897. 
- kresol-Xylenol, Desinfektionsmittel 

567. 
- metakresol, Desinfektionsmittel 567. 



764 Chlormethylalkohol - Desinfektionsapparat. 

Chi 0 r methylalkohol, geruchloses Holz
teerprodukt 669. 

- naphthalinfirnis 123. 
- naphthalin, Kautschukvulkanisation 

23. 
- naphthalin, Kunstharz 97. 
- lile 383. 
- paraffine 383. 
- phenol, Desinfektionsmittel 667. 
- p!te~olquecksilber, Saatbeize 661. 
- plkrin, Desinfektionsmittel 664 
- p!kr!n, Schl1dlingsvertilgung 66i. 
- P!kr!n, Vertilgungsmittel 647. 
- plkrm, Wanzenvertilgung 664. 
- B!1uerstoffhaltlge Gase, Wassersterili-

slerung 619. 
- Schellackbleiche 83. 

C - schwefel, ErdolrilckstAnde behandeln 
~ 265. 
E - schwefel, Farbenbindemittelzusatz 
E 125. g - ~~~lisiertes Wasser, Antlchlormenge 

_ - sulfonsAure, Tllrkischrotolgewinnung 
..a 395. 
1i. - Trinkwassersterilisatlon 615. 
tI! - wachse 383. 
~ - Z!nklosung, RilbOlreinigung 372. 

- zmkstibe 546. 
U Chloralhydrat 627. :a - Seekrankheitsgegenmittel 542. 

Chloratabwllsser verarbeiten 638. 
0; - -Formaldehydriucherung 673 
tI! Chloridin, Maueranstrich 210. . 

Chlorld -KataIysatoren, Harzersatzpro-
c:: dukte 97. 
~ - kautschuk 38. 
." Chlorierte Cellulose Entfirbungskohle g 692. ' 
'" - Erdlile (Braunkohlenteerlile) 246 

Chlorierung, Ole, Lebertran 383. . 
C Chi 0 r 0 for m, Kautschuklagerung 34 
u - Treibmittelzusatz 249. • 
:! Chl?ro ph yll, Kohlensiurebider 600. 
~ - lasen 156. 

- JOsung, haltbar 157. 
U Cholaln 327. :a Cholepalmin 327. 

Chlolecerin 327. 
_ Cholesterin 328. 
; - und Fettsiuren aus Wollfett 329. 

- konzentrierte Quecksilbersalbe 508. 
.... - Saponinentgiftung 440. 
~ - -Vaselinsalben 505. -= Cholsiure, Farbbenetzbarkeit erhohen161 
... Chris t ba u m kerzen 362. 335. • 

- sclmee 209. 
~ Chromarbeiter, Hindewaschmittel 679. 
';l Chro ma te, Kesselspeisewasserreinigung 

611. 
c:: - Kesselspeisewasserzusatz 601. 
U Chromlederabwisser verwerten 633. 
~ C h ro m salze Wasserglas, Viscositit ver-
'N ringern 203. 
U - gelb, Imitationen 165. 

&! - gelb, Miusegift 663. 
- gelb, Metallseife 150. 5 - gelb-Zeolithbasis 149. 

_ - gerbereiabwisser reinigen 633. 
-; - grlin 154. 
N = :~~r'l ~:~erstoffbider 502. 
U - oxyd, Kautschukersatz 48. 
Q = ~f::'l~:~reharzaufarbeitung 234. 

- -Vertilgungsmittel 645. 
Chromitsilikate basenaustauschende 608. 
Cineol-Eucalyptusm 486. 
- Kautschukregenerierung 43. 
Cinox 152. 
Cltronellaol 497. 
- Balsamproduktgewinnung 69. 
- 01- (Fett-)denaturieruug 373. 
- Terpentinersatz 70. 
CI tro ne nsi ure -Ammoniak-Terpentin-

OI-Fleckseife 466. 
- -OlivenOlbleichung 368. 
- -Perboratmischung 467. 
- -Trlnkwasserdesinfektion 616. 
Clarax-Waschmittel 459. 
Clemlnit, quecksilberhaltige Zinkoxyd

salbe 608. 

Cl upanodonsi ure, Tranfettsiure 323 
- Tlirkischrotolersatz 394. • 
Coagulatex, Kautschukkoagulierungs-

mittel 14. 
Cobolt, Fliegenvertilgung 668 
Cochenillefarbstoff 168. . 
Cocoinithylither 489. 
Cocosfett, Enfleurage 484. 
- lett, Schellack firben 83. 
- natronseife, Spirltusgehalt 468. 
- nuBkerne, direkte Verseifung 409 
- nuBol reinigen 366, 367. -
- nullschalenkohle 592. 
- me abfallende 402. 
- 01 bleichen, Perborat 370. 
- 01 de80dorieren 365. 
- 01, kalt verseifen 409. 
- 01, niedere Fettsiuren gewinnen 342 
- 01 raffinieren, Schwefelsiure 368 . 
- 01, Seifengewinnung 470. . 
- pll;lmenkultur, Olgewinnung 304. 
- selfen 431. 
- seifenersatz 430. 
- seife, Ochsengallezusatz 469 . 
Coffein, Migrinemittel 642. 
Cocklewollfett 326. 
Colacit, Brauereiabwisser reinigen 636. 
Coldcremeersatz, Campherschnee 513. 
- Wollfettersatz 329. 
Colgates~he ~asierseife, glycerinfrei 480_ 
Combustm-Zinkoxyd-Wismutheilsalbe 

609. 
Composition Powder 542. 
Compoundschmiermittel 284. 
Confervaalgen, Watteersatz 651. 
C0n!fer~nlile fette, Konstanten 106. 
Cowferm, Vanillingewinnung 490. 
Cono'phallusarten, Verbandstoffe 652. 
Contmental-Panzerkitt 35. 
Copaiabalsam-Formaldehyd-Kunsthalz 

96. 
Copaivafirnis 122. 
Co pra direkte Seifenbildung 409. 
- Olgehalt 304. 
- reinigung 338. 
Corbin, Wurzelbrandbekilmpfung 651 
CostuswurzeHiI 487.· . 
Cottonol, dickfllissiges Schmierm 286. 
- rilckstand, Black Grease 309. 
- -Soapstock, Aufarbeitung 309. 
CrackproceB, Zuckerfabriksabwisser 636. 
creme de Beaute 612. 
- de Ninon de I'Enclos 511 
- Simon 613. . 
Cremonia 514. 
Crenothrix, elsenabscheidender Pill 609. 
Cumarln-Thymolmundwasser 535. 
Cumaron-Fimisersatz 121. 
- harz-Bronzelacke 178. 
- harze, Eigenschaften 273. 
- harz einheitlich 273, 274. 
- harzfirnis 127. 
- harzgewinnung, Solventnaphtha 274. 
- harz, Heftpflaster 548. 
- harz. heillwasserstilndiger Harzkitt 91. 
- harze helle, Schwer benzol 274. 
- harze, Lackfabrikatien 273. 
- harz. spritioslich 274. 
- -Nitrocelluloselacke 139. 
- OI-Polymerisation 127. 
Cuproazot~n, Unkrautvertilgung 653. 
Cuprocorbm, Wurzelbrandbekllmpfung 

651. 
Cuprocyanid 214. 
Cuprorhodanid 214. 
C ya n, entwickelnde Patronen 641 
- kal! Kohlenwasserstoffemul8ione~ 387. 
- kalI1~m, ~erpentinolreinigung 72. 
- natrmmlosung, Schidlingsvertilgung 

641. 
- quecksilber 215. 
- salzzusatz, Kunstharz 99. 
- wasserstoffpatronen 641. 
- wasserstoffvergasung 641. 
Cycaswedel bleichen 582. 
Cyclohexanol 175. 
- hexanolacetat-Nitrocelluloselack 140. 
- hexanolester, CelluloidWsungsmittel 

140. 
- hexanolformiat-Sikkativ 114. 
- hexanol, HarzlOsung 129. 

C y c 1 0 hexanol-Olsiureester Haar-
pflegemittel 522. ' 

- hexanon 140. 
- hexanon, Acetylcelluloselacke 148. 
- hexanon, Brennstoff 468. 
- hexanon, Entlausungsmittel 666. 
- hexanon, Helzmittel 364. 
- hexanon, Kautschukregeneratlon 
- hexanon-Kunstharz 102. 
- hexanonlacke 134. 
- hexanon-Nitrocelluloselacke 140. 
- hexanon reinigen 140. 
- hexanonzusatz, Schmiermittel 286. 
Cyklopos, Deckfarbe 208 
Cylinderole 291. . 
- schmierOl raffinieren 230. 

D 

43_ 

Dachpappenanstrich, Asphalt, Wiesen-
kalk 211. 

- !mprign~erung, ErdOlasphaltole 241. 
- lmprilguleren Stearinpech 276. 
- Pechmasse 275. 
Dachpappe. Walkwisserrlickstinde 8U. 
Dag 287. 
Dakinsche wsung 559. 
Damenbinden, s. a. Menstruationsblnden. 
Dammarharz, f1Ussige Sikkative 114. 
- lacke 134. 
Dampfbestindiger Kautschuk 23. 
- cylinderschmiermittel 291. 
- kesselanstriche feuerfest 209. 
- kesselkorrosionen, chemische U rsache 

698. 
- kesselkorrosion, salpetersaure Salze 

605. 
- maschinen, s. a. Maschinen. 
- turbinenOle, Verharzungsursache 291 
Daniella-Harz 63. • 
Darculen-Hautschutzseife 447. 
Dilrme behandlung, Verbandstoffersatz 

652. 
- K1ebepflaster 548. 
Darmhiute, Kautschukersatz 49. 
- pillen, magenunverilnderlich 555. 
Dauerpriparate, Nitrocellulose 586 
Decrolin, Fettsiluren bleichen 370.' 
Degras 321. 
De kah ydro n a ph th al i n 129. 
- Motorentreibmittel 129. 
Dekalin 129. 
Deckanstrich, alter Untergrund 169. 
- farben 159. 
- farben, tonfreies Talkum 149. 
Deckenanstrich 165. 
- belag, Baumaterial, Bitumenemulsion 

266. 
Dekorationslack heller 131. 
- pflanzen, filrben 582. 
Dendrosan 648. 
Denton 530. 
DericinBI 390. 
Dermotherma, kalte Filile 542. 
Derris 665. 
Derry-Rilucherverfahren, Kautschuk-

milchsaft 13. 
Desazon, WassersterJlisierung 618. 
Desi nfe ktio n, Bolus-Silberpriparat544. 
- chemische Konstitution 557. 
- chlorsauerstoffhaitige Gase 619. 
- elektrolysiertes Schwefeldioxyd 642. 
- Giftwirkung 557. 
- groBe Metalloberfilichen 558. 
- halbspezifischen 557. 
- Metallsalzionen 617. 
Deslnfektionsapparat, Formaldebyd, 

Ammoniak 672. 
- kerzen 362. 
- Hisungen, Metallelnwirkung 558. 
- mittel, Abwisser 631. 
- mittel, Bakelit-Produkte 104. 
- mittel, Benetzbarkelt erhohen 558. 
- mittel, gepichte Bierfllsser 580. 
- mittel, Halogenithylenselfen 562. 
- mittel, Halogenphenole 567. 
- mittel, Naphthensiluren 287. 
- mittel, organische Peroxydverbindunll 

570. 
- mittel, Phenolharz 102. 
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Des i n fe k t ion s mittel verspritzen 

672. 
- mittel, Wunden, KilrperhOhien 644. 
- seilen 476, 478. 
- selfenbasia, Olseife 435. 
- spritzen 676. 
Desinfizierende Perboratpriparate 457. 
Dessauers Touring-Apotheke 542. 
Destillatabfallfette, Selfeufabrikation311. 
Dextrin-Formaldehydverbindung 668. 
- -KupferkalkpuIver, VertiIgung 646. 
- -Schwefelkohlenstoffemulsion, Ver-

tilgung 659. 
Dextroform 546. 
Diacetonal kohol-Herstellung 142. 
- Nitro-AcetylcelluIoselacke 142. 
Diacetyl, finnisches Terpentiniji 71. 
Diachylonpuderersatz 645. 
Diadermine 607. 
Dialyse, Kautschukreinlgung 39. 
Diana, Menthol, Franzbranntwein 663. 
Diatomeenwachs 256. 
Dichloranilln, VuIkanlaatlonszusatz 23. 
- Athylen, Kautschuklilsung 27. 
- Athylen, s. a. Kohlenwasserstoffe. 
- Athylen, KohlenW&8serstoffe abschei· 

den 264. 
- Athylenlacke 143. 
- benzol, Lacklilsungsmittel 129. 
- benzol, Regenwiirmervertilgung 661. 
- hydrin-Kautschukregenerierung 43. 
- hydriuIacke 134. 
Dichtungsmassen, NaphdiensAure, Ei-

senoxyd 126. 
- material, s. a. Isoliermaterial. 
- mittel, Almteer 211. 
- ringe, Kautschuk befestigen 85. 
- ringe, Viscose 47. 
Dlcyandiamid, Glycerinersatz 358. 
Didymoxyd, Zahnzement 538. 
Dlcklll, Bezeichnungsweise 109. 
- kochen, Vorrichtung 110. 
Dickteer verfliissigen 276. 
Dieselmotorijie..Bewertung 246. 
- motoren, Schmierijie 292. 
- motortreibmittel 246. 
Dlhydrobenzol-Kunstharz 97. 
- naphthalin, Mottenvertilgung 647. 
Diketon, Metalltrockenmittel 113. 
Dikresylcarbonat, Schmierolersatz 281. 
DI meth ylamin, KautschukvuIkanisa-

tion 26. 
- anilin usw., s. a. Basen. 
- arslnsAure-Kunstharz 102. 
- arainailure, Kunstharze 215. 
- butadienkautschuk 10. 
- butadien (-erythren) -Kautschuk, 

Klebrigwerden verhllten 7. 
- erythren-Tannin, Verarbeitung 7. 
Ding an sich, Waschmittel 462, 458. 
Dinltro-o-Kresol 213. 
- kresol, NonnenraupenvertlIgung 661. 
Dioxydkautschuk 38. 
Dioxyfettsiluren 384. 
Dlpenten, Milchsaftkoagulation 16. 
- zerlegung 6. 
Dlphenylaminderivate, ZapouIack filr-

ben 130. 
- amin, VuIkanisationszusatz 26. 
- methan 489. 
- methan, Selfeuriechstofl 413. 
- oxaIester-Phenol, Desiufektlonsmittel 

564. 
DlpIln 648. 
Distemperfarben 205. 
Di-, Tri-PerchloRLthylen, Fettextraktions-

mittel 841. 
Dixln 456. 
Dochtbeize 364. 
- prl1parierung 864. 
- siegelIack 90. 
Doppeltondruckfarben 174, 175. 
Dllrrobatmotte bekAmpfen 662. 
Dorschiebertranschmelze, Luftabschlull 

326. 
Dotl-Extrali:t, Haarwasser 621. 
Donglastanneniji 70. 
Drachen bl utreagenspapier 247. 
- Zusammensetzung 64. 
Dracorublnpapier, Benzln-Benzolunter-

acheldung 247. 
Draht, alkaUfester tlberzug 209. 

Dr a h t IsoIlerIack 147. 
- isolierung, CelluIose-Bltumenmasse 37. 
- sellschmiermittel 297. 
- seilteer 297. 
- spuIeniaolierung 37. 
- umhiillung, Chlornaphthalin - Kaut-

achuk 23. 
- wicklungen entwiIBsern 365. 
- wurmbekimpfung 661. 
- ziehereiabwisser 637. 
Drehbankijie 299. 
- iji, a. a. Bohrill. 
Drogenanbau, Deutschland 554. 
- extraktion, Seifenbildung 470. 
Druckarbeiten-Filischungen 176. 
- farben 174. 
- farbenfabrikation 174. 
- farben, Glycerin, Firnis 174. 
- farbenlilsungsmittel 172. 
- farben, OlauIfosAure, Eiweillstoffe 176. 
- farben-Sicherheitstinte 189. 
- farben, Stickereien 183. 
- farben atrecken, Wollfett 175. 
- farbentrockeniji 174. 
- schmierungsmittel 283. 
- tinten, SojOOI 105. 
Druckerschwilrze 176. 
Dllngemittel, Abwisserschiamm 310. 
- fabrikationsabwAsser reinigen 634. 
- Filterkohlenasche 691. 
- Gerbereiabwisser 633. 
- gewinnung, Firberelabwisser 634. 
Dura-Santalin, FarbhoIz, Wollflirbungen 

156. 
DuronemuIsionen 390. 
Duropren 18. 
Dusterit 687. 
Dynamitglycerin alehe Glycerin. 
Dynamomaschinenanstriche, feuerfeste 

209. 

E 
Ea u de Botot 492. 
- de Cologne, griechisches 491. 
- de Javelle 411, 647. 
Eberts Palimpsesten-Reagens 197. 
Ebonlt, a. a. Hartgummi. 
- a. Hartkautschuk u. Kunsthartkaut-

schuk. 
- abfall, Prellblilcke 39. 
- Aluminiumpulverkomposition 68. 
- ersatz Faturan 60. 
- ersatz Harz, Asbest, Teer 60. 
- ersatz Kautschuk, Chlor 59. 
- ersatz Sojabohneniji 66. 
Edel metallkataIysatoren, Fetthilrtung 

379. 
- metalle. kolloidale, Salben 608. 
- metall-Sicherheitstinte 189. 
Eicheln, Holzwurmvertilgungsmittel 664. 
E idot ter-Halogen-FettemuIsionen 326. 
- pulverfilrmig, Weizenkleber 385. 
Eierschalenwaschmittel 447. 
E Ige I b -Kllnstlerfarbenbindemittel 181. 
- -Rinosalbe 509. 
- ·Toilettenseife 428, 473. 
Eingeweidewurmmlttel 642. 
Eisbonbons, Harnstoffzusatz 497. 
- maschinim-Kompressorenlll 293. 
- wasser-Extrakt 620. 
Elaenabscheidung, ChrenothrixpiIz 609. 
- asphalt 266. 
- -Asphaltlack 146. 
- bider, Eisencarbonatpaste 600. 
- bahn-Ersatzschmiermittel 282. 
- bahnwagen-Asphaltlack 146. 
- bahnwagen-Deckenanstrlch 166. 
- bahnwagenschmiernuttel 299. 
- carbonatpaste, Biiderzusatz 500. 
- chloridpapier blutstlllendes 642. 
- Fetthilrtung 380. 
- lilter, Wasserentlilftung 606. 
- gallustinte, Laboratoriumsdimpfe 186. 
- gallustinte, Untersuchungen 186. 
- gegenstlLnde, Kautschukilberzng 37. 
- giellerel-Wachszllge 336. 
- gumml 68. 
- hydroxyd, kolloidales, Wasserreinigung 

611. 
- hypochlorit, Wasserreinigung 619. 

E i sen katalyaatoren, Fette entfirben 
384. 

- kautschukkitt 37. 
- oxyd, Leicheukonservierungsmittel 

684. 
- oxyd, Lelniji-Luftoxydation 106. 
- oxyd, maguettsches 697. 
- oxydrotfarben, Anstreichetechnik 153. 
- -Phosphorpriparat, Desinfektions-

mittel 647. 
- rost, permutitenthirtetes Wasser 605. 
- salzschreibstifte 194. 
- salze, SeifenunterIagen reinigen 356. 
- aiure, Wasserenthilrtung 697. 
- selfe 475. 
- suIfid, Abwasserreinigung 629. 
- -sympathetische Tinten 191. 
- teile, raube, signieren 195. 
- tinten, s. a. Tinten. 
- torf 631. 
- vitriol, Abwasserreinigung 629. 
- vitriol, Leim, Erdillhirtung 399. 
- vitriol, Unkrautvertilgung 653. 
- vitriol, Wasserreinigung 611. 
- -Wasserreinigung, Aigen 697. 

o 
ii' 

Eiwei13, S.a. HUbner-, Milch- usw. Eiwei13. 
- Butadienkautschuk 7. go 
- -FormaidehydIacke 145. N 
- -Kautschukersatz 45. ii' 
- -Kautschukmischungen 23. :r' 
- kohletuter 592. g 
- kilrper, seifenhaltige 474. 
- -Kunstkautschnkzusatz 9. 
- -QuecksilbersaIben 508. 
- selfe 473, 474. 
- spaltungsprodukte, Reinigungsmittel:s 

469. n' 
- stoff-Einflul3, Vulkanisatlon 24. :r' 
- stoffgewinnung, Schlempe 357. .... 
- stoff-Wasserfarben 180. 
- -Teerdesinfektionsmittel 662. 
Elaidiukernseife 418. 
Elai nfabrikation. 
- -TiirkischroWle 396. 
Eliosterate, Leinilltrocknung 113. 
Elastigen 57. 
Elbwasserentkeimung 618. 
Elde-Priiparate, antikonzeptionelle 5'1. 
Elefantenradiergummi Faktis 51. 
Elektrische Glimmentladungen, Fett-

hilrtung 377. 

I» 
C -

- Of en, Nickeldraht 37. GIll 
- Olbleiche 371. 0 
Ele ktrisch isolierende Kautschukmasse &. 

23. ~ 
- isolierendes Kunstharz 101. 
Elektroiyse~ Kondenswasserentijiung 279. :s 
Elektrolysiertes Wasser, Vertilgungsmit- I» 

tel 660. C 
Elektrolytische Abwasserreinignng-

630. 
- Dorschlebertrangewinnung 326. 
- ErqllIreinigung 230. 
- Kesselsteinverhinderung 699. 
- Wasserreinigung 621. 
Elektroosmose, methylalkoholische La

sung 151. 
Elektrotechnik, Ebonitersatz 60. 
Ele miharzfarben, aquarellfarbenartige 

180. 
- Gummiersatzprodukte 47. 
- terpentinartige Balsame 70. 
Elfenbeinabfall, Kunstmasse 60. 
- ersatz, Juvelith 100. 
- ersatz, Phenol-Formaldehyd 100. 
- nu13mehl, Seife 445: 
- seife '28. 
E mailfarbenanstriche, WassereiufluJll67. 
- farblacke, Galipotgehalt 167. 
- lacke, Auforderungen 167. 
- lackentfernung 171. 
- lacke, WiderstandsflLhigke1t 167. 
Emailierverfahren 206. 
Emede-WundpuIver 544. 
Emloco, Zahnpaste 533. 
Empusa muscae 668. 
Em ulslonen beileitigen 367. 
- desiBfizierende 668. 
- Palmitinsiuretoluolsulfimidzusr.tz 38'. 
- Stearyl-Toluolsulfonimide 385. 
- trennen, Formaldehyd 385. 
- Weizenkleber 386. 
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BmuJaloDaverfahren 8811. 
Encymatlscbe FettreiDigung 871. 
Encrivore-Tlntenentfemung 198. 
Endomycee-Fett 818. 
Endomyces vemalia, SuUitablauge, Fett-

gewinnung 818. 
EnfleU1"ll88, BUlteniSlgewinnung 484. 
Englisch PfIaBter, s. a. Heftpflaster. 
- PfIaBter 648. 
EDI!Ii&che Veilchenselfe 446. 
EnkaUBtikfarben 204. 
Eunan, Kre80lseilenprlparat 666. 
EntflrbungskohIe, I. a. KohIe. 
- koble, HoIzkohlebehaudiung &92. 
- kohIe regeuerieren 696. 
- koble veredeln 694. 
- pulver, amerikanisches 286. 
- pulver, Braunkoble 688. 
- pulver, Wirkungswelse &110. 
- stolfe, s. a. KohIe. 
- tonerde, AIuminiumamaIgam 334. 
EntfettungsmitteI Levathin &41. 
- -Pastillen 641. 
Enthaarungsmittel 628. 
Enverbin, BrauerpeehzUBatz 88. 
EnzymatlBChe Kautschnkflrbung 17. 
Enzyme, -tryptlsche, Wischereinigung 468. 
Ephygrit 687. 
EpicbIorhydrluIacke 134. 

III Eponit, EntflrbungskohIe 6112. 
=; - wiederbeleben 686. 

Epur6 wiederbeleben 6116. 
- Equirin, VlehBChuts, Steehmiicken 670. 
; Erden, oIhaItlge, Extraktlon 2&7. 

- seltene, s. a. seItene Erden. E ErdaIkaIlsuperoxyde, Paraform, Formal-
III dehyddeslnfektion 674. 

'1:1 - gas, Gasollngewinnung 224. 
c: - gemch, Pib, Relnkultur 487. 
Q - harz 264. 
fIJ _ harzrelnigen 82. 
~ - nu80IgewinnUDg 888. _5 - nuBiSl, Leinoleraats 106. 

- nu80Izuaammensetsuna 304. 
:~ ErdiSl, 8. a. SchmleriSl, 01 UBW. 
.,1 - abflIIe aufarbelten 280. 
III - abfallslure, I. a. AbfaIlslure. 

- abfallslure entsluern 232. 
=; - abfallschwefelslurekunstharz 273. 
_ - Abwlsseraufarbeitung 311. 
~ - arten, KautBChukregenerierung _42. 
Ia _ -Asche-~lgemebI, FeueranzUnder 388. 
_ - asphalt 266. 
.= - AsphaItabscbeldung 288. 
U _ asphaltiSle 241. 
'; - -Aufarbeitung, Craekproze8 242. 

- aufarbeitung, niedrlg siedende Deil stiIlate 1141. 
-;; ~ behllter, HoIzteeraUBk1eldung 226. 

- Benzlneraatz 2411. 
c: - -Benzlngewinnung 242. 
!! - -Benzol, Trelbmittel 248. 

- - bestandteile 2211. 
,Sf - Bezelchnung lUll. 
; - brlketts, SuUitablauge 889. 

,1:1 - briketts, Wasserglas, Natronsejfe fOO. 
- Butadlengewinnung II. 5 - cbIorierunpprodukte, LillUIlg81II1ttel-

_ gewinnung 1146. 
i - cbIorverbIndung 246. 
N - crackung, Vorrichtunil 1142. 

- crackdestillate entharzen 241. 
.!! - dampl, KautBChukaufbewahrung 84. a - deaaturleren llfO. 

- dezodorieren llfO. 
- destiIlatlonsrllckBtand, FarbentrlKer 

1211. 
- destiI1ate, Naphthenzluren 237. 
- 4estillate-Nltroverblndungen 246. 
- destiIlate reinlgen,Schwefeldloxyd 281. 
- deutBChes, AufarbeitungzaPparatur 

227. 
-- emulsion, KupfersuIfat 889. 
- emulsion, Schmiermlttel 888. 
- emuliionen tzenDeu 1127. 
- emnlllonen verarbeitell 227. 
- elltflrbung, Eutflrbunppulver 286. 
- eutbarzunll, Harz-OltrenDUDIl 288. 
- eutdueru 2311. 
- entschelnell 288. 
- entschwefIung, AIuminiumcbIorid 289. 
- eutschwefelll, Metalle 288. 

E r d ill eutschweflung, Mangauverbiu-
dung 289. 

- eutwlssemngsauIage 227. 
- eraats, N aphtha.lln 244. 
- Farbenbiudemlttel 126. 
- fIsser relnlgen 226. 
- testes 389. 
- Fettgewinnung 814. 
- Flachdruckfarben 174. 
- fraktlouen, TerpentillOlersatz 74. 
- fraktiouierung, FuIlererde, Aufsaugung 

229. 
- gas, Benzolgewinnung 224. 
- -Gasll&phtha, Chlorhydringewinnung 

2411. 
- gehlrtetes, s. a. HarterdiSl. 
- gekochte- lIIaschinenfette 284. 
- glykol 369. 
- haarwasser 619. 
- halbasphalt, Alphaltgewinnung 266. 
- hArten, Leim, Eisenvitrlol 398. 
- llarzreinigung 76. 
- hell mittel 642. 
- Hochvakuumdestillation 230. 
- -Xautschnkkitt 35. 
- koblenwasserstoffe, hochBiedende, 

Trelbmittelgewinnung 241. 
- kohIeuwasserstoffe, Teerhydrlerung 

243. 
- Kopal-LOsungsmittel 133. 
- -Kunstharze 104. 
- KuplerliSsJlchkeit 221. 
- lelchtsiedende Produkte 242. 
- LelniSlfirniseraats 118. 
- Leuchtkraft erhOhen 240. 
- lIIets1lselfen, DesinfektionsliSsuogeo 

475. 
- lIIllckenvertllguug 668. 
- olefine, Fettsluregewinnung 314. 
- ozonide, Fettsluregewinnung 814. 
- OZOnide, FlroIsersatz 126. 
- paraffin, SchwitsprozeB 252. 
- parfllmiertes, Stearinzlurefixlerung 

2fO. 
- pech. hochviscoses Schmlermlttel291. 
- Pechkomer umhl1llen 276 • 
- produkte 228. 
- produkte, Nomenklatur 216. 
- rafflll&tion, SchwefelBiiure 231. 
- rafflnerleabwllsser reiuigen 638. 
- relnigen 286. 
- relnlgungsabfalIsAureo, Gehalt 232. 
- relnlgung, lIIetsIlsulfate, cbIoride 239 . 
- reinigung, Natroulauge wieder ver-

werten 287. 
- reinlgung, SalzliSsung 227. 
- relnlgung, Siureharz aufarbeiten 888. 
- relni8UDg, Siureteeraufarbeitung 282. 
- relnlgen, Schweteldloxyd 288. 
- relnlgung, Spiritus 2fO. 
- relnl8UDg, Teerfarbetoffe 281. 
- relnlgung, Teerole wieder gewinneu 

282. 
- reJnlgung, Tonerde regenerlereu 236. 
- relnlgung VorrichtunK 281. 
- robes, ScltmierlllgewinnunK 230. 
- rIlckst&nde aufarbelten 271. 
- rllckBtsndaufarbeitung, Druck 242. 
- rllckBtlnde, BenzoIgewinnunK 242. 
- rIlckBtlnde, Bltumeugewinnung 266. 
- rIlckBtand, Emulslou, Pyridlnzusats 

888 . 
- rllckBtlnde,lraktiounierte SpritfiDung 

282. 
- rllckBtlnde, Koblenwasserstoffe ab

schelden 2U. 
- rilckBtsnd, Xupferaalze, SchIffsan-

atrlch 214. 
- rllckBtandrelnigung, FuseUlI 282. 
- rIlckBtlnde relnlgen. Viscoaine 284. 
- rllckBtlnde, Schwefelverblasung 1166. 
- sandaufbereltung 227. 
- slureharze, AsphaltgewinnunK 888. 
- -Schmlerfraktloll relnigen 281. 
- 8chwefeldloxydrafflnatlon 288. 
- schweleIhaItiges entBChwefeln 289. 
- -8chwefeIlgslureextrakt, Paraffiu-

liSsunpmlttel 268. 
- selle 679. 
- selfen, ErdillliSsllchkelt 889. 
- spiritus, Eatflammunppunkt 249, 
- Stlrkeklelater, Brennmaterlal 898. 

Erd ill- StearinslureseIfe 467. 
- stelne 228. 
- 8ulfoprodukte relnlgell 245. 
- sulfOliureu 245. 
- 8ulfOliuren, Bakelitprodukte 100. 
- 8ullOliuren, Fettspaltunll 347. 
- suIfOliuren, Waschmlttel 288. 
- suIfOliuren, wasserliSBliche Metall-

salze 283. 
- Tllf'riSl, Heizol 248. 
- TerpentiniSJersats 74, 78. 
- Tort, Brennmaterlal 889. 
- Vakuumdestillation 230. 
- sog. Verseifung 400. 
- verzehrende Mikroben 221. 
- Wasserdampfdestillation 230. 
- -Wollfettsiuregemenge, testes 400. 
- zerlegung, AIuminiumcbIorid 241. 
- sersetsung, pyrogeoe 241. 
Erdraupe, Bekimpfung 661. 
- salze, seltene, Deslnfektlonsmittel 558. 
- wachs, Braunkobleextraktlon 269. 
- wachsentstehung 220. 
- wachs, Fettsluregewinnung 314. 
- wachsrelnlgung, SchweleIsAure 261. 
- wachs, Schmlerm1ttelverdlckung 296. 
- wachs-Se1fe-8t1rkeemulsion 388. 
- wachsverseifung·261. 
Ergamll 414. 
- Selfenparfiimzusatz 414, 413. 
Erukaslure 377. 
Erythol-GraphitBchmlerung 287. 
Erythrenbehandlung, kolloidale Me-

talle 8. 
- gewinnung, FuseIill 6. 
- -Isopreo-Aufarbeltung 7. 
- kautschuk 7. 
Erythrolaccin, Schellack 83. 
Erzaufbereitungsabwlsser entschlammen 

637. 
EscaUnlarbe 37. 
E80henfmchtiSi 306. 
- samenO! 304. 
Eschweger Selfe 421. 
- selfen, Fettsluren 400. 
- selle, Kemselfenkem 480. 
E8bestecke elnkitten, Harzkltt 91. 
Essenzeu 488. 
Esslglther, TextlIselfengewinnung 464. 
- entkelmen, Brom 620. 
- fabrikatlon, KautBchukBchlIuche 30. 
- Biiurelthylester 264. 
- slureester-Koblenwasserstoff, Trelb-

mittel 248. 
- slureester, KunstlJllllS8 48. 
- slure-LelniiloxydatioosproduktliSsuog 

112. 
- dure, Petroleumreinlgung 288. 
- sprltgewinnung, Glrungsesslg 603. 
Ester, s. a. Siureester. 
- harze 112. 
- Ester1flzlerung unliSBlicher Fettsluren 

871. 
EBton 647. 
Eucalyptol, Kautschukregenerierung .s. 
Eucalyptolrelnlgung, Phosphorslure 4110. 
EucalyptusiSl, Abarten 486. 
- farbetoff 168. 
Eucerln 610. 
EUCDpID, XosmeUk 610. 
Euflxln 488. 
Eugatol, Haarflrbemlttel 6211. 
Eugenol, VauilIlngewinnunK '110. 
Eulan 667. 
Eulaniu, Selfeullberfettunpmlttel 472. 
Eupad 669. 
Eupad,. Chlorantlseptllmm 659, 
Eupener Okonomleselfe 418. 
Euphorblaceeu 218. 
- -Kautschuk 1. 
- mIlchaaft, Tannlnflllung 16, 
Eupolln 458. 
Euproazotln, Hederlchbekimpfunll 663. 
E urelol 610. 
- -FroetsaJbe 614. 
- selfe Haarpflegemlttel 521. 
- SteChmllokeuvertilpnll 668, 
Eusapyl 667. 
EUIOl 669. 
- Chlorantlseptlkum 659. 
EwillIlcht 864. 
ExplosiousmotorelitreibiSl 248, 



E~sikka.torenschmiere - Fettsaurehaltige SchmiermitteI. 767 
Eulkkatorenschmiere 299. 
Extrakte 488. 
- Pulverform 497. 
Extraktlonsmittel u. ·apparate 339. 
BxtrakWlgewlnnung, Walkwasser 311. 
Exzenterschmlere 299. 

F 
J'aecesfett, Aufarbeitung 809. 
Fahrrad ketten-GJAttmassen 288. 
- luftschJAuche 8. Luftschlluche. 
- 61 299. 
-- rahmen, Lackentfernung 173. 
- reifen ausbessern, Thlohalogeltide 36. 
- rei1enmantelmasse 48. 
- schlauchfilllmaterial s. a. Pneumatlk-

filllmaterial. 
Flkallenentfettung 310. 
- fett, Fliegenmaden 312. 
- 8eeschlickzusatz 631. 
Flkalfettzerlegung 310. 
- koka-Kupfer, Abw&sserreiltigungs-

u:nttel 631. 
- schlammkohle, aktive 593. 
Fa ktls-An!lln, kautschukartige Masse 53. 
- Bakellt-Produkte 101. 
- bildung, 8elen- (Tellur)halogenlde 52. 
- ersatz 52. 
- gegenstlnde, Zwiechenprodukt 54. 
- gewlnnung Selen- (Tellur)halogenide 

26. 
- Kautschukzusatz 23. 
- lacke 144. 
- liisung, Lacke 144. 
- llIneraUiltrocknung 125. 
- Naphthalln, Luftschlauchfillimassen 

52. 
- -Naphthenslureliisungen 27. 
- -Radlergummi 198. 
- -Radiermlttel 51. 
- sorten, Verwendung 61. 
- verbesserung, heiD vulkanlsierbar 52. 
Farbanstrlch-Ausfilhrung 169. 
- anstrlchzerstorung, Mikroorganismen 

168. 
- basen, Buchdruckfarben 151. 
- basen, Buchdruckflrnls 174. 
- -Flrnisentfemungsmittel 172. 
- holzextraktkllrung, elektrolytlsch 156. 
- hiilzer-Fermentierung 166. 
- hiilzer-Verw:endung 156. 
- kiirper elektroosmotlech reinigen 151. 
- kiirper, welBe, Kautschukfilliung 22. 
- lacke, Alumiltiumsillkat 149. 
- lackbildung 149. 
- lacke, Flrbekraft 148. 
- lacke, Formaldehydharze 150. 
- lacke, FiIllfarben, Unterscheidung148. 
- lacke, graue 155. 
- lacke, kalkechte aus Indigo 150. 
.... lacke, kupferhaltlge 174. 
- lacke, l\[agneslumsilikat 149. 
- lacke, Ph08phorwolfram-(molybdln)-

sAure 149. 
- lacke, Ponceauteerfarben 153. 
- lacke, Zsollthbasis 149. 
- pellen 171. 
- pulver-Leiniilgemische, Verhalten 162. 
- pulver, Splrltuslacke 186. 
- reate entfernen, verwerten 171. 
- schichten Ilbertragen 202. 
- stifte, lHbrln-E!aelb-Blndemittel 196. 
- stoffe, CarbaminBIureester, Liisungs-

mittel 151. 
- stoff extrahieren 166. 
- stoffgewlnnung Apfeltrester 168. 
- stoffgewlnnung, Zuckerhlrse 168. 
- stoffe, kolloldale LiiIIung 151. 
- stoffliisung Basenlactate 869. 
- atoffliisungsmittel hygr08koplsche, Vis-

cose 156. 
- stoffe, natllrllche Fette 366. 
- stoffe, rote 163. 
- stoffe, 8tauben verhlndern 151. 
- stoffe, unliiBlIch verteilen 151. 
- stoff Wolle, Seide flrbend li8. 
- Wne-Herstellung 163. 
l!'arbe. echwedlsche 211. 
Farbenadsorblerung Ton, Kalk, Kaolin 

149. 

Far ben anfeuem, annetzen 168. Fe t t entfArben, umwandeln 384. 
- blndemittel 169, 164, 208. - entflrber, Wirkung 500. 
- bindemittel Allzariniil 161. - entslluerung, Ammoltiak 367. 
- blndemittel Cellulose, Harzslure 147. - (Ole) entwlssem 365. 
- bindemittel Cellulose, Wasserglas 203. - ersatz, Basen-Acetylderivate 314. 
- blndemittel, Erdiil 242. - extrahleren, Trikresylphosphat 44. 
- bindemittel, Stearilliilzusatz 206. - extraktlon allgemein 339. 
- blndemittel, wetterbestlndig 210. - extraktlon, flliBBige Kohlensiure 340. 
- entfemung 171. - extraktion, Kohlenschlacke 340. 
- fabrlkatlon, Flllungsverfahren 148. - extraktionsapparat, Tetr&Chlorkohlen-
- fabriksabwiBBer reinigen 634. stoff 341. 
- gewinnung, 8chlempe 168. - extraktionsgefiD 339. 
- graue Mischtone 165. - extraktionslOsungsmittel, Wiederge-
- l\[aschinen, HeiDlauf anzeigend 293. winnung 341. 
- triger, ErdOldestillationsriickstand - firben 373. 

126. - flrbung Chlorophyll 412. 
Firbepro_, permutlertes Wasser 606. - -Formaldehydharzbildung 99. 
Flrberei-Abkochlaugen verwerten 634. - gehirtete, Cocosseifenersatz 480. 
- abw&sser, Kolloldtonrelnlgungsver- - gebirtete, Seifenfabrikation 404. 

fallren 634. - gewinnung, Abfallstoffe, Kleintlerbe-
- Formaldehyd-Tabletten 671. sledlung 312. N 
- gebrauchswasser, Enteisenungsfllter - gewinnung, AbwiBBer 309. ~ 

613. - gewlnnung bakteriell 313. ;" 
- schaumbider, Xylolsulfosiuren 444. - gewinnung, Butterbaum 56. :s 
- seifenabwlBser, Fettsllurenreinigung - gewinnung, Fikalien 3lO. 

368. - gewinnung. Klichenabflllle 809. a' 
Flrbungen, Lichtechtbeit erhiihen 151. - gewlnnung, Margarlneabwisser 312. fD 
- TllrkischroWlersatz 396. - gewinnung. 8chimmelpilzzncht 313. N 
Farina amygdalarum, Sauerstoffbider, - gewinnung TuchfabrikabwlBser 3U. iii-

Katalysator 501. - gewinnung, Wollwaschw&ssem 312, ;-
Famesol. Blumenduftverstlrkung 400. 326. :s 
Fasermaterial Imprignieren, Schmier- - Glucose-Farbenreaktion 318. 

pfropfen 286. - hArtung, s. a. Olb&rtung. f!!_ 
- stoffe alkallfest imprignieren 209. - hArtung, Anlagerung unterchloriger n 
- stoffe entfetten, Vorrichtung 279. Siure 383. ::I" 
- stoffreinigung 280. - hirtung, elektrische Glimmentladung :s 
Fasemteer, Strallendeckenverbesserung 377. n-

267. 1- hArtung elektrolytlsch 377. ::I" 
Fassadenanstrich 207. - hirtung, Formaldehyd 3U. .... 
F&BB&donweiD 207. - hArtung, unedle l\[etalle 380. 
FaDRlasuren 888. - hirtung, metallisches Osmium 379. ~ 
- pichung 87. - hArtung, l\[etallreste entfemen 379. -
- pichung, Harzdlmpfe 87. - hArtung, Nickelbcratkatalysator 382. Q. 
- seife 431. - birtung, Nickeloxydkatalysatoren381. iii' 
- seifen, Carbcnatverseifung 407. - hirtung, Platinkatalysatoren 379. 
Fata Morgana, Hyazintbenriechstoff 493. - hirtungsapparat 380. 
Faturan, Ebonitersatz 60. - hirtungsapparatur 378. 
Flulnisvorgang 667. - hArtung, SdIleudervorrichtung 378. 
Fawefa 206. - hArtung, Seifezerlegung 376. 
Fedem fArben, l\[olybdlnate, PhenoJe 526. - hirtung,Wassertsoffreinigung 378, 380. 
Fawestol 565. - hefen 313. 
Feldmlusevertilgung 663. - homogenisierungsanlage 385. 
Feldspat, kllnstllche Zihne 540. - Industrie, Schwefelsiureersatz. 344. 
Feldthymian, Wanzenvertilgungsmittel - Industrie, Ilberhitzter Dampf 345. 

664. - konservieren (raffinleren) 868. 
Fellan, Frostbeulencreme 614. - korper, Organosolzusatz 508. 
Felle konservieren 586. - lacke, Naphthallnzusatz 131. 
FencheiilI, Terpentlnersatz 70. - liisliche Salicyisiure 510. IIJ 
Fenchonseife MI. - materiallen entwlBsern, extrahieren 5. 
Fenchylalkohol. 8chidllngsvertilgung 561. 339. ° 

Fermente, proteolytlsche, Gummifer- - minderwertlge, reinigen 365. 
mentgewlnnung 13. - natlirllche Farbstoffe 366. 

- tryptische, konservleren 469. - Neutralfettgewinnung, Seifenabachei-
Fermenturen 494. dung 367. 
Fermin 488. - Ozonblelche 371. 
Fernsprechkabelisolierung 37. - relnlgung, Metallhydrosillcate 366. 
Ferrlgallussaures Ammon, Stempeliarben - sAure-Alkoholester 384. 

188. - sAureamide, Herstellung 384. 
Ferrocyankaliumliisung, sympatbetlsche - sAure-Ammoniumverbindungen, 375. 

Tinte 191. - sAurea!Dmonverblndungen, feste, Ker-
Ferropermutlt, Goldfillung 607. zen 361. 
FestalkoJ, Hautdeslnfektion 677. - siurebleiche, Decrolin 870. 
Festoform 673. - sAure bleichen, Hydrosulfit 866. 
Fetron 606. - sAuredestillation 350. 
- -Haarpflegemittel 519. - sllure elektrolytisch sAttigen 877. 
- Linimentumgrundlage 6d4. - slureemulsionen 386. 
Fe tt, s. a. Abfallfett. - sAureersatz, NaphthensAuren 237. I 
- Abw&BBer ausfrleren 311. - slureester 848. 
- Acetonbehandlung 840. - slureneeteriflzlerung 314. 
- alkohollsche 8paltung 343. - sAuro, feste, abacheiden, SulfoiilsAnre 
- alkoholyse 848. 847. 
- Beleuchtnngsmlttel 860. - sAure, feste, flllBBige trennen 348. 
- bestlndlger Kautechuk 22. - sAurefirnisse 123. 
- blelche, Luft, Katalysatol' 869. - sAure. freie, Tllrkischrotol 894. 
- blelche. organleche Superoxyde 370. - sAuregelDlsche, Olein-Stesrintrennung _0 bleichen, Ultrallcht 871. 350. 
- chlorlerung 388. - sAuregewinnung, ErdilI 314. 
- denaturleren 878. - siuregewinnung,Generatorgasteer 271. 
- dellOliorieren, Chlorlerung 323. - sAuregewinnung, Parafflnoxydatlon 
- destillatlonsrllckatlnde 842. 255. 
- -Eldotter-Halogenemulzlonen 825. - sAuregewlnnung. Stearinabfllle 276. 
- Emulglerbarkeit 385. - slurehaltlge Schmlermittel 280&. 
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Fe t t siuren,"")Ioch vakuumdestillation 
280. 

- sauren, hohere, Braunkohlenteer 271. 
- sauren, hohere, Chloride 883. 
- saurer Kalk, Leimriickstandaufar-

beitung 812. 
- saureketone 384. 
- siure-Leimseifen 431. 
- sAure-Rasienieifen 480. 
- saurereinigung, FArbereiseifenab-

wAsser 368. 
- saurereinigung, Methylalkohol, Schwe-

felsiure 371. 
- sauren, Schmelzpunkte erhohen 384. 
- saureschmierseifen bleichen 411. 
- sauren, Schwefeldioxydbehandlung 

370. 
- saureschwermetallsalze, FetthArtungs-

kataIysatoren 382. 
- saureseifen, Neutralfettseifen 420. 
- sauren-Toiletteseifenansatz 426. 
- duren, Trimethylamin 384. 
- sauren, ungesattigte, Bromwasserstoff-

anlagerung 383. 
- sauren, ungesattigte, hydratisieren 375. 
- sAuren, unlasliche, reilligen 87l. 
- sAureverarbeitung, Seifen 420. 
- schmelze, Fleischabtrennung 842. 
- Schwetelsiurespaltung 376. 

CIJ - spalter, Farbstoffpasten (-kUpen) 346. :a - spalter, Kontakt 347. 
- spalter, Leinolfirnisersatz 124. 

'S - spaltung, Ammoniak 406. 
ca - spaltung, Autoclavenmethode 345. 

- spaltung, BleigIAtte 345. 
C - spaltung, Dampf 345. t - spaltung, Einzelheiten 348. 

"C:I - spaltung, enzymatische, Mangansulfat, 
C Aktivator 349. 
o - spaltungsenzyme, kornige, TrAger 349. 
m _ spaltung, fermentative, Ausfiihrung 

349. 
- spaltung, Kleinbetriebe 346. 
- spaltung, 1likroorganismen 163. 
- spaltungsiurewasser autarbeiten 353. 
- spaltung, Schwefeldioxyd 345. 
- spaltung, sulfuriertes W ollfett 347. 

CIJ _ spaltungsveriahren, fermentativ 348. :a - spaltungsverfahren, Glycerinverluste 
_ 352. 
::I - starre Schmiermittel 295. 
ca - stoffabscheidung, Emnisionen 408. 
.... - iiberzug, DUnndarmpillen 655. 
.c - versAuert, Seifenrohmaterialien 404. 
U - Verwendung 318. ·c - zerlegung, FAkalfett 310. 

Feuerungsmaterial, s. a. Brennmaterial. -5 Fibrin-Bindemittel, Farbstifte 196. 
• ;;; - -Gelatine - Formaldehyd - Temperafar-

ben 181. 
Fichtenharz, s. a. Galipot. 
-'- harzdestillation, Apparate 78. 
- barzersatz, Lignit 104. 
- howl, Kautschukregenerierung 43. 
- nadelextrakt 487. 
- nadelextrakt, Badezusatz Pinosal 4198. 
- nadelextraktpnlver 498. 

; - nadelol 487. 
- nadelol, Terpentlnolersatz 73. :a - pech, Scharrharz 67. 

~ - samen01, Lein01ersatz 118. 
- scharrharz autarbelten 87. 

CIJ - zweige konservieren 681. E Fll ter, biolog\sche Abwasserreinlgung 
626. 

- erden, Waschbenzinrelnigung 463. 
- FArbereigebrauchswasser enteisenen 

613. 
- kohle 691. 
- kohle,l..Schlackenzusatz 694. 
- kohle wiederbeleben 695. 
- roanganhaltige regenerieren 606. 
- masse, GIas, Carboterritiiberzug 626. 
- roaterlalien, vnlkanische 616. 
- rahmen, Hartgummi abdichten 68. 
Filtration, Schnellverfahren, Trinkwasser-

reinigung 697. 
Filtrierpapler, Verbandmaterial 661. 
FllzIausbekAmptung 666. 
Plrnle, s. a. Leln<nflrnisersatz-Lackbasls. 
- elektrlsche Herstellung Ill. 
- entfernung 170. 

Fettsiuren - Formolite. 

Fir n I s ersatz, Kresol-Formaldehyd-
produkte 126. 

- ersatzmittel 131. 
- ersatz, Tran 124. 
- farben. gebrauchte, reilligen 171. 
- griin 214. 
- Kautschukharz, Holz01 131. 
- -Kautschukregeneriel"UlJg 42. 
- kochen, Vorrichtung 110. 
- Kresol-Casei~-Kunsthau 108. 
- 01 269. 
- Perilla01 116, 116. 
- Tonerdesllicatzusatz 119. 
- trocknung verzogern 117. 
- triibungen 108. 
- Wortabstammung 109. 
Firnisse, s. a. Lacke. 
- Bezeichnungsweise 109. 
- gemischt 118 . 
- Kaltbereitung 117. 
Fisch abfalJ, EntfArbungskohle 591. 
- fette, geruchlos machen 824. 
- Herstellung aktiver Kohle 691. 
- kautschukAhnliche Massen 49. 
- konservieren 685. 
- lebertrangewinnung 325. 
- 01, s. a. Tran. 
- O1behandlung, Ozon 822. 
- O1destillate, Buchdrnckfirnis 175. 
- 01 elektrisch desodorleren 323. 
- 01, Leinolfirnisersatz 124. 
- oischwefelsAureester, TiirkIschrotol-

ersatz 396. 
- ol-Trockengeschwindigkeit 108. 
- schuppenessenz 179. 
- talgkernseife 424. 
~ teich-Abwasserreinigungsverfahren 

625. 
- tran, Kautschukersatz 49. 
- WAsser, saponinhaltige Waschmlttel 

440. 
Fixativ-Herstellung 200. 
Fixierungsmittel Ergamil 418. 
Flachdruckfarben, Glycerin, Firnis 174. 
Flammers Seife 428. 
- Seilenpnlver" 438. 
Flaschen ko pfiiberzUge, Nltrocellnlose-

lack 90. 
- lack 90, 139. 
- scheiben, Faktls 51. 
- scheiben, Kautschuk reinigen 31. 
- verschlull, Leimkompositionen 90. 
Flechten, Fettgewinnung 306 . 
Fleisch abtrenn~n, Fettschmelze 342. 
- stempelfarbe 182. , 
- verdorbenes geniellbar roachen 560. 
Fleckentfernung, Kunstgerbstoffe 444. 
- putzsellen, TerpentinoIzusatz 466 • 
- seife 461. 
- selte, Cltrol, Schwefel, TerpentinOl 466. 
Fleckenreinigungsmittel, Fenchonseife561. 
Fletscherpnlver 539. 
Fleurs d'Oxzoin 509. 
FlIeder-Gelllblattriechstoffe 498. 
- parliime 492. 
- seife 414. 
FlIege n brutvernichtung 668. 
- leimgewlnnung 669. 
- leimkonservierung 669. 
- maden, Fikalienfetterzeugung 312. 
- papler glftfrel 669. 
- pilzzubereltung 668. 
- streupulver 668. 
- vertilgen 668. 
Floating Soap 429. 
Flockengraphlt, 8chmiermittel 287. 
Flohe-, Rattenvertllgung 663. 
Flohe vertllgen 666. 
Floreozon 6l1. 
Florlcin, RicinusOlprodukt 890. 
Florldablelcherde 590. 
- erde brennen 594. 
- erde, Lelnolblelchriickstand, Kltt 106. 
- wasser, Angelikaolzusatz 492. 
Florideen, GewebefArbung 158. 
FloridinzUSlltz, Autoklavenfettspaltung 

345. 
Flugwesen, Kautschuk 28. 
FI uorld-Mundwasser 534. 
- -Selfen 475. 
- Ungeziefervertllgung 664. 

FI uorpriparate, GebiBverbesserungs· 
mittel 530. 

- saIze, WasserenthArtung 604. 
- siliciumverbindungen, Wasserrelnigung 

604. 
- verbindungen, Kautschukkoagnlatloll. 

14, 28. 
- wasserstoffsAure, s. a. FlullsAure. 
Fliissigkeiten desodorieren no. 
FI ullmittel 138. 
- saurebehAlter, Hartgummi,Paraffin 69. 
- sAure, Kautschukregenerierung 41. 
- wasser, keimfrel, Chlorkalk 618. 
- wasser ozonisieren 621. 
- wasserreinigung 620. 
Fondin 205. 
Forchin 646. 
Formadolbriketts-Desinfektion 675. 
Formaldehyd, s. a. seine Arten. 
- -AcetondAmpfe, Desiufektion 572. 
- alkalische Deslufektlonsmittel 571. 
- -Ammonlakdesinfektionsapparat 672. 
- bonbons 543. 
- -Casein-Desinfektlonsmittel 669. 
- ·Desiutektion, s. a. Autan. 
- -Desinfektion, DAmpfe beseitigen 573. 
- -Dextrinverbindung, feste 568. 
- -Eiweillseife 473. 
- Emnisionstrennung 885. 
- Fetthirtung 376. 
- Getreidebeizmittel 661. 
- -GIycerin-Wasserdampfdeslnfektion 

514. 
- -Halogenphenol-Desinfektionsmittel 

568. 
- haltbar, Ligninzusatz 571. 
- haltige Zahnwurzelfiillmasse 589. 
- harz, s. a. PhenoIharz. 
- harz, Lasungsmittel 135. 
- barze, Farblackblldung 150. 
- harze ollosliche 104. 
- harze, Verwendbarkeit 98. 
- ·Holzteerdeslnfektlonsmittel 569. 
- hydrosulfit, KautschukentfArbung U. 
- -Inden-Balsam 127. 
- -Kaliumpermanganat·Desinfektion 

573. 
- kalk 571. 
- Kautschukregenerlerung 44. 
- ·Kupfer-Schwefel-VertiIgungsmittel 

646. 
- lampe 572. 
- LAusebekAmpfung 666. 
- Lelchname konservieren 584. 
- losung, Raumdesinfektlon 573. 
- -MaIzextraktprAparat 543. 
- -Metallsalze 571. 
- -MilchzuckerprAparat 543. 
- Mottenvertilgung 667. 
- -Oldesinfektionsmittel 569. 
- Oldesodorierung 269. 
- PerubalsamprAparat 69. 
- -Phenol-Desinfektionsmittel 568. 
- Polymerlsatlonsprodukte 570, 671. 
- rAucheruna 573. 
- Raumdeslutektion Strallburg 572. 
- Saatgutbelzmlttel 656. 
- -Schwefellimmoniwn-ImprAgnlerungs-

masse 209. 
- seife 4176. 
- ·StArkeprodukt, Tllblettenmaterial 556. 
- sulfoxylat Kautschuk-Koagulatl9n 15. 
- sulfoxylsAure,Bakelitkondensatlon100. 
- tabletten, gasdichter tlberzug 571. 
- -TiirkischrotOl-Teerdeslutektionsmlttel 

569. 
- Vakuumdeslnfektlon 572. 
- ·Wasserdampfdesinfektlon 572. 
- -ZuckerprAparate 543. 
- zusatz, Oelextraktlon 340. 
Formalin, s. a. Formaldehyd. 
- stArke 568. 
- verbllndmateriallen 650. 
- watte 568. 
Formagan 574. 
Formaminttabletten 543. 
Formiate, Vertllgungsmittel 642. 
Formobas 571. 
Formobor 646. 
Formoformseife 475. 
- streupulver 646. 
Formolite s. a. Kunstharz. 
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msandbindemittel 138. 
msandsteinbindemittel 138. 
sterstifte 195. 
nkelit-Stopfbtichsenpacknng 290. 
nzbranntwein 553. 
uenheilkunde, Geheimmittel 541. 
eskogemiUde hiirten 204. 
malereibindemittel 210. 
malerei, Wasserglas 204. 
malerei, Wasserglas - Eigenschaften 
verbessern 203. 
sken reinigen 170. 
siercreme 522. 

bsche konservieren 585. 
ostbeulenmittel 514. 
salbe Kombella 614. 
lchtl1ther, Seifenindustrie 413. 
ichte bedrucken 582. 
ichtsl1fte kll1ren 138. 
caceen, Gewebefl1rbung 158. 
col, Lebertranersatz 325. 
kugi, Seidenfarbstoff 158. 
llererde brennen 694. 
deutsche 590. 
Entfarbungsmittel 690. 
Erdoifraktionierung 229. 
-Ersatz, Silitonit 590. 
gebrauchte, Olgewinnung 430. 
LeinOibleiche 106. 
Pigmentdarstellung 590. 
regenerieren 695. 
llfarben, Farblacke, Unterscheidung 
148. 
federhaltertinte 192. 

mdal, Salbengrundlage 506. 
ufur Amygdalarum, Sa uerstoffbl1der, 

Katalysator 501. 
lrfuramid, Vulkanisationszusatz 25. 
ufurin U. 
uri urol, AcetylcelluioselOsungsmittel 

142. 
Kautschukregenerierung 44. 
lacke 97. 
Motorentreibmittel 248. 
-Nitrocelluloselack 140. 
NitrocelluloselOsungsmittel 140. 
-Phenol-Hartkautschuk 60. 
Phenolharze 97. 
-Phenol-Wachsersatz 336. 
Vulkanisationsbeschleunigung U. 

usariol 651. 
nsarium, Getreidekrankheit 656. 
uselol, s. a. Amylalkohol, Linoxyn-

firnis. 
- ErdOirtickstl1nde reinigen 232. 
- Isopren- (Erythren)gewinnung 6. 
- zusatz, Asphalt 263. 
ullbodenanstriche, HarttrockenOie 131. 

- belag, Sand, Zement, Holzteer 267. 
- farben 137. 
- lacke, HolzOlzusatz 131. 
- -MineralOle 589. 
- reinigungsmittel, MineraJOle 689. 
- waschmittel, Sulfitablaugezusatz 446. 
tille, kalte, Dermothermaprl1parat 542. 
ullschweillsalbe 507. 
ullstreupulver, Talkum 516. 
uttermittel, Schellackrtickstande 81. 

G 
Gahns Amykos 636. 
Gl1rung, Abwasserreinigung 626. 
Glirungsessig, Essigspritgewinnung 503. 
Glirungsglycerin 357. 
Ga\lpot-Ol- (Emailol-)lacke 167. 
- Terpentinersatz 70. 
Galll1pfel-TanninlOsung 206. 
Galle, Badewasserzusatz 498. 
Galle konservieren, Tonerdesilicat 469. 
Gallepraparate, Wasserstoffsuperoxydbe-

handlung 469 
Galleseife 469. 
Gallereinigung elektroosmotisch 469. 
(ialle, Tintenzusatz 192. 
GaUerten, GenuBzwecke 510. 
Galloschenlack 32. 
Gall usgerbsilure, Tanllillentflockung 288 
- kanzleitinte 186. 
- sl1ure-Eisentiute 185. 
Gardinen-Cremeseifc 461. 

Garrigues Seifelliaugellglyceringewinnung G ewe be druckabwasser 634. 
352. - einlagen, Kalltschukschliluche 30. 

Gartenseife, Vertilgungsprl1parat 657. - empfindliche, reinigen 440. 
Gasbilder, Saponinzusatz 500. - fahrradreifen 28. 
- fabrikabwiisser 638. - impragnieren, Hexamethylentetramin 
- hl1hneschmiermittel 286. 667. 
- ktihlwilsser sterilisieren 612. I ~ MineralOlflecken kenntlich machen391. 
- masken-Adsorptionskohle 592. I - Phenolharztiberzug 99. 
- maskenkohle 594. - reinigung 467. 
- motorenschmierole, geruchloser Aus- - reinigung, Saponoleine 463. 

puff 292. - stempelfarben 183. 
- naphtha, siehe Erdol. - stoffe, feuchte, reinigen 465. 
- iilgewinnung, SchmierOie 245. Gewehrlauf-Schmiermittel 294. 
- 01, Schwefeldioxydspaltung 271. G e w ii r z heilmittel 542. 
- 01, Seifenrohmaterial 404. - nelkenOi 487. 
- olteerpech, Schmiermittel 283. - pflanzenkrankheiten 554. 
- reinigungsmasse, Hartharz 93. - rul3, Kautschukmischbestandteil 22. 
- reinigungsmasse, Landwirtschaft 644. Geysir-Litholyse, Kesselsteingegenmlttel 0 
- reinigungsmasse, Mehltaubekiimpfung 600. o· 

658. Gheddawachs 331. 
- Riechstoffverbreitung 495. Giftgetreide, Weizenersatz 662. 
Gase, Kautschuktrocknung 13. _ kapsel, Pelztiertotung 663. 
Gasolin, s. a. Benzin. G' d k d' 206 _ ersatz, Automobile 248. 1 ps ec en grun leren . 
_ gewinnung, Naturgas 22'. - Eisenoxydfarben-Streckmittel 163. 
Geblickscheiben konservieren, Anschau- - Farbentrockenmittel 117. 

- Handereinigung 577. 
ungszwecke 586. _ -Kohlensaurebilder 500. 

Gebiludeanstrich 159. _ Schellacklosung klaren 82. 
Gebisse, Cellon 540. _ verbandersatz 552. 
Gebll1sezylinder, Graphitschmiermittel _ verband, Porositiit erhohen 552. 

Gefi~~~skleidung, alkalifeste 209. Giritseife griecilische 431. 
Gefillle reinigen, desodorieren 171. Givasan Zahnpasta 533, 

Glanzfirnis 109. 
Gef! tigelfederfahnen, Schwimmseife 429. Glaubersalz-Wasserenteisnung 610. 
- Ungezieferbekiimpfung 640. Glaserkitt, Gipszusatz 117, 
Gehei m mittel 541. _ -Lackreste 171. 
- tinten s. a. sympathetische Tinten, Glas-Kautschukkitt 37. 
- tinten 191. 
Geigenharz 90. - Kautschukiiberzug 26. 
Gelanth-Hautfirnisersatz 513. - korner, Olfiltermaterial 365. 
Gelatine, chlorierte 559. - schreibstifte 195. 
_ Faktisersatz 52. - tafeln-Olschriftentfernung 171. 
_ -Fibrin-Formaldehyd-Temperafarben - verspiegelung, Cholsaure 151. 

181. - vulkanisches, Wasserfiltration 609. 
_ gehiirtet, Tablettenzusatz 556. - wolle, Gummiwalzenmischbestandteil 
- Heilmittel einhtillen 655. 28. 
_ Kanadabalsamersatz 69. - woIle, Kautschukfiillung 22. 
_ kompositionen, Flaschenverschlull 90. - zusatz, Butadienpolymerisation 8. 
_ kiinstliche, Schmierolverdickung 295. Gll1ttefirnis 109. 
_ -Rhodansalz, Glycerinersatz 358. Glaubersalzzusatz, Farbtabletten 180. 
_ Tonreinigungsmittel 452. Glauconit, Wasserenthartung 607. 
Gel6s 512. Gleitschutzmasse 28. 
Gelsin 670. Gletscherbrandsalbe 510. 
Gemiilde, BestAndigkeit erhohen 169. - puder 517. 
_ lack 134. Gliadin-Seifen 474. 
Generatorgasteer aufarbeiten 271. Gliedergeist 653. 
_ teerentwl1sserung 269. Glimmentiadung, Fetthlirtung 377. 
_ teerprodukte, Tiefverkokungsteerpro- Glimmer-Hartkautschuk 59. 

dukte 243. - zusatz, Kautschukmischung 31. 
- teer, Pyridinfiillullg 271. Globol, Getreideschiidlingsvertilgung 
- teer, Spritaufarbeitung 271 647. 
Genullmi~tel, GaJlerten 510. - zusatz, Butadienpolymerisation 8. 
GeraniumOl-Seifenparftimierung 114. Gll1ttefirnis 109. 
Gerbereiabwilsser, Milzbrandvernich- Glaubersalzzusatz, Farbtabletten 180. 

tung 633. Glauconit, Wasserenthartung 607. 
- abwiisser reilligen 633. Gleitschutzmasse 28. 
_ Emulgiermittel Durol 390. Gletscherbrandsalbe 510. 
_ Gebrauchs-(Kesselspelde)wasser 613. Gliadin-Seifen 474. 
Gerbmittel, Alaun, Holzteer 272. Gliedergeist 653. 
_ siluren, Riechstoffixierung 483. Glimmentiadung, Fetthlirtullg 377. 
- sl1ure, Sehlempeaufarbeitung 357. Gleitschutzmasse 28. 
- stoffhaltige Antikesselsteinmittel 600. Gletscherbrandsalbe 510. 
- stoffe, synthetische, s. a. Kunstgerb- - -AikohollOSllllgeU alllHrterell aDD. 

stoffe. - aschefrei, Twitchell-Doppelreaktiv 
- stoffe, synthetische, Seifenersatz 444. 846. 
Gerstekeimol 306. - ather, oxyfettsaure 384. 
Gerstenfett 306. - gewinllung, Schlempe 357. 
Gesichtspuder, Talkum 516. - Butadienkautschuk 7. 
Gesteine, vulkanische, Filterftillmaterinl I - chlorhydrinalkyliither-CelluJoseester-

626. Losungsmittel 142. 
Getreide beize, Formaldehyd 651. - dampf, Veresterung 343. 
- beizen, QuecksilbersalzlOsungen 558. - destillation 352. 
- brandbeizmi ttel 651. - destillationsrtickstand 352. 
- kalken 651. - entfl1rbung 352. 
- keime, Fettquelle 306. - ersatz Dicyandiamid 358. 
- karner versehwelen, Teerseite 479. - ersatz ])ikresylcarbonat 281. 
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- rtisselk;;fer, Chlorpikrinvertilgung 652. - ersatz 1I1ollphorlls 509. 
- schadlinge, Globol 647. - ersatz, pharmazeutische Seifenpr iipa-
- Schneeschimmelpilz 656. rate 507. 
- stroh, Wachsgewinnung 333. - ersatzstoffe 358, 359. 
Gewebe, Desillfektionsmittelimpriignie- - ersatz Tegoglykol 359. 

rung 588. - -Flachdruckfarben 1 i4. 
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G 1 y c e r in • Formaldehyd-Wasserdampf
desinfektion 674. 

- gehalt erhOhen, Ole 326. 
- gelatinemasse, Buttersiureesterzusatz 

48. 
- gel6e 613. 
- gewinnung, Fettspaltungssiurewasser 

367. 
- gewinnung, Girung 357. 
- gewinnung, Kalkseifen 863. 
- gewinnung, Knochenfett 819. 
- gewinnung, Selfenunterlaugen 354. 
- Hahnsehmiermittelzusatz 299. 
- halogenhydrine 384,. 
- Harzfarbstifte 196. 
- hydrine geschwefeIt, Kautschukersatz 

50. 
- Kalkseifen, Schwefeldioxydbehand-

lung 370. 
- Kautschuk, Festrosten verhllten 37. 
- Kautschukzusatz 23. 
- Kouzentration unter Druck 352. 
- -Kunstharz 102. 
- laugenbrlkettierung 856. 
- Leichenko!l8ervierungsmittel 684. 
- Leiniilfirnisersatz, Nebenprodukt 124. 
- -Oleinnatronseife, SalbengrundIage604. 
- OIrelnigung 367. 
G1ycerinora 368. 
G1ycerinpech, FarbenbindemittelT182. 
G I Y ce ri n pech, Kesselstelngegenmittel 

600. 
- - pech, KlIhl-{Bohr)mittel 398. 
; - pech, Schmieriilrelnigung 280. 

- PhenoIharzherstelIung 100. 
e - reinlgung, Bleioxydfillung 366. 
t - relnigung, Esterverseifung 353. 

"0 - reinigungsprozeS Garrigues 352. 
e - reinstes 352. 
~ - dure, Salbenersatz 507. 

- -Bauerstoffbider 502. 
- schmierseife 435. 
- seife, Seifenblltter 437. 
- seifeD, transparente 427. 
- SeifenunterIaugenozonisierung 355. 
- wasser eindampfen, Vakuum 852. 
- wasserfreies 853. :a - wisser relnigen 353. 
- ·ZinkweiS-AquarelIfarben 152. 

_ G1ycinal, 497. 
; - G1ycerlnersatz 358. 

G1ycln-Kupferarsenverbindungen, liisliche 
.... 645. -= G1yconin 507. 
,~ Glycyrrhizin, Gasbadezusatz 500. 
e GI ykol, Druck- (Stempel)farben 182. -= - erzeugung, Erdiil 369. 
u - Fetthirtung 381. 

';;; - Fettdureesterlfizierung 314. 
- G1vr.erinp.r ... ta. 3nll. 

e - schmierseife 435. 
~ - seife, Seifenblltter 437. 

- - seifeD, transparente 427. 
,~ - SeifenunterIaugenozonisierung 355. 
cp GolfbilIef1llImasse 47, 67. 
.c - fllrbemittel, Eintellung 524. 
_ - fiirbemittel, Rindertalgpaste 625. 
;; - farbewiederhersteller 625. :c - firbung, Pyrogallussiure 625, 526. 
~ - fixiermlttel 522. 

N - farbewiederhersteller 625. 
- 8CUWeJt,. ... ~ ahrraureJlenmasse 40. 

CP - tlnte 192. :s GolfbilIef1llImasse 47, 67. 
- ballmasse, Faktis 61. 
Gouachebilder konservieren 170. 
- farben 180. 
Goudron, s. a. Asphalt 265. 
- -Alkoholextrakt, Relnigungsmittel172. 
- mineral 262. 
- Toluolbehandlung 254. 
Grahamlt, Kautschukersatz 45. 
Grammophon, s. a. Sprechmaschlnen. 
Graphlt entflocken, Tanninliisung 288. 
- Hahnschmiermittelzusatz 299. 
- HelSdampfzylinderiile 287. 
- HelSwalzenfette 297. 
- Kautschuk, Festr08ten verhllten 87. 
- Kesselstelngegenmittel 601. 
- -Hilch-Kesselanstrlchmittel 601. 
- iiI 287. 
- -Olmlschunll 289. 

G r a ph i t· RllbOl, Kautsrhukzu!!lltzstoff H a a r waschflllsslgkeiten, Burseracln 81. 
23. - waschseifen, flllssige 486. 

- -Schmierpfropfen 286. - wasser, Chinlnhydrochiorid 521. 
- schmierstifte 288. - wasser, radiumhaltig 627. 
- schmierung, Geblilsezylinder 287. - wuchsbeforderung, Homemilhrung 
- -Talgschmierung 287. 6!? 
Grasgummiaufarbeitung 13. - wuchswasser 527. 
Graulacke 156. Haferbrand, Formaldehyd 651. 
Graue Mischtone, Mineralfarben 155. - eutiilung 806. 
Grauschwefel "Kreidl" 658. - flocken-Seife 445. 
Grease 296. - keimung, -brandbekAmpfung 651. 
Griechische Leimseife 431. - iii 806. 
Griseeiil, DruckfarbenbindemiUel 175. Hagebutten, Fettgewinnung 306. 
Grotan 667. Hahnschmiere, Traubenzuckerzus. 299. 
Grubenlampenbenzin·Ersatz 249. HaibOlgrundiermasse 160. 
- wasserentsliuerung, BraunkoIiIe 637. Halogen, s. a. Chlor, Brom, Jod, Fluor. 
Gru-gruOl, Seifenfabrikation 402. - IIthylenseifen, Desinfektionsmittel 662. 
GrundieranBtrich, Malerleinwand 162. - fettsiluren 383. 
Grundieren, Olmalereien 160. - fettsiuren, Emulsionszwecke 886. 
Grundin 205. - -Fettsllurefimisse 123. 
Grundseifenfabrikation 419. - Holziilgerinnung verhllten 121. 
- selfe, pilierfAhig, Tolletteseifen 426. - -Kotonol-LuftschlauchffilImasse 67. 
- wasser entelsnen 610. - kohienwasserBtoff-Seifeemulgierung 
GuajakholzOl, -Infusion, -harz 492. 465. 
Gummi arablcum 178. - naphthaIine, Kunstharz 97. 
- Aquarellfarben 162. - phenol, DesinfektlonBmittel 667. 
- Kautschukzusatz 23. - phenol-Formaldehyd, Desinfektions-
- SauerstoffbAder 502. mittel 668. 
- Waschmittel, Schaumkraft erhohen' - phenol-Kunstharz 102. 

444. - schwefel-OlfaktiB 58. 
- s. a. Kautschuk. - sulfo-Harzprodukte 181. 
G'ummlarten reinlgen, SandstrahlgeblAse Halphens Harz·Farbreaktionen 64. 

79. Himatogen-Sauerstoffbider 601. 
- balloni! 28. Himatoxylln, fester Farbkorper 166. 
-. binder 28. Hammamells, Mundwasser 536. 
- fliesen 28. HAmoglobin, Sauerstoffbadkatalysator 
- fliesen verlegen 85. 501. 
- handBchube sterllisieren 680. Hinde, s. a. Haut. 
- harzlacke, Terpineol 138. - desinfektion, absolut 677. 
- harze, Perubalsamersatz 69. - desinfektion, Kresol.OxalsAureester 
- industrie, Losungsmittel, Dracorubln- 664. 

probe 247. - deslnfektlon, WasBerstoffBuperoxyd 
- schiiuche, s. Kautschuk. 660. 
- schlauch, gespritzter, Faktis 51. - schutzmassen, Phenolharze 
- stopfen 28. - umhfilIungsmasse, Sterllin 578. 
Gurgelwasser 543. - waschmlttel Metallverunrelnigungen 
Gurkenschidlinge vertilgen 666. 679.' 
- schalen, Fettgewlnnung 309. Handlchriften konservieren 580. 
GuBasphaltbrote, Formenbehandlung 263. _ schube, Gummi, nahtlos, Faktls 61. 
Guttl!J?ercha, .s. a. Kautschuk. [ _ umhUllungsmassen 27. 
- A~lmextraktlOn 16. _ werkerseife 454. 
- blelchen 16. . _ blumen 683. Hanf, Mottenvertllgungsmittel 667. 
_ ersatz 60. - ~Ikuchen 306. 
_ ersatz, Kauprenchlorid 69. - 01, Lelnlilersatz 106, 118. 
_ ersatz, Kautschuk, Wachs 46. - ~~~.en, verglftet, Nagetiervertilgung 
- ersatz, Verbandstoff 652. _ schmiermittel 297 
- gewmnung U. . 
- gewinnung, Verwendung 1. HarnstoffabkilmmIinge,Vulkanisations-
_ -Hufkitt 35. zusatz ~5. 
- milchsaft Gegenstinde formen 28. - Butadienkautschuk 7. 
- papier 562. - -FormaldehyddeBlnfektionsmittel 570. 
Guttaextraktion Vorbehandlung 16. - Verwendung 497. 

, - -Wasserstoffsuperoxyd, Mundtabletten 

H 
634. 

Hartbenzln 387 . 
- erdlil 887. 

Haarausfall, Quarzllchtbehandlunll 
- balsam, blelhaltig 625. 

521. - erdlil, Harz, Fett 400. 
- gumml, s. a. Ebonit. 

- blelchen 626. 
- entfemung kosm. 628. 
- ersatzstUcke wellen 522. 
- firbekamm 626. 
- flrbemittel, Ammonlummolybdinat 

626. 
- fllrbemlttel, Eintellung 524. 
- fiirbemittel, Rindertalgpaste 625. 
- farbewiederhersteller 626. 
- fArbung, PyrogallussAure 625, 526. 
- fixiermlttel 522. 
- kosmetlkum, Stirkefabrlkatlons-

SauerwaBser 519. 
- kriuselwasser 622. 
- kuren 621. 
- milch Jugentln 625. 
- ijJe 622. 
- parasltenmittel 666. 
- pflegemittel, OlsAureester 522. 
- puder 622. 
- regenerator 625. 
- schwundmlttel 621. 
- spiritus 621. 

- gummlabfallack 144. 
- gumml, armiert 68. 
- gummlersatz Cellon 60., 
- gummiersatz Stearinu>-er 60. 
- gummiersatzstoffe 59, 60. 
- gummifllterrahmen abdlchten 68. 
- gumml, FluBsiurebehlllter 69. 
- gummi wieder auffrlschen 68. 
- harze, neutral, kllnstllch 92, 98. 
- harz relnigen, Sandstrahl 79. 
- kautsehukabfallack 144. 
- mattlacke, basische, Tonerdeverbln" 

dungen 166. 
- petroleumgewinnunll 899, 4,00. 
- spiritus 387, 400, 468. 
- spiritus, Vakuumdeslnfektlon 674. 
- trockenijJanstrlch 167. 
- trockenlile 106, 181. 
Hartoleln, Verwendbarkelt 811. 
Harz-AlkaliprAparat, WasserenthArtung 

600. 
- alkohollosllche 186. 
- Aluminlumchlorldbehandlunll 1l9. 



H a r z artIge Basen, Steinkohlenteerreini-
gung 274. 

- -Asphalt, Guttspercbaersatz 50. 
- aufarbeitung 87. 
- behandlung, Trichlorithylen 423. 
- bleichen, Ultrallcht 371. 
- Campher, GlyceringelatiDemauen 48. 
- caaelDlack 206. 
- Chlorbenzollilsungen 88. 
- destillati~ Lelchtiilgewlnnung 272. 
- -EiDfluB, vulkanisation 24. 
- Eintellung 82. 
- entfArbung, KohleDBAurebehandlung 

78. 
- entfernUDg, DampfturblDenille 291. 
- entfernen, Kautschuk 18. 
- entfernen, Schmlerille 281. 
- Erdillabfallschwefels&ure 273. 
- ersatz, .1thylenkohlenwasserstoffe 97. 
- ersatz, BenzolreiDlgung 274. 
- ersatz, Butadien (I80pren) 97. 
- ersatz, chIorierte Fette 883. 
- ersatz, geschwefelte Hydrlne 60 •. 
- ersatz, Lignit 104. 
- ersatz, Phenolharze, persaIzoxydierte 

101. 
- ersatz, RohteeraularbeltUDg 127. 

. - ersatz, teerfrele HoIzdestillationspro-
dukte 104. 

- fArben 373. 
- farben, aquarellfarbenartige 180. 
- Farbreaktionen 84. 
- fein verteilen 82. 
- firnis, Naphthalinzusatz 131. 
- ftllBSlges, Tllrklschrotiilersatz 396. 
- gehArtete 92. 
- gewiDDung, Braunkohlenbltumen 280. 
- gewiDDung, DeutschIand 67. 
- gewIDnung, NadeihilIzer 67. 
- -Glycerlufarbstifte 198. 
- hArten 93. 
- HeIlmittel einhilllen 656. 
- Kalksalze 76. 
- -Kautschuklacke 144. 
- kern&eifen, dunkle 423. 
- kernseifengewinnung 424. 
-kemselfe, NaphtheDBAure 287. 
- kltt helBwasserbestAndig 91. 
- koUoIdai 508. 
- -Kollodium-WUDdhAutchen 548. 
- kolloldaJ lilzen 606. 
- Lackfabrtkation 128. 
- !acke, Ollbanumharz relDlgen 81. 
- -Lelmselfen 431. 
- -Leinlilfaktis 55. 
- llisungen abgestumpfte, Verband-

zwecke 552. 
- lilsungen-Hautumhilllung 578. 
- llisungsmittel 86. 
- sIIlungsmittel, Alkylenoxyde 140. 
- lilsungsmittel, lIlesltyloxyd 140. 
- lilsUDgen, NaphthaUn, HarzIIle 133. 
- lilsung, VerbAnde befeBtigen 652. 
- Luftbehandlung 78. 
- masse, Lelchen elnbalsamleren 584. 
- mlzchUDgen, KIebkraft erhilhen 91. 
- -NaphthenBAureiilsung 27. 
- 1I1-Brauerpech 87. 
- illdesttllation, Apparate 78. 
- IIlemulBlonen 386. 
- 111fakt1s 55. 
- IIlfIrnl8 122. 
- IIlgewiDDungJ Erdill, Harz 231. 
- ill-Kautschwaegenerlerung 42. 
- III, NaphthaJlD-HarzlllBnngen 18S. 
- Ill, Begenerlt 88. 
- 1I1relDigung 78, 285. 
- 61e 'reIDigen, PhosphorsAure 281. 
- lll-Ricinuslil-BrauerpechIacke 122. 
- IIlrllckgewiDDUDg, Altpech 88. 
- III-SlegellackBsorten 89. 
- illBulfosAuren,geruchfrele Harzsellen78. 
- IIlBulfosAuren, wasserl6sllche Metall-

saIze 2SS. 
- III, Terpentinersatz 70. 
- Ill, Transformatorenlll 294. 
- -ParafflDgemenge. Konservlerung ana-

tomlBclloer PrAparate 585. 
- produkt).lIlIlchsAure, Formaldeh;vd102. 
- pulverll (kllrnlg) 276. 
- relDlgen 82. 
- Beaenphalt, Selfenschaumkraft 42S. 

Harz - Holz. 

H a r z, Resinatfarben 86. 
- rilckstAnde, Terpentinlilersatz 78. 
- sAuren, CelluloldgebiBplatten 640. 
- sAureester, s. a. Lackester. 
- sAureester 96. 
- sAureester, Kautschukpftaster 648. 
- aAuren, Farbebindemlttel 147. 
- sAure, Halogender!vate, 8aJbenersatz 

504. 
- sAuren, wasserllisUch, KolophoDium 76. 
- schmierseifen 434. 
- sei1e-Alaun, Farblackbildung 164. 
- -Seifenemulslon 388. 
- seifen entfArben 411. 
7'"' &eife gefilllt 424. 
- seife, kohleDBAurehaitig, Apparat 423. 
- selle, KoDiferennadeln 424. 
- selfe-Naphthol-Beslnatfarben 86. 
- -Seife-StArkeemulsion 388. 
- sikkative 114. 
- Sprltlackausblelchung 137. 
- synthetische s. a. Kunstharze. 
- -Teerlilgemenge wasserlilslich 387. 
- verarbeitUDg 68. 
- verdicken 93. 
- verdickung 111. 
- verftilssigen 276. 
- -Wachsgemenge reiDigen 280 • 
- -WachsschmeIze, BeUefmaierei 184. 
- Wollfett, Erdlll, Schmierbriketts 297. 
- Wurzelstocke.xtraktion 76. 
- zink 114. 
- zusatz, Grundseife 419. 
Hasenfelle, Kautschukersatz 48. 
Ha usabwisser aularbeiten 311. 
- abwisser, TonreiDigung 638. 
- anstrich 207. 
- fassaden-Anstrichmassen 207. 
- haltse1fen, Mowrahill 402. 
- haltUDgsseifen, Krieg 404. 
- hellmlttel 642. 
- milllverwertUDg, s. a. Milll. 
- tierhautstsub, lanolinartiges Fett 326. 
Hautbleichcreme 61{1. 
- blelchcreme Chioro 618. 
- creme, fettfrei, NorgID 613. 
- creme, glycerlDfrele 161. 
- cremeprAparate. lett1rei 518. 
- creme, Propisinzusatz 610. 
- cremesorten, fettfreie 618. 
- creme Venus carDia 618. 
- creme Zuckooh 613. 
- enthaarung 628. 
- firDis, Geianthersatz 613. 
- klUte, Dermothermaprlparat 642. 
- krankheiten, Lorbearlll&eife 804. 
- KunstkautschukbereltUDg 49. 
- pfiegemittel Melantina 612. 
- poUerprl,P8l'at, kleselsAurehaltlg 631. 
- pomade. engUsche 511. 
- reiDigung, Sprlt, Selfe 468 . 
...:.. rlltungen beseltlgen 613. 
HlutedesiDfektion, Vakuum 674. 
- konservieren 686. 
HederichbekAmpfung, KaiDit 653. 
Hele. AbwisserbehaudlUDg 626. 
- AbwAsserschIammbehandlUDg 632. 
- FettgewiDDUDg 309, 813. 
- FettsAurereinigung 366. 
- Fettverselfung 469. 
- -HartpetroleumgewiDDung 899. 
- KautschukschwAmme 29. 
- sammelnde BrotkAfer 862. 
- selbstverdaute, Fettextraktion 313. 
- waschwasseraularbeitung 636. 
- zuOOt, FettgewinnUDg 813. 
- zusatz, VerseifungsbeschleuDigung 409. 
Heftpfiaster, Benzindampfbebandlung 

548. 
- deutschea 648. 
- IsoUerband 147. 
- kautschukfrel 548. 
- Btrelchmasse 184. 
Hekoderma 518. 
Hektographentinte 192. 
Helfenberger Russensalbe 666. 
Heliotropin 488. 
Hellotropparfilm, alkoholarm 494. 
- parfllm, JasmlDlDfuslon 490. 
Heldekraut, Farbstoffextraktton 157. 
HelllletrAnke, Pflanzenextrakte 566. 
- mittel, chIorabspaltende Geiatine 559. 
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He i I mittel, Geschmack beseitigen 656. 
- mittel, Pfianzen extrahieren 656. 
- pflanzenkrankheiten 664. 
HelDzelmADDchen, Waschmlttel 468. 
HelBdampfzyllDderlile 291. 
- dampfzylinderllle, Graphitznsatz 287. 
- dampfschlluche 29. 
- laulende lIlaschlnen, Farbanstrlche 

298. 
- luft-HAndedesinfektion 677. 
- waizeDfette 297. 
Hei z kerze, Touristen (lIlIlitAr) 362. 
- material, Abwlsserschlamm 310. 
- patrone 342. 
- teerlllersatz, Naphthalln 246. 
Hemiterpene, kiinstlicher Kautschuk 14. 
..Henkels Blelchsods" 449. 
Henna-Has.rfArbemittel 524. 
Heptan-RosenlllgewiDDUDg 486. 
Heptylalkohie, DesIDfektlonsmlttel 681. 
Herbstlaubfarbstoff 158 N 
!e:=:~~=~~ 680. ~ 
Hex a 11 n s. a. Hydrophenole. :I 
- -BulfonprAparate 4114. 
- Textilseifen 480. c:r 
Hexamethylentetramln, BorsAure- fD 

prlparat 676. N 
- BreDDstoff 468. (D' 
- Desinfektionsmlttel 570. ;-
- gewlDDUDg 670. :I 
- Kautschukregenerlerung 38. 
- Kunstharzblldung 911. 
- LuftschJ.auchfilllmassen Ii 7. 
- Mottenvertllgung 867. . 
- VulkanisationsbeschleuDiger 25. :I 
- zusatz, Kunstharz 99. n 
He.xanaphtbensaure Saize, Kautschuk- =-

ersatz- 50. .... 
Hexoran-Waschmittel 466. 
Hlblscusarten, gelbe Farbstoffe 158_ 
Hltzeanzelgende Farben 37. 
HIx, Waschpulvar 458. 
HochdruckfettspaitungsanIage 843. 
Hochofenschlacke, Waschmlttel 461. 
- schlackenmehi,WaschmIttelzusatz U8. 
- werksabwlsser 637. 
Hofers Fischtelch-AbwasserrelDlgungsver-

fabren 626. 
Hillers Hederlchpulver 663. 
Holzanstrlch, desinfizlerender 576. 
- anstrlcb, entfernen 171. 
- anstrlch, Tere<ilgemlsche 286. 
- asche, Wasch-(Scheuer)mlttel 449. 
- belzen 188. 
- belz1acke, graue 166. 

= -

- destillate, teerfreie, Harzersatz 104. 
- destillationsgase, Kautschukkoagula- ., 

tlon 13. 5-
- dest1llationsllle 272. 
- essig, Kautschukkoagulation 16. 
- essigreiDigung 503. 
- essigtabletten 503. 
- harzgewinnung 76. 
- ImprAgnierung hochbitumlnllser Tear-

IIle 270. 
- imprlgDierung, Kresol, Kllnstharz lOS. 
- kAfer, Schwefelkohlenstoff 664. 
- kautschukkitt 37. 
- kohlebehandlUDg, EntfArbungskohle 

692. 
- koble, hochaktlve 692. 
- koble. SangfAhigkelt erh6hen 694. 
- kohle, wasserstoffreiche 592. 
- konservlenmg, NaphthensAnren 237. 
- konservlerung, QuecksllbersaIzlII-

BUDgeD 668. 
- llIsen, Wasserstoff 248. 
- Kallelnwandlmltierung 162. 
- mehl-Bltumen-BtraBenbelag 266. 
- nahtlose CelluloldoberftAche 139. 
- naturfarblges, KUDStharzpolitur 103. 
- iii blelchen 366. 
- Ill. chlneslsches, Lelnlllersatz 121. 
- IIlfaktis 66. 
- Ill, Fimls 131. 
- III, FirDisersatz 126. 
- Ill, FuBbodenlacke 131. 
- Ill, GelatiDierung verhlndem 120. 
- III-Harz-Kautschuk, Kautschukersatz 

64. 
- III-Kautschuk, Kitt 36. 

49· 
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Hoi Z ol-Kautschukregenerierung 42. 
- ol-Kolophoniumlacke 131. 
- ollaeke, ranziges Terpentinol 121. 
- ill, Leinillersatz 105. 
- ill-Phenollacke 121. 
- ill-Phosphor, Imprigniermassen 121. 
- ill-Trockengeschwindigkelt 108. 
- ill, (Leino!), Trocknungsunterschlede 

120. 
- pooh, Ebonitersatz 60. 
- schliff-8t1rkeradiermittel 198. 
- stoff-Tonreinigungsmittel 452. 
- teer-Alaungerbpriparat 272. 
- teer-Bodenbe\agmassen 267. 
- teer, Chlormethylalkoholprodukt 669. 
- teer, ErdOlbehilter, Innenanstrich 226. 
- teer, Fettsluregewinnung 272. 
- teer, Formaldehyd-Dezinfektions-

mittel 569. 
- teergase, Kautschukkoagulation 13. 
- teer, kolophonium&bnIiches Priparat 

272. 
- teerkunstharz 104. 
- teer, norwegischer 272. 
- teerill-Emulsion 887. 
- teerille, gehirtet 272. 
- teerol, Pfefferminzersatz 489. 
- teerpeeh 264. 
- teerprllparat, KieselOuBsiure, Wasser· 

u reinigung 604. 
:; - teer, Schellackersatz 104. 

- teer, Schmier-(KtlhI)mittel 398. 
.... - teerschmiermittel 288_ 
;: - teer, spritlOslieher, Asphaltersatz 264. 

- teer, wasserliiPliches Pr&parat 387. 
I:: - wolle, Verbandwatteersatz 651. 
t - wurmvertiigung 664. 
'a Honigtau 331. 
I:: Hopfenverbandwatte, kieselsAurehaltig 
e 661. 
• Hornenatz, geschwefelte Hydrine 60. 

- nahrung, Haarwuchsbeforderung 627. 
Hospitalseife, flilssige U6. 
Huffette 297. 
- fett, blauzchwarzes 297. 
- kitt 67. 

u - kitt, Guttapercha, Ammoniakgummi 
•• 36. 
'a HUhnerangendoktor Alldahin 518. 

- angenringe 618. a - eigelb-Lebertranpriparat 325. 
- - eiweill8eife 473_ 

Humagsolan 627. :s Humin, Abwasserreinigung 631. 
- haltige Wisser, Wasserenteisnung 609. e - Zuekerfabrikabwisser reinigen 636. 
Hummelwachs 831. _'5 Humuskohleextrakt, Waschmittelzu· 

satz U6. 
• - sAuren, BrauereiabwlI!8M relnigen 636. 

- siuren, Dampfkesselkoll08lon 698. I:: 

i 
J 

- sAure-Wisser relnlgen 603. 
- ·Sebwefelseife 477. 
- stoffe, Abwasserklirung 1131. 
- stoffe, Abwasserrelntgung 1136. 
- stoffe niederschIagen, Tonerde8uifat 

697. 
I:: Hundeverunrelnlgungsschutz,Xylenol1l76. 
.! Hundskamllle, Insektenpniverenatz 660. i Butlacke 1811. 
toil HyazinthblUtenparfUm .. Fata Morgana" 

493 • 
. ! Hyazlnthen61 486, 488_ e - seife 413, 414. 

Hydrazln 213. 
Hydrlerungeverfahren, Fetthlrtung 874. 
Hydrocell ulose, Entfirbungskohle 1192. 
- Kautschuk-Vulkanlsatlon 26. 
Hydrochinon, Leinolkonservierung 106. 
Hydro1398. 
HydrodaphthaIlne, Kunstharz 97. 
HydronaphthaIine, Schmlermlttel 281. 
- naphthol, Desinfektionsmlttel 668. 
- phenole, Olersatz 891. 
- schweflige Siure, Bakelitkondensation 

100. 
- sulflt, Glycerin blelchen 356. 
- sulfit-Kautschukkoagulatlon 14. 
- suJfltliiBungen-Fett, Olentflrbung 370. 
Hydroxylamin, Pflanzengift 562. 
Hygienol 564. 
Hyperol-Mundtabletten 534. 

HolzOl - Kaliendlauge. 

H ypochlori tbleiehpulver tropenbestln· 
dig 669. 

- lange, s. a. Blelchlange. 
- lauge aufbewahren 659. 
- losung, Desinfektionszwecke 619. 
- priparate, Wundbehandlung 645. 
- Seifenbleiehung 418. 
- Tablettenform 659. 
Hyporit, Chlorantiseptikum 659. 

I 
IchthYolarten, Siureasphalt, Erdill· 

reinigung 232. 
- ersatz, Thigenol 267. 
- gewinnung 233. 
- Kautschukersatz 49. 
- Ole 267. 
Ikaphthl80I, PferdeIausbekimpfung 1166. 
Immortellen rotfirben 683. 
Imprigniermassen, Ole, Phenol 121. 
- mittel, Almteer 211. 
- mittel, asphaltartlge Kilrper 264. 
- mittel, chemikalienbestlndlg 2011. 
- mittel, Phosphorgehalt 121. 
- mittel, Teeroigemische 285. 
- ole 281. 
Imprlgnlerung, W ollfettstearin 8211. 
Indenderlvate, Lackfabnkatlon 127. 
- ·Flrnisersatz 121. 
- ·FormaldehydIacke 127. 
- ·NitrocelluloseIacke 189. 
,Indigo 187. 
- cannin 187. 
- cannin, ZinkliiBung, Bohrmittel S1I8. 
- feinverteilte Form 161. 
- kolloidal, Tintenerzengung 187. 
- korperfarben kalkechte 160. 
Indullntlnte entfernbare 1112. 
Infusorlenerde 438. 
- erdewachs 256. 
Inhaliermasse, Pflanzentelle zusetzen 1148. 
Inse ktenpulverextrakt fixieren 650. 
- pulver, Liusevertiigungsmittel 666. 
- pulver, Sabadillsamenzusatz 650. 
- Strychninelnwirkung 6'0. 
- vertilgen, Boden 668. 
- vertiigende Pflanzen 650. 
- vertiigung, Chlorbenzole 667. 
- vertllgungsmittel, Ritterspornsamen· 

extrakt 650. 
- wachs 331. 
Instrumente chlrurglsche, steriliBleren, 

558, 580. 
- medlzinische, steriliaieren 1180. 
Irigaltabletten 503. 
Irlscreme 618. 
- 'Iackschlchten 180. 
- wurzelkultur 487. 
lrislerende Zaponlackschichten 189. 
IBkapulver, Ungezlefervertiigung 666. 
IBliLndisch Moos 208. 
IsoamyliLther, Kautschukregeneriernng 

143. 
Isobutylalkohol-Schellackliisung 82. 
Isohimateln, CampecheholzfarbBtcff 1116. 
180last 68 . 
180latlonsol (elektrisch) verdicken 2114. 
Isollerbl1nder 147. 
- lack 188. 
- lacke, Cellon 141. 
- lacke feuerfest 143. 
- massenind. CandeJIlIlawachs 882. 
__ massen, Ole, Phenol 121. 
- massen, RlcinusolsiLure 52. 
- materIal, Erdiilharz-Kautschuk 273. 
- material, Rieinusol, Phenole 66. 
- mittel s. a. Elektrlsch. 
- mittel, asphaltartlge Korper 264. 
-- mlttelharz, Montanwachs 261. 
Isoolsiure, Fabrikatlon 351. 
Is 0 pre n behandlunll, koJIoldale MetsJIe 8. 
- -Erythren-Aufarbeltung 7. 
- gewinnunll, Fuselol 6. 
- kautschuk, N ebenprodukte entfernen 9. 
- -Kunstharz 97. 
_ Milchsaftkoagulation 15. 
__ -Polymerlsation, Schwefel 7. 
_ polymerisleren, AlkalimetaJIe 8. 
_ TerpentiniilzerlellUng 6. 
- .Zlnk-(Natrium)Athylbehandlung 8. 

Isoprop yl al ko hoi, Bohrolzusatz 
398. 

- HlndedesiltfektioR 577. 
- Kosmetik 494. 
IS80linkunstharz 98. 
Izal 562. 

lagdIederfett 250. 
lapanlack 84. 
- lack l'hitsi 84. 

I 

- talg, Seifenindustrie 402. 
- tran '02. 
- tran, Leinolfirnis 1111. 
- wachs 332. 
lapanol·Damen·Dragess 5U. 
I as ml n bliltenol, kUnstlieb 490. 
- infuslonen kUnsthche 490. 
- parfUms 492. 
lauebe, Kalkfarbenzusatz 207. 
I a vaerdiilfirnis 125. 
- ·Kopal 79. 
- olivenol. Kautschukersatz 66. 
- -ScheJIack 81. 
lavellsche Lange anfbewahren 559. 
lavol-Haarwaeser 519. 
lei u to ngextraktlon, Acetcn 16. 
- Gelatineschicht 16. 
lodalkali, Sauerstoffbider 502. 
- aikohol, Desinfektlonsmittel 661. 
- ·Chlor·SauerstoffBterilisatlonsmittel 

1159. 
- eisealebertran 825. 
- kalium 627. 
- kaliumsalbe 6011. 
- kalium·SelfenliiBung 475. 
- schwefel, Vuikanisationsbeschleu· 

nlgung 25. 
- seife 476. 
- sympathetlsche Tinte 191. 
- tinkturersatz 646. 
- tlnktur frisch bereiten 659. 
- verbindungen, Sauerstoffblder 602. 
lohannlsbeerkemill 308. 
lohnstons Graphitiil 287. 
Jt-Dichtungsplattenersatz 290. 
- ·Platten 28. 
luchtenol, Mottenmittel 667. 
lugentin, Haarmilch 525. 
luts 162. 
luvelith 98, 100. 

K 
Kabel, Chlornaphthalin·Kautschuk 23. 
- i80Jierung, LeinOl 87. 
- kupferdrihte, Schwarzwerden ver· 

hUten 87. 
- liberzng, hltzeempflndllche Farbe 87. 
- wachs, Stearinpeeb 256, 276. 
Kadaver elnbalsamieren 584. 
- fett blelchen 366. 
- fettgewinnung 312. 
Kaffee·Ersatz, Orangenkerne 308. 
Kal nl tdUngung, SchidIingsvertlllllJlll 

661. 
- Hederiebbekimpfung 653. 
- ·Permanganat-Deslnfektlon 660. 
Kakaobutterersatz 665. 
Kakerlakenvertllgung, Fliegenpilzprlpa' 

rat 668. 
Kakody18iLure·Kunstharze 215. 
Kalamax Wismut-HaarfiLrbemittel 11115. 
Kallammonlakeelfe 406. 
- IIlaswasseranstriche 208. 
- kernselfe 417. 
- salze, Ackerschnecke-(Drabtwurm)be· 

kimpfung 661. 
- seifen, AlkoholliisJichkelt 432. 
- seife feste 418, 434, 472. 
- seife, Kavonseife 420. 
- seife medizinische 470. 
- selfe neutrale 435. 
- seife transparente "4. 
- teerselfen feste 479. 
- wasserglasfarben befestlgen 202. 
K a lie n d I aug e , AbwisserrelnigUng 

634. 
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K a lie n d I aug e. Erzaufbereitungsab-
wiisser behandeln 637. 

- kalk, FJiegenbrutvemichtung 668. 
- Seifenersatz 453. 
- Staubbindemittel 589. 
- Waschmittel 446. 
Kalifomische, s. a. Schwefelkalkbriihe. 
Kal i u m acetat, Schmierseifenaussalzung 

432, 434. 
- carbonat, s. a. Pottasche. 
- carbonatgew., Wollwaschwiisser 326. 
- fluoride, Ungeziefervertilgung 664. 
- jodid, s. a. Jodkalium. 
- permangat, Brandwundenbehandlung 

547. 
- plumbit 236. 
- suIfld, Badewasserzusatz 509. 
- suIfocarbonat, Reblausvertilgung 659. 
Kal k abgelOschter, Desinfektionsmittel 

631. 
- Ackerschnecke, Bekimpfung 661. 
- anstrlch, Bindekraft erhohen 207. 
- anstrich, chloriertes 01 205. 
- aDstrichfarbe waschbar 207. 
- anstrlch, Pigmentteerfarbstoffe 153. 
- arsenigsaurer 215. 
- -Baryt-(Soda), Wasserreinigungsver-

fabren 602. 
- -Erdiilentsehwefelung 239. 
- farbenanstrich 207. 
- farbe, Jauche, Salpetersiure 207. 
- farbenzusitze 207. 
- gefirbt, Mauerfarben 207. 
- -Harzverdickung 93. 
- -Leimfarbeuaustrich, Fleckeutfernung 

207. 
- milchfiillung, Abwasser 627. 
- milch, }<'ettreinigung 367. 
- milch, Wasserreinigungsmittel 611. 
- milch, Wasserstenlisierung 617. 
- Papierfabriksabwiisser-Kliirung 635. 
- schwefelbriihe 644. 
- seifebildung,'Waschbiider 410. 
- seifengew., Fiikalschlamm 310. 
- seifen-GJyceringewlnnung 353. 
- seife, starre Schmiermittel 295. 
- seifenumsetzung, Ammoniumcarbonat 

408 •. 
- -Soda-Wasserreinigungsverfahren 603. 
- 8Orte, Wasserenthllrtung 602. 
- stickstoff, Hederichvertilgung 653. 
- -Teeranstrich 211. 
- -Tonerdefarben 149. 
Kalmuswurzel, OIgewinnung 340. 
Kalodermaersatz 513. 
Kalodont, Zahnpasta 533. 
Killtemaschinen, Schmiermittel 293. 
Kaltsiegellack 90. 
Kalypsol 296. 
Kambaraerde, Olbleichung 590. 
Kameruner 01 105. 
Kamille-Haarpflegemittel 519. 
Kamillenshampooing 519. 
Kammgarnbehandlung, Oleanseifen 460. 
Kanadabalsam 170. 
- balsamersatz, Gelatine 69. 
Kanalabwllsser, s. Abwasser. 
- fett, Aufarbeitung 310. 
- schlamm entwlissern 632. 
- stoffe, Seeschlickzusatz 631. 
Kanalisationsschlamm, s. a. A bwiisser

schlamm. 
Kanarlensamen vergiftet, Rattenvertil-

gung 663. 
Kaninchenfelle, Kautschukersatz 48. 
Kanonengrau, Farbbeize 165. 
Kanilllen medlzinische, sterilisieren 580. 
Kaolin, Abwilsserreiniguug 628. 
- Farbenadsorbierung 149. 
- Hllndewaschmittel 579. 
- Kautschukmischung 22. 
- kilnstliche .Ziihne 540. 
KaoriharzOJ, Verwendung 129. 
Kapokfasern, St'hwimmseife 429. 
Kapusseife 414. 
Karbolinellm-Wildverbillmittel 660. 
Karbonatverseifung, Fall.eifell 407. 
KaritebutterverwendulIg 304. 
Karlsbader Zahnpasten 533. 
Karna nbawachs 335. 
- bleichen 334. 

Karottensaft, HaltbaflDachung 542. I K aut s c h u k harz, Fimis 131. 
Ka}'toffelfJocken, Weizenersatz, Giftge- - harze IOsen, RicinusOl 16. 

treide 662. - hiiutchen 28. 
- Fusariumkrankheit 656. 
- Kesselsteingegenmittel 600. 
- krebsbekiimpfung 656. 
- mehl, s. a. Mehl. 
- mehl, s. a. StArke, Kunstmassen. 
- mehlersatz, Seiieu 433. 
- mehl-Schmierseifenfiillung 433. 
- -Pilzimpfung, Fettgewinnung 313. 
- sehalen, Fettgewinnung 309. 
- starke, Fabriksabwiisser 636. 
KA -Selfe 439. 
Kiisereimolken, Seifenzusatz 425. 
Kastanie n, s. a. RoBkastanien. 
- mehl, Seifenersatz 440. 
- seife 445. 
Kastanolseife 300. 
Katalase, Rasiermittelzusatz 560. 
Katalsauerstoffbad 502. 
Katalysatoren, Fettchlorierung 383. 
Katalysatorfett 379. 
- Niekelborat-Reduktionsprodukt 382. 
Katalysatoren, Sauerstoffblider 601, 502. 
Katalysatorwiederbelebung 380. 
Katalytische Erdiilentschwefelung 239. 
Kataplasma 552. 
- Desinfektionsmittel 552. 
Katazid, WassersteriJisierung 618. 
Katechu, Kesselsteingegenmittel 600. 
Kauprenehlorid, Kautschukersatzstoffe59. 
Ka uri kopal, s. a. Kopal. 
- kopal, Gewinnung, Verwendung 79. 
- lack, terpinolhaltig 138. 
- reinigen, Sandstrahlgeblilse 79. 
Ka utsch u kabflllle, Gewebefasern ent-

fernen 40. 
- abfall-LeinOlprollukt 45. 
- abfall, PreBblOcke 39. 
- Anilinextraktion 15. 
- artige Faktis-Anilinmassen 53. 
- artige Masse, HilhnereiweiB 23. 
- artige Sllbstanz, Ximena-Arten 304. 
- asphalt, StraBen-Bauzwecke 263. 
- aufbereitung, Arbeitsweise 12. 
- billie 28. 
- ball, Dichtungsfirnis 36. 
- bllnme, Borkenentfernllng 11. 
- behiilter elasti seh 28. 
- bemalen 32. 
- bindemittel. Celluloid. Schellack 35. 
- bliitter dilnne 28. 
- -Cellulosestoff schwei13dlll'chUissig 29. 
- dichtungen, Anbreunen verhiiten 37. 
- dichtung, (Hartgummi), Fiterrahmen 

58. 
- dichtungsringeersatz, Viscose 47. 
- eiwei13, Eillflll13, Vulkanisation 24. 
- entfiirbung, Formaldehydhydrosulflt 

14. 
- entschwefeln, Trikresylphosphat 44. 
- entvulkanisieren 40. 
- ersatz, Fisl'hextrakt 49. 
- ersatz, gehiirtetes Harz 93. 
- ersatz, geschwefelte Hydrine 50. 
- ersatz, Heftpflaster 548. 
- ersatz, Naphthensiiuren, Kautschuk45. 
- ersatz, Rieinusol, Phenole 56. 
- ersatzstoffe, Leinol 55. 
- ersatz, TeerOl, Kopal, Speckstein 50. 
- ersatz, TerpentinOJ, Kautschuk 45, 54. 
- ersatz, Tort 46. 
- fabrikatioll, Benzindampfe beseitigen 

27. 
- faden 28. 
- farben, Teerfarbstoffe 31. 
- fiirbung, Enzym 17. 
- ferment 50. 
- fermente abscheiden, Mi1<'hsnft 13. 
- fliesen 28. 
- fraktioniert IOsen 15. 
- fiillung, Silurium 22. 
- gemische nicht vulkanisiert, Lichtein-

fluB 34. 
- gew., Gartenwolfsmilch 1. 
- gew., Latt.ich 1. 
- gew., Musteranlage 1. 

gew., Rutenlattieh 1. 
Handschuhe aufbewahren 34. 

- harze. s. a. Jelutong. 

- -Hautchen, farbig 28. 
- -Haut, Klebrigkeit beseitigen 27. 
- heftpflaster 548. 
- hitzebestiindig 22. 
- industrie, Losungsmittel, Dracorubin-

probe 247. 
- isolierungskontroJ\e 37. 
- kaltvuIkanisierung, MineralOlzusatz 

26. 
- -Kerzenzusatz 361. 
- klebkraft erbOhen 27. 
- Klebrigwerden verhilten 12. 
- koagulation, LuftabschluB 13. 
- koagulierung, Kohlensliure 14. 
- koaguIierung, Vorrichtung 13. 0 
- kilnstlicher, 8. a.Butadien, l80pren usw. (;. 
- lackJiisung 27. 
- latex-Koagulierung 12. 
- 'Lederkunstmasse 46. 
- leime 36. 
- Leimigwerden verhilten 12. 
- losung 27, 167. 
- Jiisungsmittel 86. 
- IOsungsmittel, Alkylenoxyde 140. 
- losungsmittel, Giftigkeit 27. 
- menschliche Muskeln ersetzen 28. 
- -MetaJ\fiJzmasse 37. 
- metallkitt 37. 
- -Metal! verbinden 37. 
- -Milcbsaftausbeute steigern n. 
- milchsaft elektrisch koaguIieren 13. 
- milcbsaft, Gegenstiinde formen 28. 
- milcbsaft, Gerinnung, Aluminium- ::s n· Holzdestilla- :r 

laktat 14. 
- milcilsaftkoagulation, 

tionsgase 13. ... 
- milchsaft koaguJieren, PolysuIfid 14. D) 

1
- milchsaft koaguIieren, Salze 14. C 
- milcilsaft, Riiucherverfahren 13. -
- mischungen-ChlorleinOl 23. 
- mischung, GJaswolle 28. 
- Naphthalinzusatz 23. 
- -NaphtheusiiureJOsungen 27. 
- -01, Isoliermaterial 46. 
- OIverwertung 38. 
- Paraflecken, Entstehung 33. 
- pflaster, Benzindampfbehandlung 548. 
- platten, StraBenpflasterung 28. 
- platten, verschiedenfarbig 31. 
- Pre13vergoldung 31. 
- produkt, Grasgummi aufarbeiten 13. 
- QueUfilhigkeit 27. 
- regenerat, geruchlos 33. 
- regenerat, Phenolzusatz 44. 

III 
Q 
::s 
c. 
tD .. 
::s 

- regeneration, Alkalilauge 40. D) 

- regeneration clektrolytisch 40. a 
- regeneratware, AcetylceUuIoseliberzlIg 

32. 
- regenerieren, Chlorwasserstoff 41. 
- regenerierung, allgemein 38. 
- regenerierung, Atherarten 43. 
- regenerierung, Ole, Sulfite 42. 
- regenerierung, Petroleumarten 42. 
- regeuerierung, Phenol 44. 
- regenerierung, Schwefelentfernunl!, 

Vakuum 39. 
- regenerierung, Schwefel-(Salz)saure 41. 
- regenerierung, SeifenlOsung 40. 
- regenerierung (-reinigung), Terpentiniil 

43. 
- reifenabfiille, Vollreifenerzeugung 39. 
- reifenersatz 28. 
- reifen, Festrosten verbiiten 37. 
- reinigung, Dialyse 39. 
- reinigung, Xyloldiffusion 39. 
- riemen 28. 
- roh, Extraktion 16. 
--' Rohware, Klebrigwerden verhilten 12. 
- Rostfehler 12. 
- samenOl 304. 
- schaumig 29. 
- schimmelpiJz 33. 
- schlaul'hersatz, l'apiergarnst'hlanche 

47. 
- schlaul'hersatz, S"hlachtvieharterien 

SO. 
- schlallche,"utz, Sonjatinsehlauche 30. 
- schlalll'h-Metallblattumwirklung 30. 
- schUiul'he anfzll'hell 33. 

;:: 
D) 
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KautschukschUiuche nachdunkeln 31. 
- scblliuche reparieren, Kaltvulkani-

sation 26. 
- Schmiermittel 33, 286. 
- schuhfabrikation, Geschichte 28. 
- schublack 32. 
- schuhsoblen 28. 
- schwamm, Wundentamponierung 28. 
- spielb;Ule, Stickstoffiillung 28. 
- spielw&ren 28. 
- stempeifarben 182. 
- stoffe 28. 
- stopfen, festgewachsene lockern 33. 
- stopseifiillung 57. 
- Strallenpflasterung 3. 
- synthese 5. 
- synthetischen, 'Yerbessern 9. 
- synthetisch, vulkanisieren 25. 
- transportriemen kitten 28. 
- iiberziige, Eisen, Stabl 37. 
- unWslich machen 27. 
- verbessern, Natrium 9. 
- Vulkanisationsbeschleuniger 24. 
- vulkanisation, Bleioxydwirkung 22. 
- vulkanisation,Cblornaphthalin, Schwe-

fel 23. 
- vulkanisation, fliissige Medien 20. 
- vulkanisation, Schwefeldioxyd, Schwe-

felwasserstoff 26. 
GI - vulkanisation, Theorie 19. :a - vulkanisation, ultraviolette Strablen 

26. 
'S - vulkanisation, Vorbehandlung 21. 
ell - walzenfabrikation 28. 

- waren, Appretur 3l. 
e - waren getaucht, Losungsmittelent
t fernung 27. 

"0 - waren, giatte Oberfliche 20. 
e - waren lagern 34. 
o - waren, lichtundurcblissiger Gelatine-
rI) iiberzug 34. 

- waren, Rollhaarnetzeinlage 2S. 
- waren rote, Verfilrbung verhiiten 33. 
- waren schmieren, Talknmersatz 38. 
- waren, transparent nahtlos 2S. 
- Zahntechnik 540. 
- zeichenstift 195. 

:; - zersetzung, Bakterien 12. 
- zusatz, Butadien, Polymerisation 7. 
Kavonseife 434. i - seife, Kaliseife 420. 
Kehrpulver, Staubbindemittel 689. 

.... - pulver, s. a. Staubbindemittel. 
.c: Kelp, Entfiirbungskoble 592. 
y Kentansan 557. ·c Keratin-Anstrichmittel 145. 

- seife 474. 
.c: Kernfette 402. 
• ; - 01, niedere Fettsliuren gewinnen 342. 

- schwimmseife 429. 
e: - seifen 416. 
GI - seifenabfAlle, Wiederverwertung 416. 
~ - seifen feblerhafte, umsieden 417. 
'N - seifen gelbe 419. 
qI - seifengew, FettsAuren 431. 
~ - seife, Leimseifenart 43l. 

- seifen marmorierte 416. 5 - seif\l1, Nachdunkeln verhiiten 417. 
_ - seife weill 419. 
.c: Kerosin, Automobiltreibmittel 248. r:3 - -Naphtha-Seifeugewinnuug 467. 

- Naphthensiuregehalt 237. 
GI - -U ngeziefervertilgung 649. 
Q - zusatz, Treibmittel 248. 

Kerze narten 361. 
- dochte imprAgnieren 364. 
- fabrikation 360. 
- fabrikationsabfall, Pechersat~, Rege-

nerit 88. 
- farbig brennend 362. 
- farbiger Kern 363. 
- farbig verziert 363. 
- fArbung, Anthracenfarblacke 373. 
- fettsAure-Kalkseifen, Schwefeldioxyd-

behandluug 370. 
- gie/len, Porzellanformen 362. 
- industrie, Rhuspflanzentalg 304. 
- kugelig abgerundetes Ende 362. 
- -Leuchtvermogen erhohen 362. 
- material, -Basen-Acidylderivate 314. 
- material, Fettsiiureammonverbindun-

gen 361. 

K e r zen material lichtbestAndlges 346. 
- materialreinigung, Tonerdesulfat 368. 
- material, Tran-Trimethylaminprodukt 

384. 
- mehrdochtige 362. 
- nicM tropfend 362. 
- unterbrochenes Brennen 362. 
- woblriechende 362. 
Kesporit 601. 
Kesseianstrichmittel 601. 
- speisewAsser, Abscheidungsprodukte 

5119. 
- speisewasser, Dampfkesselkorrosionen 

598. 
- speisewasserentfettung 13S. 
- speisewasser enthArtet, Seifenfabrika-

tion 432. 

Klndermeble englische 541. 
- seife, weille Marseillerseife 422. 
K ire hen kerzen, Verzierung 363. 
- lampen, Brenniil 364. 
Kistensiguierfarbe rot, f1iissig 182. 
Kiton-Staubbindemittel 587. 
Kitt, gebranchte Floridaerde 106. 
Klirschlamm, Fettgew. 310. 
- Gasgewinnung 632. 
Klaueniilunrersuchung 32!. 
K I e b kautschuk 27. 
- massen,SchmierolreinigungsabfAlle232. 
- mittel, Celluloidlosung, Schellack 91. 
- mittel, Tori 46. 
- pflaster, Diirme 54S. 
- stoffe, s. a. Harzmischungen. 
- stoff harziger, Verbandzwecke 552. 

- speisewasser, Magnesiumcblorid ent· Kleber, feste Emulsionen 3S5. 
fernen 604. K1ebrige Kautschuksorten 16. 

- speisewasser, Maguesiumcbloridgehalt . Kleebliitenparfiim alkoholarm 494. 
602. 

- spelsewasser, Na-sulfitzusatz 605. 
- speisewasserreinigung, Koksfilter 597. 
- speisewassersalze, Einteilung 59S. 
- spaisewasser, Stickstoffiiberschichtnng 

59S. 
- steinbekilmpfung 599. 
- steinbildung verhiiten 600. 
- steinentfernung 600. 
- steinverhinderung, Milch-Graphitan-

strich 601. 
- stein, Zusammensetzung 599. 
Ketone, Kunstharz 102. 
Kettenschmiere 297. 
Keystom 296. 
K i e fer n holzanfscbliellungsharz, Tiir-

kischrotiilersatz 396. 
- holz, EntfArbungskohle 592. 
- nadelu-RAucherbriketts 575. 
- nadelOl 4S7. 
- nadelol, Terpentinolersatz 73. 
- stubbenverwertuilg 67. 
- teeriil, Transformatorenole 2S2. 
Klenholz-Stroh·Schmiermittel 286. 
- ol-HolziilprAparate 121. 
- 01, Kleiderlausvertilgung 665. 
- 01, Leinoifarben, Schimmeln verhiiten 

130. ' 

K1eiderliiusebekAmpfung 665. 
K1eidungsstiickdesinfektion 5S0. 
Kleintiere, Fettproduktion 312. 
Klumpenlack Sl. 
Klupanodonsiure 322. 
Knetradiergummi, Faktis 5l. 
Knochenentfettung restl08e 321. 
- extraktion, Losungsmitteldampfdruck 

320. 
- fett, Bariumsuperoxydbehandlnng321. 
- fette bleichen 321, 365. 
- fettextraktion, Seifenfabrik, N ebenbe-

trieb 320. 
- fettextraktion, Talg 339. 
- fettextraktion, Tricblorithylen 320. 
- fettraffination 321. 
- fett, Olextraktion 339. 
- fett, Tetracblorkoblenstoff extrahiert 

320. 
- fettverarbeitnng 319. 
- kohle, s. a. Koble. 
- kohleausglUhvorrichtung 595. 
- kohle desoxydieren 236. 
- kobleersatz 592. 
- koble regenerieren 595. 
- kohle reinigen 591. 
- koble reinigen, Schwefeldioxyd 591. 
- koble, Wirknngskraft erhiihen 594.. 

- 01, ozonisiert, Terpentiniilersatz 73. - masse, Seifenfiillung 431. 
- 01 ranziges, Holziillacke 121. 
- OIreinigung, Natriummetall 72. 
- iii, Terpentinol, Unterschied 71. 
- rull 165 . 
- teer, antlseptischer Anstrich 576. 
Kienteer, Kolophoniumersatz 75. 
Kies geteert lagern, Makadamisierung 267. 
Kieselfluoraluminium, Wasserreinigung 

604 . 
- fluornatrium,Schiidlingsveltilgung 646. 
- fluornatrium·Seifenfiillung 448. 
- flullsAure, HolzteerprAparat, Wasser-

reinigung 604. 
Kleselgur, beizen Metallsalze 599. 
- Casein, Far~stofftrAger 150. 
- FArberelabwAsserreinigung 634. 
- KautschukfWlstoff 22. 
- relnigen 591. 
- SchmierOireinigung 280. 
- SpiritusbrennprAparat 468 . 
- Tiefdruckfarben 175. 
- wachs 256. 
- zahnsteinlOsende Mittel 530. 
Kieselkreide, Hiindewaschmittel 579. 
KieselSi ureentfArbungsprAparat Myr-

tox ,366. 
- gel,tZahnzementzusatz 53S. 
- haltlge Hopfenverbandwatte 551. 
- hal tiger Zahnzement 53S. 
- KautschukfUllung 22. 
- kolloidale Wasserreinigung 60S. 
- kosmetische Prliparate 531. 
- Olrelnigung 236. 
- -Perboratprliparate 459. 
- ·Permutitallslallgewlisser 60S. 
- pulverfiirmige Ole 497. 
- salben 507. 
- ·Salbtngrundlage 507. 
- -Seifen 44S. 
- verbiinde 550. 
- Verbandstoffimprlignierung 550. 
- zeoli the 60S. 
Kieserlt, KesselsteinlOsung 601. 

- mehl·Bitumen·Strallenbelag 266. 
- mehl-Kautschukersatz 45. 
- OIfabrikatlon 321. 
- OIverwendnng 321. 
- 01, Vulkanisatlonsbescbleuniger 25. 
- verkohlnng, Apparate 591. 
Kniiterich vertiIgen, Kainit 653. 
K 0 b a 1 t, Fetthlirtung 380. 
- haltige Teeriarblacke 177. 
- oxyd, Leiniil-Luftoxydation 106. 
- resinate 115. 
- sikkative 114, 115. 
- sikkativ-Perillaoifirnis 115. 
-, trockner, Ollackaufhellung 116. 
Kochsalz, Gasteerreinigung 269. 
- losnnl!, UnkrautvertlIgnngsmittel 653. 
- Wasserentkalkung 604. 
- ZU88tZ, Olsaatpressung 338. 
Koderkonservierung 663. 
Koblarten, Krankheiten bekAmpfen 656. 
Kohle, s. a. die verschiedenen Arten. 
- s. a. Knochenkohle. 
- s. a. Tierkoble. 
- aktive, Aschcverwertung 591. 
- aktive, Eponit 592. 
- aktlve, Erdolreinigung 236. 
- aktive, veredeln 594. 
- beizen, Metallsalze 594. 
- chlorgesiittigte, Abwasserrelnigung 

629. 
- entfArbende, Sligemebl, Cblorzink 592. 
- Flikalschlamm 593. 
- -FettbArtung 3S0. 
- hydrierung 243, 244. 
- IOsen, Wasserstoff 243. 
- OzonlOsung 243. 
- poriise, Kesselspelsewasserzusatz 601. 
- pulver-Cocosnulliilrelnigung 367. 
- regenerieren, Vorrichtung 595. 
- Zahnrelnigung 581. 
- -Zinnoxalat, EntfArbungspriiparat 590. 
Kohlenbrikettlerung, Ozonpech 276. 
- grubenabwAsser 637. 
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Kohlengru be noxyd, Rattenvertil
gung, Schiffe 662. 

- oxyd, Wasaerstoff, Benzinersatz 244. 
- oxyd, Wasserstoff, erdolhaltlge Pro-

dukte 244. 
- ruB, Reblausvertllgungsmittel 669. 
- siLure, AlkoholextraktfiLllung 488. 
- saures Ammoniak, OlgemiLlde reinigen 

170. 
- siLurebiLder, ChiorophyUzusatz 500. 
- siLurebAder, Natriumphosphat-Kohien-

siLureverbindung 600. 
- siLurebiLder, Saponinzusatz 600. 
- siLurebadsalze, Paraffinhtllle 600. 
- siLure fiiissige, Fettextraktion 340. 
- siure, Kautschukkoagulation U. 
- siure, Kautschukmilchsaftkoagu-

lierung 14. 
. - siLure, Kesselspeisewasser 606. 
- siLure, Kesseisteinentferner 699. 
- siLure, Luftschiauchfilllung 86. 
- siure-Sauerstoffbider kombiulerte502. 
- schwelungsharze reinigen 104. 
- stoff 189. 
- stoffgewinnung, ~eer 269. 
- stoffkatalysatoren, Kohlenwasserstoff-

herstellung 244. 
Kohl en wasserstofie, s. a. Erdol. 

usw. 
- aromatlsche, Erdol 242. 
- briketts, Wasserglas-Natronseife 400. 
-- emulgieren, Pyridinzusatz 388. 
- entwiLssern 366. 
- -EssigsiLureester, Treibmittel 248. 
- Fettgewinnung 314. 
-.FettsILuregewinnung 314. 
- Filter 692. 
- flilssige, Naphthalin 244. 
- G;asolingewinnung 242. 
- gemische destillieren, oxydieren 276. 
- gew., AbfaUschwefelsiure 236. 
- halogenaluminium, Mineraloispaltung 

241. 
- hArten Ozon 276. 
- hArten, Vorrichtung 276. 
- Hochvakuumdestillation 230. 
- kracken, Vorrichtung 242. 
- . Lacklosungsmittel 129. 
- LeltfiLhigkelt erhOhen294_ 
- Motorentrelbmittel 246. 
- ozonide, FettslLuregewinnung 384. 
- ozonvorbehande1t, emulgieren 390. 
- reinigung, Schmierolgewinnung 281. 
- Schwefeldioxydbebandiung 238. 
- Schwefeldioxydextrakte, Lacke 126. 
- spaltung, Benzingewinnung 242. 
- Sprit-Motorentreibmlttel 249. 
- suifosiuren, wasserlOsliche Metallsalze 

233. 
- TextilwiLscherei 465. 
- Vakuumteer 268. 
- wasserlOsliche 387. 
- wasserlOsliche, Mineraloisulf08iuren 

663. 
- Wasaerverblndungsvermilgen steigern 

606. 
KokerelabwiLsser, Reinigung 637. 
KokereinebenproduktabwAsser verwenden 

637. 
KokosnuBpalmen, Olart, Seifenfabri
, ... katlon 402. 
- iSlfettfrele Kernselfe 417. 
- iSl, Kakaobutterersatz 666. 
- selfen 481. 
- selfen kaltgerllhrte 426. 
Ko kBfIlter, Kesselspelsewasserrelnigung 

697. 
- Knochenkohleersatz 698. 
- pulver, Entfirbungskraft erhOhen 694. 
KolanuB, fettspaltendes Enzym 348. 
Kolbenstangenfett 299. 
Kollag, Schmieriilstreckmittel 277. 
Kollektorglitteherstellung 294. 
Kollodl umbeilmittel 647. 
- salbe 610. 
- wolle niedrig nltrierte, Zapoulack 139. 
- wolleliSsung 139. 
Kollodor 463. 
Kolloldale EntfiLrbungspulver, Wl~ 

kungswelse 690. 
- FarbstofflOsungen 161. 
- Metalle, Salben 608. 

K 011 0 ida I e Metallo, Vertilgungspri
parate 646. 

- Priparate, (Metalle, Schwefel usw.) 
siehe bei dlesen. 

Kolloidaler Schwefel, SchAdilngsver-
tllgung 643. 

Kolloidal es Erdwachs 261. 
- Harz 606. 
Kollolde anorganische, Reinigung 463. 
- Seifenindustrie 401. 
Kollodiumverbinde 648. 
Kolloldgraphit, Schmiermittel 287. 
- milhle, Kautschukmischung 21. 
- toureinigung, FirbereiabwiLsser 634. 
- tonrelnigungsverfahren, Abwilsser 628. 
- tonreinigungsverfahren, Lederfabriks-

abwiisser 633. 
- ton, Seifen, Waschmittel 452. 
- zusitze, Zahnfilllmittel 539. 
Kolloil, fiiissiger Brennstoff 246. 
Kolrn, aktive Kohle gewinnen 693. 
Killnisches Wasser, siehe auch Eau de 

Cologne. 
Kolophonlurn 208. 
- artiges Holzteerprodukt 272. 
-, -Benzlnfirnis 125. 
- -Bleiverbindungen elektrolytisch 114. 
- -Borax, Bindernittel 76. 
- dampf, Weizensaatgutbehandlung 661. 
- durchsichtiges 76. 
- entfirben 46. 
- ersatz 76. 
- Esterlacke 131. 
- gehArtet, Lacke 131. 
- klebstoffe 76. 
- -Kresolkunstharz 1(\3. 
- -Lackblndemittel 131. 
- -Linoxyn-Linoleumzemente 109. 
- -Magnesiumsilikatkunstmasse 211. 
- -Phenolharze 136. 
- Regenerit 88. 
- reinigen, Erdiil 76. 
- seifen, festes Erdiil 400. 
- Sikkative 114. 
- Stirke, Verglelch 76. 
- -Teeriil, Schmiermittel 285. 
- -Terpentin-Benzollilsungen, Verband-

zwecke 662. 
- Terpentinersatz 70. 
- Terpentiniilgewinnung 76. 
- Wachsersatz 336. 
- Wachsseifen 335. 
- Wurzeistockextraktion 76. 
Koloqninten, Wanzenvertilgnngsmittel 

664. 
Kolynoszahncreme 633. 
Kornbellafrostcreme 614. 
- schnupfencreme 643. 
Kompositlonsfirnisse 174. 
- kerzen 360. 
Kornprimeepulver, StraBenasphalt 266. 
Kondakows Produkt. siehe auch DI-

methylerythren. 
- Produkt polymerisieren 7. 
Kondenswasser elektrolytisch eowlen 

279. 
- wasserenwlung Permanganat 279. 
Koniferennadeln-Harzseifen 424. 
Koniferennadelpriparatpulver 498. 
Konigskerze, Heidekraut, Feldmiusever-

tilgnng 663. 
Konservendosenheizkerze 362. 
- industrie, Abwisserreinigung 633. 
Konservierung, Schauobjekte 686. 
Kontaktfettspalter 347. 
- fettspalter, Farbstoffpasten (-kilpen) 

346. 
- -Pfeilringspalter, Vergleich 347. 
Kontinental, Emulslonsmethode 386. 
Konzentrierte Schwefelsiure 189. 
Kopalartige Hartharze 93. 
- Bernsteinersatz 94. 
- chioriert, Schellackersatz 96. 
- entrlndung, Phenolharze 136. 
- ersatz 104. 
- gewinnung, Verwendung 79. 
- harz verarbelten 133. 
- kolophonlum 133. 
- lack, Paplerdruckfarben 174. 
- lack terpineolhaltlger 188. 
- -Leinollosungsn, Naphtllalinzusatz134. 

K 0 pal artige LOslichkeit 132. 
- 0178. 
- olgewinnung 79. 
- iii, wasserbestindige Lacko 122. 
- -Schellackersatz 96. 
- -Speckstein-Teeroikautschukersatz 50_ 
- vorbehandiung, Erdiildestillate 133. 
- Vordruckfarben, Stlckereien 183. 
KopfliLusesalbe 666. 
- schmerzpulver 542. 
- waschkaliteerseife 479. 
- waschpriparate, Burseracin 81. 
- waschseife 620. 
Kopiertinte 188. 
- tintenstifte 194. 
Korn k11fer, BlausiLurebekimpfung 662. 
- riisselkifervernichtung, Chiorpikrin 

652. 
Kork, Kautschuk, Zusatz 23 • 
- mehiseifen 679. 
- Schmiermittelzusatz 286. 
- schrotftlllmassen 67. 
- -Steinzellen, Talkumersatz 33. 
Kosmetik Fruchtither 413. 
- Harnstoffverwendnng 497. 
K08metische Geheimmittel 541. cr 
Kotonolfaktis 64. (D 

Kraftmaschineniile 291. N 
Kraukenhiqser, Innenanstriche, Bakelit- (;" 

lack 98. go 
Krapplacke 167. ::I 
Kritze behandiung Schwefelseifenemul-

sion 609. 
- salbe 607. 
- salbe Glycerinersatz 509. 
Kriuterseifen 446. 
Krebitzverfahren 307, 308. 
Kreide lithographische 196. 
- schwarze 196. 
Krelution 666. 
Kremulsion 565. 
Kreolin 657. 
- ersatz 666. 
- zusammensetzung 666 
Kre08OI, Heuschreckenbelimpfung 660_ 
- Kautschukregenerierung 44. 
- 16sung, Leichenkonservierungsmittel 

684. 
Kreosot61, Kautschuklosungsmittel 27_ 
- 01, Leichtolgewinnung 272. 
- priparat, Ph080te 662. 
- wirksame Bestandteile 666. 
Kreppapier, Verbandstoffersatz 561. 
Kresalid 666. 
Kresilol 557. 
Kresochin 662. 
Kresolbereltung klarbleibende 663. 
- -Chiorverbindungen, Deslnfektions-

mittel 667. 
- desinfektionsmittel, Rohsolutol 666. 
- desinfektionspriparate 665. 
- Desinfektionswert 563. 
- -Formaldehydharze 103. 
- -Formaldehyd-LeinoHirnisersatz 126. 
Kresollt 666. 
Kresol kalk 565. 
- Kautschuk. Reinigung 16. 
- -N aphthalinsuifosiLure-Desinfektions-

mittel 664. 
- -OxalsiLureester, Hindedesinfektion 

664. 
- Salicylatlosung 663. 
- seife fliissige 478. 
- seifen haltbare 478. 
- seifenlilsungen, Wirkungsgrad 666. 
- seifenprllparat Ennan 566. 
- -Sulfidablange-Deslnfektlon 665_ 
- Sulfitablange, Reinigungspriparat446. 
Kresole wasserlOsJich machen 663. 
Kresotin-Kresol 666, 666. 
Kre08Owl, Kautschukersatzzusatz 47. 
Kreso x ylessigsiLure, Oidiumbekimpfung 

668. 
- essigsiLure, Vertilgungsmittel 647. 
Kres ylalkoholharz 102. 
- carbonat, Schmiermittelersatz 281. 
- FJiegeuiarvenvertilgung 668. 
Kreuzbeerengelbimitation 168. 
Kriegskautschukwaren 28. 
- kernselfe 417. 
- -Schmierselfen 433, 439. 
- eeifen 439, 404. 
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776 Kriegsseifenpulver - Lederbitumen. 

K r i e g s seifenpulver 437. 
- tinten 185. 
- toiletteseifen 425. 
- waschpulver 450. 
Krinichrom 625. 
Kriigers Petroleumemulsion 664. 
Krutolin 466. 
- (KotonOiersatz) Silberseife 433. 
Kryolith-Kieselsaure, Zahnzement 538. 
Krysalidenfett, Seidenpuppen 312. 
Krystallgummiwaren 28. 
- muster, Lackschichten 130. 
- silberseife 435. 
- soda, Fettreinigung 367. 
KUcheuabfille, Fettgewinnung 309. 
- abfille. verarbeiten 639. 
- abfille, Weizenersatz, Giftgetreide662. 
- mobel, Petroleumgeruchentfernung 

240. 
KUhleisenbahnwagen, weiBer Deckenan-

strich 165. 
K U m mel oldestillation 487. 
- ai, Terpentinersatz 70. 
K unstasphalt 265. 
- asphalt, Teer-Schwefelsiureprodukt 

264. 
- bernstein, Bernsteinsiurezusatz 97. 
- blumen filben 583. 
- dUngeriabrikationsabwisser reinigen 

~ 633. 
:; - ~rbstoffe, Reinigungsmittel 444. 

- hartkautschuk, Ricinusolsiure 52. 
- - harz, Benzylchlorid 97. 
; - harz, Falrtis, Bakelit 101. 

- harz, Hexamethylentetramin 99. 
e - harz, Kalk, PfIanzenschutzbrUhe 647. 
.. - harzIack, Benzylchlorid 135. 
~ - harzIackbeschaffenheit 135. 
e - harz, neutral, kUnstlich 93. 
o - harz, Phenolacetsiuren 102. 
fIJ _ harz, Seifenemulsion 386. 

- harz Sirius 92. 
- kautschuk, Butadien, Stirke 7. 
- kautschuk, Qlyceringelatine 48. 
- kautschuk, J1linal, Schwefel 63. 
- kautschuk, Proteinzusatz 9. 
- kautschuk, Rohhiuten 49. 

~ - kautschuk. Stearinpech 276. 
- - kautschuk vulkanisieren 25. 

- lanolin 507. 
- leder, Kresol-, Kunstharz 103. 
- leder, RicinUBiil, Formaldehyd, .Phe-

... nole 56. 
.c - malerei, Malerfarben 168. 
_~ - malerei, Mohn- u. NullOi 105. 
e - massen, 01, Phosphor., Pheuol 121. 
.c - massen, Polyglycerin, 359. 
.... - pfiasterstein 266. 

-;;; - stein, asphaltihnliche 264. 
- steine, siurebestindige, Miill 639. 

e - vaselin, Merzalin 250, 505. 
~ - waben 331. 
.c _ wachs, Wollfett 336. 
_2 - waschmittel, siehe auch Seifenersatz. 
; KUnstIerfarben Bindemittel, Eigelb, 

_ LeinOi 168, 181. 
KUpenfarbstoffe, Harz- (Lack·)fiirbung 

e 85. 
o!:! - farbstoffe, Kautschuk 31. 
.c - farbstoff, Siegellack 89. 
~ K u pferamalgam, Schiffbodenanstrich 

214. 
~ - ameisensaures 382. 
Q - arsenigsaures 214. 

...L arsenverbindungen liislich machen 645. 
bolus 558. 

- brUhen, Reblausvertilgung 659. 
- brUhenzusammensetzung, Perono"pora 

646. 
- chlorUr, Fettreinigung 372. 
-- cyanamid, Vertilgungsmittel 646. 
- drahtisolierung, Acetylcelllllose 37. 
- elektrolytiseh 214. 
- ErdOientschwefelung 239. 
- Fikalkoks, Abwisserreioigungsmittel 

631. 
- Farblacke 177. 
- Formaldehydsalze 671. 
- }'ormaldehyd, Schwefelvertilgungs· 

mittel 646. 
- gepulvert, Schiffsbodenschutz 214. 
- haltige Pigmente, Teerfarbstoffe 177. 

K u p fer harzverbindung 114. 
- hiittenabwiisser 637. 
- kabeldrllhte, Sehwarzwerden verhiiten 

37. 
- kalkbrUhen, Caseinzusatz 646. 
- kalkbrUhe, Heuschreckenvertilgung 

661. 
- kalkbrUhe, Raupenfrall 661. 
- kalk, Kartoffelkrankheit 656. 
- kalkpulver, Paraffin, Dextrin 646. 
- katalysator, Kohlenwasserstoffher-

stellung 244. 
- katalysator, Stearinersatz 384. 
- leinOisaures 214. 
- loslichkeit, Erdal 221. 
- naphthenate, elektrisch leitende 

Schmiermittel 294. 
- oxydcelluloselasung, Kautschukersatz 

54. 
- paste Bosna, Mehltaubekimpfung 657. 
- salze, Aigenvernichtung 617. 
- seide, Terpentinal, Kautschukersatz54. 
- stichreinigung, pyridin 199. 
- snlfat s. a. -vitriol. 
- sulfat basisches, ErdOiemulsion 389. 
- sulfat, Formaldehydriucherung 573. 
- sulfat, keimfreies Trinkwasser 617. 
- su1fat, Wasserreinigung, Schwimm-

bider 611. 
- Tabak Krankheit, Vertilgungspripa-

rat 648. 
- TiirkischrotOl, Vertilgungsmittel 649. 
- vitriol, Gerbereiabwisser reinigen 633. 
- vitriol s. a. -sulfat. 
- vitriolpulver, Tierbillgekonservierungs-

mittel 685. 
- Zahnzemente, keimtOtende Wirkung 

639. 
KUrbisanbau 305. 
- kemal, LeinOiersatz 105. 
Kutschenasphaltlack 146. 
- lack 128. 
Kwizdas Restitutionsfluid 553. 

L 
Lacealn 98. 
- silure, Schellack 83. 
Lac k, Alizarinol, Alumil)iumaeetat 151. 
- artige Koper, Generatorgasteer 261. 
- basis, fettolhaltig 123. 
- benzin, Leuchtiil unterseheiden 73. 
- Benzylchloridharzprodukt 135 . 
- bereitung, Paracumaron, Parainden 

274. 
- Bezeichnungsweise 109 . 
- Celluloidabfillle 139. 
- entfernung 171. 
- entfernungsmittel 172. 
- entfernungsmittel, Fenchonseife 561. 
- ersatz, Teer-Kalkdestillation 270 . 
- ersatz Torf 46. 
- ester 95. 
- fabrikation, entscheintes Erdol 238. 
- fabrikation, Harze 128. 
- -(Ol-)farben, Abbeizmittel 171. 
- farben, Absetzen verhiiten 152. 
- farbenanstriche, Wassereinflull 167 . 
- farbenentfernng 467. 
- farbensubstrate, }'arblacksubstrate 

148. 
- farbstoffe, Teerfarben 148. 
- firnisse 128. 
- firnisse, Miingel 159. 
- gegenstiinde waschen, Olseife 435. 
- harze, neutral, kilnstlich 93. 
- herstellung, Terpentinlil 7 J. 
- industrie, Candelillawachs 332. 
- industrie, Losungsmittel, Dracorubin-

probe 247. 
- kochung, Gefilf.lmaterial 110. 
- Kiipenfarbstoffe, gefilrbt 85. 
- leinol 106, 111. 
- liisungsmittel, Acetylentetrachlorid 

465. 
- liisungsmittel, Amine, 'Phenole 172. 
- WsungsmitteJ,Dichlorbenzolzusatz 129. 
- liisungsmlttel, Kriegsersatz 74. 
- liisungsmittel, Mesityloxyd 140. 

WSllngsmittel, Wiedergewinllung 129. 
- Oibilehsen reinlgen 171. 

Lac k Ole desodorieren 130. 
- Phenol-Celluloseharz 102. 
- reste verwerterr 171. 
- schriftfarbe 184. 
Lac ke siehe die versehiedenen Arten. 
- siehe auell Ollaeke. 
- Alkaloidezusatz 117. 
- aluminiumchloridbehandeltes 01 119. 
- Bakelitprodukte 104. 
- Betulin 122. 
- Chlornaphthalinkautschuk 23. 
- Ersatzstoffe 128. 

. - filtrieren 130. 
- hitzebestindige, Stearinpech 276. 
- HolzOl, ranziges Terpentinol 121. 
- Kresol, Casein, Kunstharz 103. 
- Losungsmittel 86. 
- nichttrocknende Ole 131. 
- Nitroanilinkondensationsproduktel55. 
- Phenolharze, LeinOi 135. 
- polymerlsierte, Vinylester 144. 
- Widerstandsflihigkeit 167. 
- wohlfeil, Mineraliil 131. 
- Wollfettgehalt 123. 
Lackiermaschinen 129. 
Laekmus-Azolitmingewinnung 168. 
Lac tat e, s. a. Milchsiure. 
- Druckfarbenbindemittel 175. 
Ladanumharz, Rieehstoffixierungsmittel 

487. 
LagerkUhIOle 293. 
Laminarsaure, Desinfektionsmittel 66. 
Lampen ewige, Brennal 364. 
Landwirtschaft, Rieselfelder 625. 
Laneps, Salbengrundlage 506. 
Lanesin 606. 
Lanichol 328. 
Lanoform 506. 

I 
Lanoglycerin 328. 
Lanolein 329. 
La n oli n cremeherstellung 509. 

I - ersatz 336. 
- ersatzmittel 329, 330. 
Lanolinfabrikation 326. 
- gewinnung, Aeeton 328. 
- hautcreme 506. 
- maguesia 616. 
- praparat Eulanin 472. 
- puder 516. 
- rasierseifen 480. 
- seifen 472. 
- seife, Abfallverwertung 426. 
- -Seifeniiberfettung 472. 
Lanthanoxyd, Zahnzement 538. 
- salze, Desinfektionsmittel 568. 
Lapidofag 600. 
Lapisan 58. 
Lassarsche Haarkur 521. 
Lasur 164. 
- farben 159, 180. 
Latexkoagulation, allgemein 12. 
Latsehen, Walddufterzeugung 495. 
Lattlcharten, Kautsehukgewiunung 1. 
Laubfarsbtoff 158. 
Lause, siehe auch Kleider-, Kopf- usw. 

lilu"e. 
- bekilmpfnng 666. 
- seife, Suifitablauge 446. 
Lausin 600. 
Lausnissenentfernung 666. 
Lausofan 666. 
Lavasine 579. 
Lavende f1eurie 484. 
Laveudelbliltenverarbeitung 484. 
Le be n sessenz 653 . 
- mittel, B1ausiluredurchgasung 641. 
- mittelpackungen, Druckfarben 174. 
Le bertra n, ChloreinwirkulIg 383. 
- emulsion 326. 
- ersatz, }'ett-Eidotteremulsion 325. 
- ersatz, }'ueol 325. 
- fakti. 54. 
- geschmacklich verbessern 325. 
- Mrten 376. 
- prilparat, Scotts Emulsion 325. 
- pulverformig 385. 
- schmelze, Luftabschlull 325. 
Leda, Hautwasser 499. 
Lederabfille. fetthaltige verwerten 312. 

AbfallkautH!'hukmasse 46. 
bitumen, OltriLnkun(l, WeichmetaJl
zusatz 263. 



Led e r bitumen, Strallellasphaltauflage 
263. 

- einfettung, Wolliettstearin 329. 
- Entflirbungskohle 691. 
- extraktionsfette aufarbeiten 309. 
- fabriksabwasser, siehe auch Gerberei-

abwisser. 
- fabriksabwasser,Kolloidtonreinigungs-

verfahren 633. 
- fahrradreifen 28. 
- farbstoff, Weintrester 168. 
- fett, Aufarbeitung 309. 
- fettbereitung, VaseJinprodukte 260. 
- fett bleichen 366. 
- fettgewinnung, Generatorgssteer 271. 
- konservierungsmittel, asphaltartige 

K<lrper 264. 
- leimentfettung 312. 
-.Ieimrilckstinde, Reinignngsmittel 450. 
- schmierseife 464. 
- schwirzen, Asphaltersatz 264. 
- stempeln 183. 
Legierung, KautschukvuIkanisation 20. 
Lelchen einbalsamleren, Harzmasse 584. 
- hillle, Pergamentpapier 584. 
- riechendes Raubtierlockmittel 660. 
- teile, Formaldehydkonservierung 584. 
Lelchtmetall, Heizpatronen 342. 
- <lIe, Erd6irilckstinde dest. 242. 
- steine, Braunkohlenasche, Milll 639. 
Le 1m, Eisenvitriol, ErdOlhirtung 399. 
- fabrikationsabwasser reinigen 450, 633, 

634. 
- Faktisersatz 52. 
- farbenanstrichgips 206. 
- farbenanstrich, Hoizuntergrund 206. 
- farbenbindemittel 206. 
- farben, faulen verhilten 206. 
- fett 319, 402. 
- fett bleichen 365. 
- (Tran-)gewinnung, Walspeck 322. 
- GIycerinersatz 358. 
- Glycerin, Knochenmehl, Kautschuk- . 

ersatz 45. 
- glycerinmasse, Fahrradmalltel 48. 
- haltbare Persalze 456. 
- Hartpetroleumgewinnung 399. 
- Kautschukzusatz 23. 
- Kupferarsenverbindungen 645. 
- lederabfaII<lle aufarbeiten 324. 
- lederentfettung, Extraktionsmittel 

wiedergewinnen 312, 320. 
- lederextraktion, L<lsungsmltteldampf-

druck 320. 
- Lein6ikunstmasse 57. 
- massen, Schlauchdarstellung 30. 
- -Mohn6itempera 181. 
- rilckstinde, fettsaurer Kalk 312. 
- -Schwefelkohlenstoff, Vertilgungs-

mittel 643. . 
- -Schwefel, kolloidal, Vertilgung 643. 
- seifen, Fettsauren 420. 
- seiien, gefilIJte 430, 431. 
- seifen-Herstellung 430. 
- seife. KaJilau~enzusatz 418. 
- seiie, Kernseiieneigenschaiten 431. 
- -Spaltungsprodukte, Ziuksalzwasch-

mittel 444. 
- VaseJin, Seifenersatz 444. 
- Waschmittelgewinlluug 444. 
- zusatz, harte Waschbider 410. 
- zusatz, Kautschukmischung 23. 
Leln, Alaun, Beizpulver 173. 
- dotter<ll, Leill6iersatz 105. 
Le i n <II anstriche, Haltbarkeit 163. 
- -Asphaltlacke 146. 
- ausfrieren 106. 
- bereitung, GummisdlUhlackiabrika-

tion 32. 
- bleichung, Gefrierprozell 106. 
- bleichung Lucidol 370. 
- -BleiweiBkitt, GipszlIsatz 117. 
- -Brauerpech 87. 
- brennendes liischen 110. 
- chloriert, Kauts('hukersatz 23, 45. 
- -Chromfarbeu 150. 
- eisenhaltig. Allstrkhver~iJbung 162. 
- elastische OxydatiollsprOl\ukte 65. 
- elektrolyse, Lillolelllllrohstoff 49. 
- ersatz, Acrylsliureester, polymere 126. 
- ersatz, chloriertes JllilleraIOl 126. 
. - ersatz, HolzOl 121. 

Le4erbitumen - :Magnesia. 

Lei n 0 I ersatzmlttel 70, 105. 
- ersatz, Roh6iaufarbeitung 127. 
- ersatz, Sojabohnenol 118. 
- ersatz, Terpentinolriickstinde 122. 
- ersatz, Tran 124. 
- ersatz, Traubenkernol 118. 
- -Farbpulvergemlsche, Verhalten 162. 
- farben, Schimmeln verhilten 130. 
- fettsaure 167. 
- fettsaureester polymerisieren 314. 
- f(rnis, siehe auch Firnis. 
- firnisse 128. 
- firnis·Benzindenaturierung 463. 
- firnisse, Bezeichnungsweise 109. 
- firnisbildung, Ammoniumnitratzusatz 

117. 
- firnis (Ersatz), Definition 109. 
- firnisersatz, Fisch(ile 124. 
- firnisersatz, Harttrocken6ie 131. 
- firnis, KopsIIiisung 133. 
- fortschreitend oxydleren 109. 
- gewinnung 338. 
- -Hindewaschmlttel 579. 
- hArtung, Niekeloxyd 381. 
- Hoizol, Gelatinierung verhindern 120. 
- imprigniertes Pflaster 548. 
- KabeJisClJierung 37. 
- Kilteeinflull 108. 
- Kautsehukabfallprodukt 45. 
- kautsehukartiges Produkt 55. 
- Kautschukregeneration 42. 
- -Kautschuk-Terpentinol-Kitt 35. 
- kochen, Vorrichtung 110. 
- kochkessel 110. 
- lackauflIeIIung, Kobalttrockner 115. 
- -LanoJinersatzmlttel 329. 
- -Malerfarbenbindemittel 168. 
- 'MetaIIkochung, Kunstmassen 112. 
- -Metallstearat, Kunstmasse 65. 
- -NaphthaJinchlorierungs-Desinfek-

tionsmittel 561. 
- -Naturkornseife 435. 
- nitriert, Kautschukersatz 55. 
- -Oisiurefaktis 53. 
- oxydation,Gewichtsveranderungen108. 
- oxydationsproduktelOslich machen112. 
- Peroxydbildung 111. 
- peroxyde, Bleiweillfarbschutz 169. 
- Pigmenteinwirkung 163. 
- reinigung, Ozon 106. 
- reinignng, Vakuum, Wasserdampf 106. 
- -Riegelseiien 403. 
- robes, Anstrichzwecke 162. 
- rohes, Linoleumfirnis 117. 
- -Sauerstoffbleiche, Katalysatorell 106. 
- saure, Firnisersatz 125. 
- -Schwefel, Kunstkautschuk 53. 
- sterilisieren 106. . 
- -Teer6i, wasserliislieh 387. 
- Trockengeschwindigkeit 108. 
- trocknullg elektrische 111. 
- trockllllng, Metalleliosterate 113. 
- (Holzo!) Trocknungsnnterschied 120. 
- verdickung, Luft und Warme 286. 
- wasserhell, Apparatur 110. 
- Zusatz, Sojabohnenol 119. 
Leinsaat, Fettextraktion 339. 
Leitungswasser, Entkeimllllg 618. 
Lempellin, Glycerinersatz 358. 
Lenicet-Mundwasser 536. 
Lepwachs, siehe auch Erdwach8. 
Leuchtende Schmillke 515. 
Leuchtfarben, Insektenfanger 660. 
Le uch tgasgewinnnng, Abwasserschlamm 

632. 

1

- iiI, Lackbenzin Ilnterscheiden 73. 
- stoffgewinnullg, Teer 270. 
Leukoplastheftpflaster 548. 
Levathill, Entfettungsmittel 541. 
Licht grilnes, I<'liegento(I 668. 
Lignin, EntfArbungskohle 592. 
- Formaldehydzusatz 571. 
- sAure, BohriiIersatz 39/l. 
Ligllit, Fichtcllharzersatz 104. 
- Wasserfiltration 620. 
LignoseelltfernUlll1, Harzst'ife 424. 
Likor, Laville 641. 
Llliencreme 513. 
Lindenfrllchtol306. 
- samen6i 306. 
Linimente 504. 
Li ni me 11 t \I m nmmonintuln~rsatz 504. 

777 

Lin i men tum, Fetrongrundlage 504. 
Linokopalsiiuren 133. 
Linolein 108. 
Linoleum, elektrolysiertes Lein6i 49. 
- ersatz, Ricinusol, Phenole 66. 
- firnis, schnelle Bereitung 117. 
- grundstoff 65. 
- Malgrund 162. 
- reinigung 589. 
- rilckstinde verwerten 171. 
- unsehidJiches Reinignngsmittel 589. 
- Verwendung 161. 
- zemt'nt 109. 
Linolsiure, hydratisieren 375. 
- sliure, Tilrkischrotolersatz 394. 
Linoxyl 111. 
Linoxynahnliche Stoffe, Ole 112. 
- Anstreichzwecke 112. 
- Eisessig, Loslichkeit 109. 
- fabrikation 112. 
- firnis, FustllOl 117. 
- flilssiges 112. 
- flilssiges, Seifengewinnung 435. 
- liisungen 109. 
- seife 423. 
Li pase, Fettspaltung 348. 
- Haltbarkeit erhOhen 349. 
- prl1parate, k<lrnige Trager 349. 
Lippenpomade 507, 614. 
Liquor, Cresoli saponatus 478. 
Lithiumcarbonat, leuchtende Schminken 

515. 
Lithographenfarbenbindemittel 176. 
Li thogra phiefirnis 110. 
- firnisse, PerilJaOI 106. 
Lithogr. Buntdruck 175. 
Lithographische Tinte 184. 
Lithoponanstriche 152. 
Livola de eomposee 490. 
Lobositz6i 118. 
Lokomobilen6ie 291. 
Lorbeer6iseife 304. 
Losungsmittel, organische, Draco

rubinprobe 247. 
- organische, Kautschukregenerierung 

43. 
- Riechstoffgewinnung 485. 
Lotionalsalbe 507. 
Lotmittel 138. 
Lowitzzement 91. 
Lubrikator, Wagenfett 298. 
Lucidol, Fettbleiche 370. 
- Ol-(Fett-)bleichung 370. 
Lucin 240, 249. 
L uftdesinfektionsflilssigkeiten 575. 
- ·Fettbleiche 369. 
- flil.sige, Pflanzenkonservierung 586. 

e. 
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=' .... 

- ozonisierte, Gerbereiabwasserreinigung I» 
633. ~ 

- punlpenglockenschmiere 299. 
- radreifen, Fiillmasse 36, 49. 
- reinigungsmittel 562. 
- schiffahrtlacke 141. 
- schlauch, Dichtungsmlttel 36. 
- srhiauchfilllmassen, Faktie, Naph-

thalin 36, 52. 
- schlauchfilllmassen, Hexamethylen

tetraminzusatz 57. 
LugmaJia 541. 
Lumlnator, Wasserreinigungsverfahren 

606, 611. 
Lupine, Olgewinnung 306. 
Lnpinellbitterstoffe, Schidlingsvertilgung 

648. 
Luxur. Haarfarbemittel 525 
Luxuskerzenlackierung 363. 
Lysalbinsaure, Wollreinigung 469. 
- saurezusatz. Perboratwaschmittt'l 457. 
Lysin, }'ormuldehyddesinfektionsmittel 

571. 
Lysoform 569. 
Lyso1566. 
- ersatz 566. 
- ersutz. Phenolut 566. 
- gerul'ilt'lltfernung 566. 

:n 

I 
Macaliumpflastcr 266. 
..Mach. allein"-Waschpulver 456. 
lIagnesiafetbpaltullg 345. 

, - Hahnschmit'rmittelzusatz 299 • 
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I[ a g n e s i a, heiSlaufanzelgende 
SOOmiermittel 293. 

- Insektenpulverextrakt fweren 650. 
- kaIkseife 210. 
- raslerpulver 481. 
- -8OOeliackkJArung 82. 
- zement-Farbenbindemlttel 207. 
- zement, Seifenersatz 453. 
Magnesit, Kunstmassen 46. 
Magnesiumbutyrat. Glycerinersatz 359. 
- carbonat-Kohlensiurebider 500. 
- carbonat-Wa.sserglaswaschmitteI453, 
- chlorid entfernen, Kesseispelsewasser 

604. 
- chlorid, Kesseispeisewa.sser 602. 
- chloridlauge, Schmiermittel 286. 
- hydroxydgel, ReinigungsprAparate453. 
- hydroxydilisung, weiSe Tinte 192. 
- hydroxyd. Teerol-Graphitschmiermit-

tel 287. 
- hydroxyd-Thymolmundwasser 534. 
- hydroxydwische, SaImiaknachOOhand-

lung 453. 
- hydroxyd, Wasserreinigung 605. 
- hypochlorit, Deslufektion 559. 
- LeinOi kochen, Kunstm~sen 112. 
- oxyd, Kautschukmischungen 22. 
- -Siegell&ckstangen 90. 
- sllikat, FarblacktrAger 149. 

1\1 - silikat, HarzIrunstmasse 211. 
:; - sllikat, kolioidaIes Wundpuder 544. 

- suJfat, Paraffinreinigung 253. 
.... - sulfuret 642. 
; - superoxyd, leioot zerfaI)ende Tabletten 

556. 
e - superoxyd, Magenhellmittel 542. t - superoxyd, Zahncremes 533. 

'I:S - verbindungen basisOOe 165. 
e - verbindungen Seifenersatz 453. 
e - -Vertilgungsmittel 642. 
1ft Mahagoni-PalisanderholzabfAlle 156. 

Malgliickcheniil. ktlnstliches 490. 
- parflim, alkoholfrei 494. 
- parfilm, alkoholarm 494. 
MaIkiferOl 298. 
MajollkamaIerel 181. 
MalschgirrIume desinflzieren 576. 

.!:! Malskeime Iagern 306. 
'C -1telmmehl, Seifengewinnung 474. 

- keimverwertung 306. '§ - kolben, Seifenlauge, Waschmittel 445. 
- - iii blelchen 365. 370. 
... - iilgewinnung, Schlempe 306, 341. '5 - 01, Lackaufhellung, Xobalttrockner _ 115. 
e - 01, Leinolersatz 105. 

. _ - 01, Seifenzusatz 427. 
'U - iiltrocknung 118. 
-; - schidIingsvertilgung 652. 

- stengel 286. 
-e Makada'mgemenge 267. 
III - geteerten Kies iagern 267. :i MaIachltgriln 468. 
M Malerelartenl Malunterlage 162. 
V - leinol bleicnen 106. 
.= - iii Anforderungen 168. 

- -PutzfJlche 161. 5 - Rillllllbildung 169. 
_ Malerfarbenbindemittel, Wasserg)aa 203. 
-; - farben, Ocker. Teerfarbstoffe 149. 
N - farben, 01 heiS eintrocknen 168. 

- farbstoffe. ZlnkweiBelnfluS 152. 
• 2 - leilll8Orten. fllissill6 206. 
Q - leinwand, feueralcher, rollbar 162. 

- pinBelreinigung 171. 
Malfarben, Blmsstelnzneatz 166. 
- fehl~t Ul'1I&Chen, Yerhinderung 169. 
- grunanerstellung Papierstoff 162. 
- grundkunstmassen 162. 
- grund, Linoleum, BlechOOkleldung 162-
- grund, ZementflAchen 161. 
- leinwand imprignieren 162. 
- leinwandpriparierung 162. 
- tateln 162. . 
- technik, Chemie 168. 
- unterlage, Bolz, Lelnentextur 162. 
- ntenslhen grundleren 162. 
Maltabltumen 266. 
Malzextrakt-FormaIdehydpriparat 548. 
. - extrakt-Seifenzusatz 447. 
- kelrohellmittel 542. 
- SlICker alkalIfrele Seife '71. 

Ma.gnesia - Metallsalze. 

Mandelersatz, Xllrblskerne 305. 
- essenz, slehe anch Nitrobenzol. 
- kleieereatz, PflaumenkelOpreBrilck-

stand 808. 
- kleleseife 445. 
MangaIut 55S. 
Manganat Wasserreinigung elektrolytisch 

621. 
Mangan abschelden, Brauwasser 614. 
- -Blelsuperoxyd-ErdoJreinigung 231. 
- entfernen, Trinkwasser 597, 616. 
- linoleat 113. 
- oxydIJydratfllter, Wasserenteisnung 

610. 
- oxyd-Kolloidfilter, Wasserreinigung 

609. 
- oxyde, Trinkwasserreinigung 616. 
- oxydJll, boreaures Sikkativ 116. 
- permutit regenerieren 606 . 
- permutlt, Wasser, Sauerstoffanreicbe-

rung 620. 
- phosphat, wascbechte Tinte 190. 
- eaJz-Wasserstoffsuperoxyd -Sauerstoff-

bider 502. 
- seife, Leinoltrocknung 111. 
- sikkative 114, 116. 
- sulfat, Fettspaltungsaktivator 349. 
- superoxyd, Druckerschwirze 176. 
- verbindung, Erdolentschwefelung 239. 
- verbindungen, Oltrockenmittel 116. 
- -Z1nkborat-Olreinigung 372. 
- zeolltlJe, Trlnkwasserreinigung 607. 
ManihotbAume, Mllchausbeute steigern 11. 
Manilalack terpineiiIhaltiger 138. 
Manit, BartlJarz 93. 
MankettinuBOI trocknendes 105. 
Mapurapaste, Bindewaschmittel 454, 579. 
MargarineabwAsser entfetten 312. 
- fabrikationsabwasser reinigen 634. 
Marlneleim 35. 
- 01284. 
- schmierole bleichen 106. 
Marseillerseifen 422, 468. 
- seife, flilssige Selfen 436. 
- seife, Sulfurol 309, 422. 
Martini-Vertilgungsbriihen 657. 
Marubin 514 . 
Maschlnen-, ZylinderOle 291. 
- fette, slehe .auch SOOmierfette konsl-

stente. 
- fette, Aluininiumhydroxydzueatz 298. 
- fett konsistentes 296. 
- BeiSlauf erkennen 293. 
- iil-Aluminiumsilicat-Waschmittel 444. 
- ole 291. 
- Ole, Ausnutzung 279 . 
- ole. Eigenschaften 277. 
- puder 289. 
- putzbaumwollrelnigung 280. 
- schmiermittel, slehe auch Schmier-

mittel. 
- schmiermittel, gekochte 289. 
- schmierung, Magneslumchlorldlauge 

286. 
Masslermlttel 514 . 
- salte 514. 
Mastixersatz, AtlJylenkohlenwasserstoffe 

97. 
Mas ut, destillieren, oxydleren 276. 
- Erdoldenaturlerung 240. 
Materna, Getreldekelmpriparat 306. 
Matesit 54 . 
Mattspritlacke 137. 
Maubert-Seife 428. 
Ma ueranstrlchfarben, Mauerverputz 181. 
- anstrlchfarbe wetterfeste 203. 
- farben, gefArbter Kalk 207. 
Mauern feuchte 166. 
- feuchte, SchutzanstriOOe 210. 
- 8tuckmalerel 202. 
- werkabdlchtung, Asphaltklebmassen 

262. 
- werk, Olfarbengrundlerung 161. 
- werkllberzug, Wachsemuision 210. 
Maulwurfvertllgung 660. 
Mluse. siehe auch Nagetlere. 
- glfte 663. 
- typhusbaclllus, Zllchtung 663. 
MayonAsen-EmulsionsmetlIoden 388 • 
M. C. T. KautschukkoaguJatlonsprozeB13. 
Mechanikerslegellack 89. 
Medlzlaallebertraa 325. 

Medlzlnische Instrumente sterilisieren 558. 
Medlzlnlsche KaIiealze 472. 
MeeresaIgen s. a. Aigen. 
- algen, EntfArbungskohle 592. 
- algenkohle, EntfArbungsmaterial 592. 
- algenrOstprodukt, 01- Lebertranersatz 

325. 
Meerschaum, siehe auOO Specksteln. 
- wasser destillieren, OxaIsiurezusatz 

615. . 
- wasser-ElnfluB, Tintenschrlft 197. 
- zwiebelprAparat haltbares 662. 
- zwiebel-Rattenvertilgungsmittel 662. 
Megabol 541. 
Mehlfilllung, Schmierseife 433. 
- gefilllte Selfe 446. 
- motte vertilgen 652. 
- tau eOOter, Beklimpfung 658. 
- tau falscher, Beklimpfung 657. 
Meiderol, SchmierersatzOle 289. 
- Schmierol 282. 
MeIantina Hautpflegemittel 512. 
Melasse,Festigung, japanisches Moos399. 
- -Riibensaft-FarOOngewinnung 158. 
- schlempe, BohrOiersatz 398. 
- schlempe, XrackprozeB 636. 
- -Schmiermittel 286. 
- -Stickstoffbasen Vertilgung 648. , 
- vergArung, G1yceringewinnung 357. 
Melicitose 331. 
Melior, Mehltaubeklimpfung 657. 
Meliponenwachs 331. 
MenhadenOi 322. 
Menhadenolfirnis 124. 
Mennlge, EinfluB, RiBblldung 1611. 
- ersatzfarben 153. 
- imitation 153. 
- ZlnnoOOrersatz 163. 
Measchenzihne, Kalkgehalt 530. 
Menstruationsbinden, Torffaser 551. 
- mittel 541. 
- tropfen, Frebar 541. 
Me n thol-Cumarinmundwasser 535. 
- Drag6es 541. 
- drag6es, PerboratprAparat 457. 
- -Olslureester, Haarpflegemittelli22. 
- stiftherstellung 542. 
MentlJon, DesiufektionsdAmpfe beseltigen 

573. 
Mercuriephenole, Saatgutbeize 651. 
Mercurophen 558. 
MergeI240. 
MerkantH, Wageufett 298. 
Merzalln, Kunstvaselin 250, 505. 
Merz, Zinkpasta 509. 
Mesltybxydgewinnung 140. 
Messer einkitten, HarzkItt 91. 
Messlng-Kautschukkitt 87. 
- werkabwl1sser 637. 
Metacholesterin, waAserrelche Saloon 506. 
Metakalln 92. 
- -Xresoldesiufektionsmittel 565. 
Metaldehyd, TrelbmIttel 246. 
Metallacetate, Glycerinersatz 359. 
- arbeiter, SOOwefelseife 477. 
- beizen, Entflrbungskohle 594. 
- bronzeslegellack 89. 
- bronzetinte 192. 
- elnfluB, chloriert& Kohlenwasserstoffe 

465. 
- eleosterate, LelnoIslkkative 113. 
- galvanisierung Cholsiure 151., 
- hydrate, Erdwachsrelnigung 260. 
- hydrosilicate, Fettreinigung 366. 
- kautsOOukkltt 87. 
- kautschnk verbinden 87. 
- kollolde, Vert11gungspriparate 645. 
- lacke 136. 
- nahtlose Celluloidoberfliche 139. 
- oxyde, FetthArtung 881. 
- oxyde, Bartharze 92. 
- oxyd, Barzverdlckung 93. 
- pulver, Formaldehydriuclierung 578. 
- pulver, PfIanzenschutzmittel 645. 
- pulver, Schwefel, Vertilgungsmittel 

642. 
- resinate, elektrolytlsch 114. 
- rUckgewinnung, Fettspaltungssiure-

wasser 858. 
- ealz-Acetylcelluloselllsung U3. 
- ealzlonen-Tlerkohle-Deslnfektlons-

mittel 617. 
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Meta Il salze, organische Fetthlirtung 382. 
- salzseifen 475. 
- aalz, Sikkative 114. 
- salz, sympathetische Tinte 191. 
- salz, Wlischesigniertinte 190. 
- schiauch, Gummischlauchersatz 30. 
- schreibs1!ifte 195. 
- seifen, Desinfektionsmittel, TeerOl-

zusatz 475. 
- seife, Farbenbereitung 150. 
- seifen, Phenol, Desinfektionsmittel475. 
- seifenwirkung, OlivenOi 391. 
- spline, Lederbitumen 263. 
- stearat, Leinolkunstmasse 55. 
- -Stickstoffbasen, TeerOle 648. 
- sulfate, aktive Koble 592. 
- sulfite, 01, Kautschukregenerierung 42. 
- superoxyde, Raumdesinfektion 573. 
- iiberzogener Bolus 558, 590. 
- verbindungen, Bolnsdesinfektions-

mittel 544. 
- verbindungen, Wasserglas verbessern 

203. 
- verunreinigungen, Hlindewaschmittel 

579. 
- werksabwlisser beseitigen 638. 
- DesinfektionslOsungen, Einwirkung 

51>8. 
- Kautschukregenerierung 41. 
- kolloidal, Kesselspeisewasser 601. 
- kolloidal NorginlOsung 503. 
Metalle, MontanineinfluB 1>76. 
MetaUin 290. 
Metanitroparakresol 213. 
Metavanadinsliure, LeinOitrocknung 113. 
Methangewinnung, Abwlisser 635. 
- Riechstofftransporteur 495. 
Methaninsanierung, UngeziefervertiIgung 

665. 
Meth ylaceton, Kautschukregenerierung 

43. 
- alkohol, Fettsiiurereinigung 871. 
- antranilsaureester, Riechstoffgemenge 

489. 
- hexalin, Textilseifen 464. 
- salicylat, Frostbeulen 514. 
- violettbase 175. 
-: 'violettbase, Desinfektionsmittel 562. 
- xanthin, Rattenvertilgungsmittel 663. 
Methylal-Harzersatz 97. 
Methylenblau losen 156. 
Mianin, Hlindedesinfektion 562. 
Migrlinemittel Algocratin 542. 
Mikrobenfett 813. 
Mt krocidtabletten, Trinkwasserreinigun" 

616. 
- organismen, Farbanstrichzerstorung 

163. 
- organismen, fettbildende 313. 
- organismen, LeinOltrocknung 108. 
- skopie, EinschluLlkitt 91. 
- skopischer Harzkitt 82. 
Mil c h flaschensauger, Ka utschukersatz4 7. 
- -Oraphit, Kesiielanstrichmittel 601. 
- saures Aluminium, Kautschuk-MiIch-

saftgewinnung 14. 
- sliureester, LacklOsungsmittel 140. 
- sliureester, Kunstmassen 48. 
- slure, Formaldehyd, Harzprodukt 102. 
- aliurepaste, Mundpflege 532. 
- saure Salze, Glycerinersatz 359. 
- saure Salze, Tonpaste 1>07. 
- slure,Schmiermittel(Salbenersatz) 507. 
- slure-Zaponlacke 189. 
- serumsalben 501>. 
- zucker, Formaldeyhdprlparat 543. 
- zucker, MagenheiImittel 542. 
Milzbrandtotung, Gerberelabwlsser 633. 
Mimeographentlnte 182. 
Mlneralfarben, Einwirkung Leinol 163. 
- farben hitzebestlindige 209. 
- farben, Metaliseifen, 01 150. 
- farben, Nuancen 70. 
- farben, rote Pigmentteerfarbstoffel153. 
- farbstoffliliung, Vorrichtung 151. 
- tarben, weiLle allgemein 152. 
- farben Zeolithbasis 149. 
- FuBbodenOie 589. 
- kautschuk 265. 
Mineralolabfallschwefelsliure anfarbei

ten 282, 234. 
- abwilsser reinigen 688. 

Min era I 0 I, aromatische Kohlenwas-
serstoffgewinnung 242. 

- Asphaitabscheidung, Essiglither 265. 
- behlilter, Holzteer, Innenanstrich 226. 
- Bieiacetatreinigung 269. 
- bleichung, Kohie, Desoxydieren 236. 
- Caseinemnlsion 387. 
- Chloraluminiumbehandlung 241. 
_ chioriertes, Leinolersatz 126. 
- Chlorierung, Imprlignieriil 281. 
- desodorieren 269. 
- destillate, Acetonextraktion 238. 
- destillat, Sulfosauren 245. 
- destillationsriickstand reinigen, Seifen-

JOsung 233. 
- destillation, Wasserdampfersatz 229. 
- elektrische Leitfiihigkeit 294. 
- emulgieren, Duron 390. 
- emulsion, sulfiertes PfianzenOi 389. 
- entharzung, Harz-Oltrennung 233. 
- entsliuren 236. 
- entschwefelung,Aluminiumchlorid 239. 
- ersatzschmiermittel, TeerOie 282. 
- extrakte, Schwefeldioxyd, Verwen-

dung 293. 
- -Faktis, Anstrich 125. 
- flecke kenntlich machen 391. 
- -Harzol-Emulsionsprodukt 390. 
- Hochvakuumdestillation 230. 
- konsistente Maschinenfette 295. 
- Oleumbehandlung, Sliureharzentfer-

nung 231. 
- -Olsliure-AmmoniakelllUlsion 389. 
- Paraffingewinnung, Alkohol 254. 
- Paraffingewinnung synthetlsch 255. 
- reinigen, Aluminiumchiorid 257. 
- reinigen 239. 
- reinigen, Phosphorsaure ~31. 
- riickstand, Alkoholextrakt, Reini-

gungsmittel 172. 
- riickstandreinigung, Sprit, Natron-

lauge 233. 
- riickstlinde, Toiuolbehandlung 254. 
- Salbengrundlage 504, 505. 
- salpetersliurebehandeltes, Metall-

reinigung 231. 
- (-destillate), Halzvorreinigung 227. 
- schiamm suiforieren 347. 
- schmiermittel Talkum 289, 
- schmiermittelzusatz, oxydierte Ole 284. 
- SchwMelverbindungen 239. 
- schwere AnteiJe entfernen 238. 
- seife 467. 
- spaltung, Kohlenwasserstoffhalogen-

aluminium 241. 
- Spinnole 391. 
- sulfierung, Schwefeiprodukte trennen 

233. 
- !mlfoprodukte reinigen 245. 
- sulfosliuren 245. 
- sulfosliuren, wasserlOsliche Phenole 

563. 
- sulfosaure Salze 233. 
- Transformatorenfiillung 294. 
- trennung, Schichtenbildung 231. 
- Vaselingewinnung 250. 
- ViscositAt erhohen 284. 
- Viscositlit vermindern 242. 
- Wasserdampfdestillation 230. 
- wasserlosliche 387. 
- wohifeile Lacke 131. 
- -Wollfett-Schmiermittel 296. 
- -Wollfettschmiermittel Poiysulfid-

lauge 298. 
- zusatz, Kautschukkaltvulkanisierung 

26. 
- zusatz, Seifenersatz 452. 
Mineraischmierolfabrikation 277. 
- schmierOle, Graphitzusatz 287. 
- schmierole. Verkohiung 284. 
- seifen, Naphtensliuren 237. 
Minerva, Menstruationsmittel 541. 
Mlniumrot, Nachahmung 150. 
Minloswaschpulver 449. 
MirbanOl, slehe auch Nitroben~ol 497. 
Mixtion, AnlegeOl, Olvergoldung 177. 
Mobellackierung, Harttrockenole 131. 
- polituren 136. 
- waschen, neutrale Olseife 435. 
Modellierwachs 540. 
Moderot, siebe auch Sigual-, Eeht-, Uni

versalrot usw. 153. 

Mohnanbau 305. 
Mohnol bleichen 106. 
- farbloses 372. 
- Leimtempera 181. 
- Leinolersatz 105. 
- Maierfarbenbindemittel 168. 
- verdicktes 168. 
Molken, Seifenzusatz 425. 
Molkereiabwiisser reinigen 636. 
Moliphorus, Giycerinersatz 358, 509. 
Molybdansaures Ammon, Farbengewin-

nung 158. 
- saure, Haarfarbemittel 525. 
- sympathetische Tinten 191. 
- Wasehesiguiertinte 190. 
Monazitsand, Fettreinigung 371. 
Monfalconer Wagenfett 298. 
MonobrornfettsAuren 383. 
- chioressigsiiureester, Acetylcellulose-

IOsungsmittet 143. 
Mono polseife 395. 
- seife, MineralOlemuision 389. 
- selfe, Tetrapolgewinnung 465. 
Montanin 576. 
Montanpech 256. 
- saure, Ozonbehandlung 255. 
Montanwachs, s. a. Erdwacha 361. 
- destillation, Vorgang 259. 
- emnlsionen 388. 
- farbstoffe 260. 
- Gewinnung. Reinigung 256. 
- Naphthalinextraktion 260. 
- Ozonbehandlung 255. 
- reinigen 82, 261. 
- Salpetersaurereinigung 261. 
- -Seifenzusatz 467. 
- -StraBenbesprengmittel 587. 
- Verseifung 259. 
Monumentalmalerei 201. 
MoorbAder 498. 
- bOden, Sojabohnenkultur 306. 
- brei, Sauerstoffbadkatalysator 501. 
- salzgewinnung 498. 
- verbessern 498. 
Moos, japanisches, Erdolhiirtung 399. 
- Kartoffelmehiersatz, Seifen 433. 
- Verbandstoff 551. 
Morbicid 568. 
Morel, franzosische Schwimmseife 429. 
Morsetelegraphenapparat, Druckfarbe182. 
Mortal, Pechzusatz 267. 
Morte, Vertilgungsmittel 647. 
Moschus, kiinstlicher 414. 
Mosch usseifenparfiirn 4U. 
- tier, Riecbstoffproduzent 483. 
Motolin, AutomoblJtreibmittel 248. 
Motorenbenzolgewinnung, Kleingas-

betrieb 247. 
- benzolreinigung 247. 
- -Betriebsstoff, Ammoniakseifenzusatz 
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- erdOispiritus, Entflammungspunkt249. iii' 
- 01291. 
- teerolreinigung 246. 
- treibmittel 129. 
- treibmittel, hochsiedende Erdoldestil-

late 241. 
- zylinderOie 292. 
- treibmittel, Sprit, Benzin, Benzol 249. 
Motorol, siehe auch Treibmittel. 
- OIgewmnung, ErdOlkraekung 242. 
- sehmiermittel 292. 
- treibOle, Klassifikation 246. 
Mottenschutz, Wollstoffe 667. 
- tinktur, chinesiscbe 667. 
- vertilgung 643. 
- vertilgung, Chiorbenzole 667. 
- vertilgung, Hexamethylentetramin 

667. 
- vertllgung, hydrierte Naphthaline 647. 
Mottled-Leimseifen 430. 
- seife 431. 
Mouchin 670. 
MowrahOl, CottonOiersatz 402. 
Milc ke ncreme 675. 
- puder 670. 
- stiche, Kienol, Gegenmittel 666. 
- vertilgung, Erdolpraparat 668. 
- wasser 670. 
Mucki, Fliegenteller 669. 
Mucyline 392. 
Muffen-Asphalt 263. 
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Mull ersatz, Verbandmaterial, Filtrier-
papier 651. 

MUll beseitigung 639. 
- aktive Kohle 693. 
- verbrennung (-verwertnng, 639. 
- vergasung 639. 
Multipelefiektapparate, Glycerindestill&-

tion 352. 
Mundpflege, Ton-Salzpaste 532. 
- priparat, sauerstofiabspaltendes 1i33. 
- reinigung, biologiBehe 533. 
- wasser alkoholfrei 536. 
- wasser, Wasserstoffsuperoxyd 560. 
- wisser, Wirkung 534. 
Musiklnstrllmentdesinfektion 580, 
Muskelersatz, Kautschnk 28. 
Myroon, synthetischer Kautschuk 7. 
M yrr he nharzextrakt, WundheUmittel 

646 • 
- harz, Haarwaschflilssigkeiten 81. 
- harzIilsung 487. 
Myrrhe, KOlnischwasserzusatz 491. 
Myrtox, KiezelBiurepulver 366. 

N 
Nachduukeln, Olbilder 169. 
N a del baumOle. itherische 487. 

U - holz, siehe auch Koniferen. 
:; - holzfntchtOl 306. 

- holzer, Harzgewinnung 67. 
- - holzteer, antiseptischer Anstrich 576. 
:: - holzteer, riechendes Aldehyd 489. 

Nagel poliermittel 518. 
C - wasser 618. t Nigelwachstumbeforderung, Hornemih-

"CI rung 527. 
C Nagetiere, siehe auch Ratten usw. 
~ - tiervertilgung, vergifteter Hanfsamen 

663. 
Nihmaschinenol 299. 
Nihrpriparate, englische 541. 
Nahrungsmlttel, siehe auch Lebens-

mittel. 
- Jack, Schellack 136. 
- Konserviermittel 138. :6 Nahtmatenal, medizinisches, sterilisieren 

680. 
_ Naphtha, siehe auch Solventnaphtha. 
::I - destillate, siehe auch Erdol und Mine-
a! ralOl. 
.... - destillatsulf08iuren 245. 
.c - lichte 360. 
u _ Olextraktion 340. 

oS _ -Tetrachlorkohlenstoffmischungen240. 
.c Naphthalin. Benzinersatzgemenge 249. 
u - BorOJgewinnung 398. 

-;; - chlorlertes. Wachsersatz 336. 
- chlorprodukte, SchmierOJersatz 281. 

C - dampf, Desinfektions- (EntIau"nngs-) 
u mittel 666. 
.c _ derivate, Salbengrundlage 505. 
o~ - ErdOJ. LeuchtkrafterhOhung 240. 
~ - Fettextraktionsmittel 340. 
.c - fliissige Kohlenwasserstoffe 244. 

- harz 97. 
C - Harzersatz 97. 
~ - Harz, Glycerin. Gelatinemassen 48. 
- - Harzlacke 131. t:3 - Harz, Leinollosungen 134. 

- HarzOl, HarzJOsung 133. 
U - hydriert, Schmiermittelersatz 281. Q - hydriert, Waschmittel 464. 

- Kautschuk 23. 
- Kautschuklacke 144. 
- Kristallackschichten 130. 
- kugeln 647. 
- Leichname konservieren 584. 
- JOsung, Pflanzenkonservierung 581. 
- Luftschlauchfiillmassen 62. 
- Montanwachs extrahieren 260. 
- Mottenvertilgung 667. 
- Olviscositit mindem 281. 
- Pechkomer umhUllen 275. 
- rUckstinde, Jlenzolkohlenwasserstoff-

gewinnung 244. 
- schwefel, lleiBlaufanzeigende Schmier-

mittel 293. 
- schwefel, Weinrebeuschidlinge 658. 
- sulfosiure, }'ettreinigung 368. 
- slllfosilure, FettsAurentrennung 346. 

Mullersatz - Novitan. 

N a ph th ali n sulfosiure, Waschmittl>l-
zusatz 444. 

- TeerOJersatz, Heizzwecke 246. 
- verfliisslgung 244. 
- vergasung, Entlausung 574. 
- Wachsersatz 336. 
- zusatz, leichtfliissige Ole 278. 
Naphthanthrachinon, Korperfarbe 150. 
Naphthensiureester, Lackzusatz 139. 
- slluren, antiseptische MIttel 562. 
- siuren, Desodorierung 237. 
- siuren, Eisenoxyd, Dichtungsmassen 

126. 
- Biuren, Entstaubungsmittel 589. 
- siuren, ErdOJabwisser 638. 
- siuren, Erdollaugung, Natronlauge 

wiedergewinnen 237. 
- siureextraktion Anilin 237. 
- siuren, Fettsiureersatz 237·. 
- Biurenhirtung 237. 
- siuren, Haus- (Textil-)seifen 237. 
- siuren, HolzOJprodukte 121. 
- siuren, hydrierte, Schmiermittel 283. 
- siuren, Kautschukersatz 45. 
- Biuren, KautschuklOsungen 27. 
- Biuren, Kautschukregenerierung 42. 
- Biuren, Ker08inraffination 237. 
- Biure, Kohlenwasserstoffseifen 464. 
- siure, Mlneralschmiermittel 294. 
- Biuren, Schlffsbodenanstrich 213. 
- siuren, SchmierO!zusatz 281. 
- saure Schwermetallsalze, Schiffsboden-

farbe 214. 
- Biuren, Seifenersatz, Waschbenzin -1.04, 

463. 
- siureseifen, Leitfihigkeit erhOhen 29 •• 
- Biuren, SeifenO! 467. 
- siuren, sulfurlerte 388. 
- siureverbindungen, NitroerdO!e 245. 
- Biuren, Vertilgungsmittel 649 
- Biuren, Sikkative 117. 
- seifengewinnung, ErdO!abfille 260. 
Naphthol 527. 
- derivat, Schiffsbodenfarben 213. 
- -Eiweill-Formaldehydlacke 145. 
- -Formaldehydkorper, Wundbehand-

lung 545. 
- harzIacke 104. 
- harz, Schellackersatz 104. 
- -Harzseife, Resi natfarben 85. 
- -Kunstharz 102. 
- -RicinusO!faktis 56. 
- riickstinde, Hartgummiersatz 60. 
- Siegellackzusatz 89. 
- -SodalOsung, clesinfizierende 561. 
- -TrUbungsmlttel 361. 
- zusatz, Kautschuksynthese 9 . 
NaphtholsulfoBiurenreinigung 231. 
Nasenrote, Gegenmittel 514. 
Natalit, Motortreibmittel 249. 
N a trl umamid, Vulkanisntionsbe~dlleu-

niger 24. 
- bisulfit, Olreinigung 370. 
- chlorid, siehe auch Koehsalz. 
- ErdO!entschwefelung 239. 
- hypochlorit, Wassersterilisierung 619. 
- hypochlorit, Wunddesinfektionsmittel 

546. 
- lsopren, Polymerisntion 8. 
- Kautschukregenerierunl! 41. 
- Kalltschukverbesserung 9. 
- Kohlensillre, Blltadienkauts<:huk 8. 
- phosphat-Kohlcnsilureverbindunl!, 

Badesalz 500. 
- srearatcremes 613. 
- sulfat, KesselsteinlOsungsmittel 601. 
- sulfit, Kesselspeisewasserztlsatz 605. 
- superoxyd, siehe auch Superoxyd. 
- superoxydhaltige Seifen '59. 
- superoxydhaltige Waschmittel 458. 
- superoxyd, Sauerstoffbider 501. 
- superoxyd. Trlnkwasserdesinfektions-

mittel 616. 
- TeerOlbaRen, Umwancllllng 648. 
- thiosnlfat, siehe andl Antichlor. 
N a tron-Ammomakseife, Rmulgiermitt.el 

386. 
- lauge, HartspiritnRherstellnng 468. 
- selfcn, Ammoniakseifen 406. 
- seifen, gehirtete 415. 
Nat ur kemseifenansatz 419. 
- kern sci fen, Krieg 433. 

Nat n r vaselin, amerikanisches 260. 
Nelkenol, Miiekenschutzmittel 670. 
- Seifenindustrie 487. 
Nematodenvertilgung, Schwefelallylauf-

guB 6.3. 
Nenndorfer Mundwasser 536. 
- Schwefelseife 477. 
Nerolin, Ol-(Fett)denaturierung 373. 
NeroliO! 492. 
Nervengeist 658. 
Nervin, Campher-Spritlosung 553. 
Nervinum sexuale 541. 
N esselfaserverbandstoffe 549. 
Neun Geister, Rheumatismusmittel 663. 
Neutralfett- (Seifen-)gewinnung, un-

reine Fette 367. 
- fette, konsistente Maschlnenfette 295. 
- fettraffination, Seifensiederbetrieb 368. 
- fett-(Fettsiure- )seifen 420. 
Nic kel borat, Fetthirtungskatalysator 

382. 
- borat-Reduktionsprodukt,Katalysator 

382. 
- -Borsiure-FettMrtung 382. 
- carbonyl 382. 
- carbonylkatalyse 387. 
- draht asbestumhiillt, Widerstandsofen 

37. 
- ErdOikohlenwasserstoffabbau 241. 
- FettMrtung 380. 
- formiat 382. 
- haltige Teerfarblacke 177. 
- Kontaktsubstanz, TeerOlverbesserung 

6.8. 
- metallkatalysator, FettMrtung 381. 
- oxydfetthirtungskatalysatoren 381. 
- suboxydfetthirtungskatalysator 382. 
- wolle, FettMrtung 380. 
NigerliI30 •. 
~ 01, LeinOiersatz 105. 
Nlkotin, siehe anch Tabaklange. 
Nitrate, Dampfkesselkorrosion 605. 
Nitritbildende Baktenen, N agetiervertil-

gung 663. 
Ni troanilin-Formaldehydlacke 165. 
- benzol Entlausungsmittel 666. 
- benzol, Kautschukvulkanisation 26. 
- benzol, Riechstoff '89. 
- benzole, Riechstoffindustrle 489. 
- benzol, ScMdlichkeit 489. 
- benzol, Seifenzusatz 470. 
- benzol, Sprittreibmittel 249. 
- cellulose, Chlorhydrinlacke 140 . 
- cellulose, Kaltsiegellack 90. 
- celluloselacke, Cumaron- (lnden-)zu-

satz 139. 
- celluloselacke firben 130. 
- celluloselack,Flaschenstauniolersatz90. 
- celluloselacke. geruehlose 140. 
- celluloselOsung, BlutlauHvertilgung 

654. 
- ~ellulose Lusungsmittel, Alkylenoxyde 

UO. 
- cellulose LusungsmitteJ, Amylallwhol

vorlauf UO • 
- cellul08elOsung, Oxyfettsiurenestcr 

140. 
- cellulose, Mnndkosmetikum 533. 
- cellulose, Priparatkonservierung 586. 
- ~ellulose Tau~hla~ke, Wasserzusatz 

UO. 
- ~hloroform. S"hildlingRvertilgunl! 642. 
- glykolsprellgstoffe 359. 
- leinOifaktis 55. 
- phenol, Pflauzenschutzmittel 647. 
- polygly<:erin 359. 
- toillol, Kautsellllkersatz 47. 
- verbindungen, Brellnstoffzusatz 249. 
- verbindnngen, ~;rdiihle"tiJlate 245. 
Nit r 0 S 0 liimethylanilill.Vulkanisatiolls-

beschleuniger 25. 
- naphthol, Pigmentfarben 154. 
- phenol, Vulkanisationszusutz 25. 
Noircier 525. 
Nonneraupenvertilgung 661. 
Norgin-Hantcreme 513. 
Norgiue, kollohlale Metalle herstellell 503. 
Norit wiederbelebell 595. 
N ormalReifen. patelltierte 471. 
Notwafj(,hmittel 439. 
Novitan, Salbengrundlage 506. 
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N ovoglycerill, Glyceriller"utz 358. 
- lack 92. 
_ lack, Kunstharz 100. 
Nuancin 525. 
Ntisse, Olgewinnung 342. 
Nullolfaktis 55. 
- 01, LeinOiersatz 105. 
_ OIruckstande aufarbeiten 309. 
- schalenkohle 592. 
Nutzwasser, siehe auch Gebrauchswasser. 
Nymphaeawurzeln, Baumwollfarbstoff 

156. 

o 
Oatmeal-Soap 445. 
Oberschalkernseife 416. 
Oblatenteig, Arzueimittelumhullung 555. 
Obstbaume bespritzen 645. 
- kerne, SpeiseOigewinnung 307. 
- sebalen, }'ettgewinnung 309. 
Ochsenblut 207. 
- galle 178. 
- gallekonservierung 469. 
- zunge 193. 
Ocker, Adsorption TeerfarbstQffe 149. 
Ocotillawaehs, schellackartigesProdukt81. 
Odol-Mundwasser 534. 
Oildag 287. 
Oja Inulindroge 519. 
Okelit-Guttaperchaersatz 45. 
Okonomieseife, Eupener 418. 
Oktodecan, RosenOigewinnung 486. 
Oktylalkohol, Desinfektionsmittel 561. 
01 s. a. Ole. 
Olabscheidnng, elektrolytiseh, Kondens-

wasser 279. 
_ anstrichkorperfarben 150. 
- beizen 369. 
_ bestandiger Kautschuk 22. 
_ Bleich-(Eindickungs-)apparat 365. 
_ bleiche, Luft, Katalysator 369. 
_ bleichung Kambaraerde 590. 
_ bleiweillfasser reinigen 171. 
_ chloriert, KalkanstrlChmassen 205. 
- chlorierung 383. 
_ denaturierung, Rohpinol 373. 
- Eitempera 181. 
- elastikum 55. 
_ emulsionen, Stearinsllureamid 390. 
_ emulsion en trennen 227. 
_ entfarbungspulver 366. 
- entsauerung Ammoniak 367. 
- Ell- 283. 
- extraktion allgemein 339. 
- extraktion kontinuierlich 340_ 
_ extraktion, Olhaltige Schiefer 257. 
_ -(Lack-)farben, Abbeizmittel 171. 
01 far ben anstricharten 164. 
- anstriche desinfizierend 576. 
- anstriehe, farbige Muster 165. 
- anstrich, Grundiermasse 160. 
- anstrich, Haltbarkeit 161. 
- anstrich, kalkarme Materialien 161. 
- anstriche, rohes Leinol 162. 
- anstriehe ohne TerpentinOi 165. 
- anstrichiibermalung 169. 
- anstriche, Wassereinflull 167. 
- anstriche, Wassergehalt 163. 
- anstriche, WasseriOslichkeit 163. 
- anstriche, wetterbestllndige 166. 
- anstriche, Zersetzung verhinderu 161. 
- Bariumsilikatzusatz 166. 
- bindemittel, LeinOi 163. 
- Camphermischung 168. 
- Einschlageu 169. 
- entfernungsmittel, siehe Lackentfer-

nungsmittel. 
- Floridaerde, gebrauchte 106. 
- gebrauchte, reinigen 171. 
- grund, Cellulosehaut 160. 
- grundierungsanstrieh 161. 
- grundiernng, verschiedene Arten 160. 
- Hartwerden, Ursache 163. 
- herstellung 165. 
- industrie, indigoille Teerfarbstoffe 168. 
- Leim, Wasserspachtel 159, 
- mischunl!, Leiniil 165. 
- reste verwerten 171. 
- schnell trocknen 165. 
- schwarze 165. 

01 far ben, Springen verhiiten 169. 
- weill 208. o I firnisdefinition 109. 
- firnis gemischt 119. 
- flaschen reinigen 171. 
- -Formaldehyddesinfektionsmittel 569. 
- frnchtanbau, Deutschland 554. 
- fruehte, einheimische 305. 
- gasriickstande, Treibmittelgewinnung 

248. 
- gemalde, siehe auch Gemiilde. 
- gemiilde, alte Lackschicht entfernen 

170. 
- gemalde, Bleiweillgefahr 169. 
- gemiilde kitten 169. 
- gemilidekonservierung 170. 
- gemiUde, Malerfarben 168. 
- gemilide reinigen 170. 
- gemiilde, Rillbildung 169. 
- gemiilde, Ruekseite Zinnfolie 162. 
- gemlilde, tJbermalnngen feststellen169. 
- gerneh entfernen 240. 
- gewinnung, Biehe auch Abdampfent-

OIung usw. 
- gewinnung, bituminOse Sehiefer 257. 
- gewinnnng, Steinobstkeme 307. 
- gewinnung, Teesamen 304. 
- -Graphitschmierung 287. 
- grun154. 
- haltige Stoffe, Asphaltersatzmasse 264. 
- hartung, WaBserstoffersatz 378. 
- harzflrnis, Definition 109. 
- kautschuk, siehe, auch Faktis. 
- Kautschuk, Isoliermaterial 45. 
- kuchen Seifenfiillmittel 447. 
- lacke 128. 
- lack, basische Tonerdeverbindungen 

165. 
- lacke, ErdOi 242. 
- lackfarben, Absetzen verhuten 152. 
- lacke filtrieren 130. 
- lacke, GaiIpotgehalt 167. 
- lacke, Kopalharz, 01, Schwefel 133. 
- !Osliche Teerfarbstoffe 373. 
- !Osungsmittel, Alkylenoxyde 140. 
- malereiOle, Anforderungen 168. 
- malerei, poroses Holzpapier 165. 
- malereiteclmik 168. 
- neutralisierung, Ammoniumcarbonat 

367. 
- ozonisiert 560. 
- pergament, siehe Maluntergrund. 
- pflanzenanban, Mitteleuropa 306. 
- pflanze, Ximenaart, kautschukhaltig 

304. 
- prellgut, Vorbehandlung 338. 
- pressung, Nebenbetrieb 338. 
- raffination, Seifensiederbetrieb 368. 
- reiniger, Glaskorner, Filtermaterial 

365. 
- reinigunl!, Calciumcarbid 372. 
- reinigunl!, Glycerin, Alkalihydrat 367. 
- reinigung, Salpetersllure, Metalle 231. 
- reinigungsvorrichtung 365. 
- riickgewinnungsanlage 279. 
- saat, pressen, Kochsalzzusatz 338. 
- samen, direkte Verseifung 409. 
- samen, Winterban 305. 
- sliure, siehe auch Olein. 
- saure 284. 
- siiure, Aluminiumhydroxyd, Kant-

schukersatz 56. 
- siiureester 343. 
- siiureester, Haarpflegemittel 522. 
- siiuregewinnung, Braunkohlenteer 271. 
- siiuregewinnun/l, Holzteer 272. 
- siiurehiirtllng, Formaldehyd 375. 
- siiurehiirtung, Natronlallge 375. 
- sliurehiirtung, Schwefelsaure 376. 
- sliurehilrtung, Zinkstaub 376. 
- siiure, Kaliseife/lewinnung 470. 
- sllure, Leinoifaktis 53. 
- sliure, Mineraliil, Ammoniakrmulsion 

389. 
- sliure, Schwefelprodukt, Tiirldschrot

iilersatz 396. 
- siiureschwermetallsalze, Fetthiirtungs-

katalysatoren 382. 
- silure, Seifengewinnllng 409. 
- silureseife saure 461. 
- s8.nre, Verwendullg 351. 
- schiefer s. a. Bitumenschiefer. 

01 schieferdestillation, Drehrohrofen 257. 
- schieferdestillate, Kopallosungsmittel 

133. 
- schiefer, Erdolflrnis 125. 
- schmierseifen 432_ 
- schriftentfernnng, Glastafeln 171. 
- seifefirnis 123. 
- seifen, kalt geriihrte 504. 
- seife neutrale, Schmierseifen 435. 
- sikkative 114. 
- sulfosiiure, Druckfarben 175. 
- spaltung, Dampf 345. 
- -Stearinsiiuretrennung, Spiritus 350. 
- tankanstrich 226. 
- teer, Schmierolentharzung 27L 
- tempera 205. 
- verdickung, Luft und Warme 286. 
- vergoldung 177. 
- zeugkleider, Sojaol105. 
- -Zinkoxydfarbe, wasserhaltige 165. 
Ole s. a. Ot 
Ole. Alkoholloslichkeit 340. 
- alkoholische Spaltung 343_ 
- AluminiuIDchloridbehandlung 119. 
- anreichern, Glycerin 325. 

o 
to· 

- :~~rische AlkohollOsung, CO.-fiillung g' 
- iitherische, Destillation 485. N 
- iitherische emulgieren 488. to· 
- atherische ErdOidesodorierung 240. if 
- atherische, Geruch verbessern 488. ::a 
- iitheriBcbe LiiuseTertilgung 666. 
- atherische, Losungsmittel 151. 
- litherische, wasserlosliche 387. 
- bleichen, UItralicht 371. 
- Chloreinwirkung 383. 
- desodorieren, Chlorierung 323. 
- elektrolytisch hydrieren 377. 
- elektrolytiBch reinigen 371. 
- (Fette) entwassern 365. 
- fiirben 373. 
- fette, benzinun!Oslich 284. 
- gehiirtete, Seifenfabrikation 404. 
- gerucblose, Wasserstoff 370. 
- Glucose, Farbreaktion 318. 
- isolierende, verdichten 294. 
- Kautscbukregenerierung 42. 
- konservieren (raffinieren) 368. 
- leichtfltissige, Viskositat erhOhen 281. 
- linoxynllhuliche Stoffe 112. 
- Maschinenschmieren 291. 

::a 
n 
::r -0) 
C -

- Metallsulfite, KautBchukregenerierung C'II 
42. ~ 

- minderwertige reinigen 365. CI. 
- nichttrockende, billige Lacke 131. fD 
- nichttrocknende, Metallseifeneinwir- :; 

kung 391. 
- oxydierte, Minera!Olschmiermittel 284. I» 

Ozonbleiche 371. S. 
Phenol trokcnende Massen 121. 
Phosphorsliurebehandlung 386. 
polymerisieren, Vorrichtung 110. 
Pulverform 497. 
Quecksilbersalze !Osen 476. 
raffinieren, Cellulosezusatz 366. 
(elektrische) regenerieren 294. 

- spalten, Schmierseifenindustrie 433. 
- sulfieren, TurkischrotOiersatz 394_ 
- (Fette) sulfonieren, siehe auch Tiir-

kischrotO\. 
- sulfurierte 391. 
- trocknende, siehe auch LeinOi. 
- trube kliiren 365. 
- versliuerte, Seifenrohmaterialien 404. 
- warmgeprellte, St>ifenerzeugung 411. 
Old Brown Violet Soap 428. 
Olefin, NitrocelluloseiOsung 140. 
Ole in, Benzinseifengewinnung 464. 

Chlorpriiparat, Emulsionszwecke 386. 
- feste }'ettsiiuren abtrennen 351. 
- festes, Verwendbarkeit 31L 
- kernseife 416. 
- konsistente Maschinenfette 295. 
- Mineralfarbsooff- u. Lackflillung 151. 

Natronseife fliissige 436. 
- natron"eife, Glycerin, Salbengrnndlage 

504. 
- siinret.riglycerid 351. 
- seife 461. 
- seife, benzin16slich 461. 

[ - seifenersat.z, Naphthenseifen 280. 
- -Stearinabsehcidung 351. 

::-::: 
I» 
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Ole in. Textilseifen 460. 
- Tflrklschrotblgewinnung 3U. 
- verwendung 284. 351. 
Oleum ErdoIreinigung 231. 
Ollban umharzlacke 81. 
-01~7. 
- Sachets 496. 
- Seifenflxierung 413. 
- 01, Welbrauch 492. 
011 d -Destillatfettslure, Seife 420, 426. 
- fettsiure. Seifenzusatz 420. 
Olivenlill/obfllle aufarbeiten 309. 
- bleichen 868. 372. 
- eIektrolytisch bArten 377. 
- elektrolytische Beinigung 371. 
- Emulsion 386. 
- entflrbung 866. 
- ersatz, BaumwoIIsamenill, gereinigtes 

367. 
- gewinnung 887. 
- (Java) Kautsehukersatz 56. 
- MetalIseifen, Einwirkung 391. 
- rllckBt&nde, SuIfurOlgewinnung 309. 
- salbenersatz 605. 
- -TaIg-8cbmiermitteI 285. 
- Tflrklschrotolgewinnung 396 
- verseifung ~6. 
Ollvenschalen extrabieren 3~. 
- suIfurOl, SaIpetersAurereinigung 869. 

v - tresterextraktion '(-destillation) a~. :a - tresterOle 338. 
Oma, Abwl8serreinigungsverfahren 623. 

... Onadal 541. 
; - jodkaliumbaltige Seifenl6sung 475. 

OpodeIdok 604, 553. 
c: Optlfonn 667. t Optlkre801 666. 
'a OrangenblAtter, Schlafmittelli42. = - fmchthAutchen. Fettgewinnung 309. 
... - kem-Kaffeersatz 308. 
GO Oranienburger Kemseife .n9. 

- Kemseife, orangegelbe 412. 
r! - OliddestillatfettsAure. Seife 420. 
~ OrchIdeenblll.ten, 8eifenparfll.m 414. 
] Ortlzon. Chlorkalk, Wassersterilisierung 
.,6 618. 

- mund'Wasser 1184. 
v - tabletten 1134. :a Osmium FetthArtungskatalysator 379. 

Osmosll 618. 
"'.:1 Ostwalds Farbenlehre 148. 

Ovagsolan 1127. 
OWaIanuBOl, Speisezwecke 304. 

l: OxalsAure, Pbenoldesinfektionsmittel 
u 1164. 
is - sAnreester. Phenol, Desinfektions

mittel 664. 
.c: - s&ure, genie8bares MeerwasBer 616 . 
.; - saureB Zlnn, Zuckerl6sungen entflrben 

690. 
c: OxybenzyIalkoholharz 102. 
v - carbons&uren, Kresolhereitungen 1163. 

.c: - chinoIiD, Deelnfektionsmittel 662. 
oS! - chiorfettsluren 383. = - cholesterlngewinnung 829. 
"Q ,- fettsluren 884. 

- fettsiureester, LackliSsungsmittel 1~. 
Vc: - fettsAure, Formaldehydseife 475. 

- fettsiuren, Ricinus61, TflrklschrotlSl :c 896. 
N• - fettsAuresalz, Wachsalkohol, Wasch· 

mittel "4. 
- fettsiuren, Sellenfll.llmitteI 4". 

• S _ JodchinollnsuIfoslure, Deslnfektions-
Q mittel 662. 

- ols&uregemische, Alizarindruck, 
Tflrkiscllrotiilersatz 896. 

~ 
- ricinols&ure, Ricinus6l, TflrklschrotlSl 

396. 
- sAuren, Waschmittelzusatz 449. 
- sAuren, WassergIas, Waschmittel "'4. 
- luIfofettsAuren 884. 
- Oxyne 109. 
Ozokerlt, siebe auch Ceresin. 
- 266. 
- abscheldung, Benzin-Eisessiggemenge 

264. 
- abscheldung, Erdo!rll.ckBtlnde 254. 
- abecbeiden, Mineralole 258. 
- entstehung 220. 
- Flrnis, Kautschukersatz 118. 
- pwlnnung, BraunkohIenbitumen 260. 

Olein - Paraffin. 

o II 0 k e r it relnigung. SeifenI6sung 238. 
Ozon Abwasserreinigung 626. 
- Ither495. 
- atome 561. 
- BrauereidesinfektionsmitteI. 
- -Erdol-FettsAure 814. 
- erreger, Zlmmerluftreiniguug 575. 
- faktis 52. 
- Fischolbehandlung 322. 
- Glrungsgewerbe-Desinfektionsmittel 

680. 
- Harz6lreinigung 78. 
- KienOl, Terpentinolersatz 73. 
- Kohlenwasserstoffgewinnung 266. 
- Kohlenwasserstoffe hArten 276. 
- LelnOlbehandiung 106. 
- Iuft.' Lacktrocknung 111. 
- 01560. 
- Olbehandlung 371. 
- pech 276. 
- Petroleumrelnigung 236. 
- sauerstoffhaItige Wasserstoffsuper-

oxydlosung 560. 
- Selfenunterlaugenbehandlung 366. 
- Sikkatlvgewinnung Ill. 
- StelnkohlebehanIDung 243. 
- Tlntenentfemung 198. 
- Trinkwassersterillsation 616. 
- waschpuIver 449. 
Ozonide, Erdolfettsiuregewinnung 314. 
- ErdolfiruIsersatz 126. 
Ozonln 370. 
- Bleichmlttel 466. 
- Seifenbleichmittel 411. 
Ozonisierte Luft, Gerbereiabwisserreinl

gung 633. 
Ozonisierung Flu8wasser 621. 
Ozonlt 456. 

p 
Paketpacklack 89. 
Packpapier, Imprlgnierung, Wolifett

stearin 829. 
PaIidol, Fettslureschmierseifen blelchen 

411. 
Palladium. Fetthlrtung 379. 
- kolloidal, Salben 508. 
- Olhydrierung 878. 
Palmltinkemseife 416. 
- slurechlorid 883. 
- sAuregewinnung, Holzteer 272. 
- sAureiacke 134. 
- sAure, PhenylsuIfonamid 885. 
- siuretoluolsuIfimid 884. 
PaImitylphenylsnifoninud 886. 
Palmkeme extrahleren 389. 
- kemOl, Ersatz-(Zusatz·)ole 404. 
- kemillersatz, PfIanzentaIg 402. 
- 01 entfirben 369. 
- OIflrnis 123. 
- 01 (PaImkemOl) Gewinnung 338. 
- olhlrtung 876. 
- lliseife, Bananenasche ~2. 
- IIltrocknung 119. 
- pech 2711. 
- seife, Abfallverwertung 426. 
- wedel konservleren 581. 
Panamarinde pnlvem 443. 
- rinde, Belnigungsmlttel 448. 
- rinde, Stauben verhll.teu 441. 
Pankreas, Fettspaltung 3~ • 
Pankreatln Wischereiniguna 469. 
- zusatz 498. 
Papler. slehe auch SpeziaIsorten. 
- abwlsserkllrung, ZlnkBuIfat 686. 
- abwll.sser, Tonrelnlgung 636. 

Bakellt, Imprlgnlert 98. 
- bleicherel, Eiektrolytlauge 97. 
- blumen, waehsgetrlnkte Farben-

eftekte 683. 
- druckfarben. Kopallack 174. 
- fabriksabwlsBer, KaIk-KJirung 686. 
- fabrlksabwlsser, P1anktonschldigung 

685. 
- fabrlksW&8ser enteisnen 612. 
- firberei, Moderot 1118. 
- gamschlluche, kautschukll.berzogenU. 
- -Gewebestempelfarben 182. 
- Kautschukersatz 47. 
- leimmlttel 138, 688. 

Pap I e r masse, TonreinigungsmitteI 452. 
- schldlgung, Pllzwachstum 680. 
- Schriftziige entfemen 198. 
- sympathetlsche Tinte 191. 
- Tlntenfestigkelt 185. 
- Verbandmaterial 652. 
- verkohltes, Schriftzeichennachwels 

'197. 
- Ze\lstoffabrlkabwlsser beseitigen 686. 
Papllionaceenole 304. 
Pappeihonlgtsu 381. 
Paqueretteparfll.m 492, 
ParacumaroD, siehe auch Cumaronharze. 
- cumaron geschwefelt, Lacke 274. 
Parafaktls 62. 
Paraffin 2~. 
- abscheidung Dichlorlthylen 254. 
- abscheldung, Eisessig, Benzingemenge 

264. 
- abscheiden, MlneralOle 263. 
- abechelden. Paralflnolgemische 258. 
- Aubelz- (Brenn)stoffe 899. 
- ausschwitzen, Vorrichtung 251. 
- BitumenrelDigung 260. 
- Brauerpechersatz 88. 
- Brauerpechzusatz 87. 
- Braunkohlenteer, Spritbehandlung264 
- butter 261. 
- chlorieren 383. 
- destillation, Vaknum 262. 
- destillat, SuIfosiuren 245. 
- durchschelnend 262. 
- ersatz, HartgununI, Flu8siurebehilter 

59. 
- fabrikation 251. 
- fabrlkation, Pre8schwitzrohre 261. 
- fabrlksabwll.sser, Tonrelnlgung 686. 
- firben, Farbbasen 174. 
- FettsAuregewinnung 256. 
- filtrierverfahren 251. 
- fraktlonlertes, Kll.hlverfahren 2a2. 
- gatschentlSlung 264. 
- gewinnung 261. 
- gewinnung, Alkoholformlate 266. 
- gewinnung, Braunkohlenbltumenharz 

260. 
- gewinnung, synthetisch 2511. 
- gewinnung, Torfvergasung 252. 
- grund, Sgrafflto-Maltechnlk '204. 
- haIogenderivate 266. 
- bArten, bleichen 268. 
- harzgemenge, Konservlerung anato-

mischer Prlparate 686. 
- -HoIzIII, Kautschukersatz 64. 
- Kakaobutterersatz 556. 
- Kautsehukersatz 50. 
- Kautscbukmsatz 23 . 
- kerzenhirtungsmaterlaI, Stearon 884. 
- kerzen, Stearin-Parafflnllizusatz 361. 
- KupferkaIkpuIver. Vertilgung 646. 
- Lanollnersatzmittel 829. 
- MineralOle. Alkoholbehandlung 264 • 
- MineraIiHrll.ckBtlnde, Toluoibehand-

lung 264. 
- III, AbfaIlsluren 282. 
- olkll.hlanIagen 260. 
- -OIl6sung, HlndewaschmitteI 679. 
- III. Parafflngewinnung.252. 
- 01, Parafflngewinnungsynthetlsch 21111. 
- 01 relnlgen 260. 
- 01, Vordruckfarben. Stickerelen 183. 
- Vasogenersatz 506. 
- -PaImillflruIs 128. 
- Paraffinoltrennung 2112. 
- Begenerit 88. 
- reinigung 268. 
- relnlgnngsabfaIlsAuren, GehaIt. 282. 
- reinigung, Schwefeldloxyd 268. 
- Rohmontanwachsreinlgung 261. 
- Schroelzpunkt erhilhen 842. 
- SchwitzprozeB 251. 
- Selfe- (Spelsefett-)gewinnung 256. 
- Selfe, StirkeemuIslon 888. 
- Seife II.herzlehen 425. 
- Selfenzusatz 467. 
- Unterscheidung 252. 
- wachsartiges 252. 
- -Wachsersatz 886. 
- -Wachsselfen 8811. 
- -Waschmlttel "4. 
- Wasseraufnahmeflhlgkelt erhohen 256. 
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Paraform 574. 
- aldehyd alkalisches DesinfektiQDs-

mittel 571. 
- aldehyd, Selte, Desinfektionsmlttel569. 
Paragan 574. 
Parainden geschwefelt, Lacke 27'. 
PlIl"aldehyd, Acetaldehyd, Brennsprlter-

satz 248. 
Paralyso\ 566. 
Parasltenveriilgung, slehe auch Veriil

gung. 
- verlilgung, Eisenvitriol, Schwefeisiure 

658. 
Parasitol 6'8. 
Parfl1m, siehe auch Bouquet. 
- alkoholarm 494. 
- fixierung, Ergamil 4a. 
- herstellung, kl1natliche Riechstoffe 493. 
- konzentrieri, alkoholfrei '9'. 
- Puder, Cas'sie 517. 
Parfl1merle, siebe Riechstoffindustrie. 
- Industrie, Rohstoffe 482. 
Parfl1merlen lagern 488. 
Parlnolwachs, Zinkoxydsalbe 509. 
Parlser Kopierlinte 188. 
Parlsol Desinfektionsmittel 568. 
Parnacott-TaylorprozeB, Linoxynfabri-

kation 112. 
Par'Oidium, Verlilgungspriparat 657. 
Parol 557, 565, 567. 
Pastellmalerei, allgemeines 196. 
- malereien fixieren 200. 
Pastellstlfte 196. 
PatentachsenOi 299. 
- firnis 109. 
- gummiplatten 28. 
"\ holzwollverbandwatte 551. 
- kreide 195. 
Patschull '87. -
- blAtter, Mottenvert1lgnugsmittel 667. 
Pa us leinen, Zeichentusche entfernen 198. 
- lelnwand 182. 
- lelnwand, Verbandstoffe 551. 
Pears Soap, Ansatz '28. 
Pears Soap, Kernseife '27. 
Pearaonsches Kreolln 566. 
Pebecco-Zabnpaste 531, 533. 
Pech, slehe auch Erdillpech. 
- abkllhlen, zerkieinern 275. 
- Abscheidnug, Teer 275. 
- anstrichmittel chemikalienbestindige 

209. 
- blende, Wasserfilter 597. 
- Oe\lulose, 01, Asphaltersatz 264. 
- Deainfektionsmittel, ElnfluB 580. 
- ersatz chlorlerter, Naturasphalt 276. 
- ersatz, Regenerlt 88. 
- extrahieren, Phenol 269. 
- gewinnnug, Benzolabfallaiure 235. 
- gewinnnug, sulflerte TeerOie 275. 
- gewinnung, Teer(Ole) 275. 
- harte Komer 276. 
- hirten, Ozon 276. 
- hydrlernug 2'3. 
- komer 276. 
- komer, illarllger 1}berzug 275. 
- kilnstlich 264. 
- Knustmaasen 46. 
- mortell1berzug, TeerschotterstraBen-

decke 267. 
- pulverlg (kornlg) 275. 
- schutzl1berzl1ge, Tonzuaatz a6. 
- Schwefel, Stein, StraBenpfiaster 266. 
- Selfe, Stirkeemulslon 388. 
- sorten, gelb fAlben 275. 
- sorten. Schmiermittelgewlnnung 283. 
- StraBenoberbaublndemittel 267. 
- streckmlttel Enverbln 88. 
- Sulfitablaugeemullion 887. 
- torf, Waschmittel 4'6. 
- verarbeltnug, Braulndustrle 87. 
- verfliissigen 275. 
- Wasaergasteerdestillationsrllckstand 

275. 
Pediculinol 665. 
Peize firben, Molybdinate, Phenole 6.25. 
Pelztlere vergiften 663. 
- werk, mottensichere Gerbnug 667. 
Pentachlorithanlacke a3. 
- chlorlthan, Motorentrelbstoffgemenge 

248. 

Pen t a chlorlthylen, siehe auch Kohlen-
wasseratoffe. 

- chlorphenol, Desinfektionsmittel 567. 
Pep€on, Kautschukvnlkaniaation 24. 
Perboraltabletten 534. 
Perborat, Cocosolbleiche 370. 
Perbora t, Haltbarkeit erhilhen, Borax-

zuaatz 602. 
- haltiges Streupulver 545. 
- flaltlges W8lIchmittei 459. 
- Kleseiaiurepriparate 459. 
- mlschnugen, Wasserstoffsuperoxyd-

erzeugung 457. 
- Oltrockenmlttel 116. 
- prlparate kosmetische 457. 
- Selfenlelmbleichung '11. 
- Seifenmischungen, '56. 
- 8elfenpulver 456. 
- tonerdehaltlges '59. 
- w8llchmittel explosionssicher 456. 
- wasseratoffsuperoxydreich 459. 
- Wein- (Cltronen-)sluremlschung '57. 
Percarbonat, Tintentabletten 19'. 
- chlorlthylen, siehe auch Chlorkohlen-

wasserstoffe. 
- waschmittel, Gewebescbldigung '55. 
- WuserstoffsuperoxydgewinnWlg '57. 
Pereira, Temperafarben 181. 
Pergament antik, festigen 197. 
- papler, Leichenhl11le 58'. 
- papler, SchrlftzUge entfemen 198. 
- papier, Verbandztoffersatz 551. 
- tinte 192. 
Pergenol536. 
- -Mnndwasser 53'. 
Perhydrit, Rasiermittel 560. 
- Wundbehandlung 545. 
Perhydrol, Mundwasser 534. 
- TrlnkwassersterilisierWlg 616. 
- Zabnpulver 531. 
Perillal!i, Fimis 115, 116. 
- 01, LeinOiersatz 105. 
- olsaures Kobalt 115. 
- siure 175. 
Perkaglycerin, anatomlsche Priparate 

konservieren 58'. 
- Glycerineraatz 859. 
- salben 859. 
Perlmutfarbige schlchten 130. 
Permanganat, kelmfreies Trlnkwasser 

617. 
- Keaselspeisewasserreinigung 609. 
- KondenswuserentiilWlg 279 • 
.::... Resorcin, Wasaersteriliaation 616. 
- Trlnkw8llserrelnigung. 
Permntltabarten 607. 
- auffrlschung 608. 
- enthirtetes Wasser, Rostbegl1nstlgung 

605. 
- kilrper auslaugen 608. 
- kilrper, Chromitsilicate 608. 
- verfahren, Wuser vorenthirten 607. 
- verfahren, WoIlwllschere\en 613. 
- wasserreinigung 606. 
Pernicid-Frostsalbe 5a. 
Perocidbrilhe. Verwendung 6'5. 
- Mehltaubekimpfung 6&7. 
Perollnessenzersatz 575. 
Peronospora, kolloidaler Schwefe16'3. 
- Kupferbrilhenzuaammensetzung 646. 
- Vertilgungsmittel 657. 
Peroxydbildnng, Leinill Ill. 
- Boraiure schmelzen 459. 
- Seifen 456. 
- Vaselln, W8lIserverbindungsvermogen 

steigern 505. 
- verbindungen, Desinfektionsmittel570. 
Perphosphat, W8lIchmittei 457. 
Peraalze haltbar machen, Leim 455. 
Persalz, Sauerstoffblder 501, 502. 
- waschmittelwirkung, Gewebe 455. 
- zahnp8llten 538. 
Persll '56. 
Persulfat, Seifenunterlaugenreinigungs-

mittel 355. 
Perubalsamalkoholyse 69. 
- ersatz 69. 
- Formaldehydprlparat 69. 
- Hautcreme 511. 
- Sesamill, Bolivia '13. 
- synthetlsch 69. 
- verblnde 550. 

Perl1ckenhaarwellen 522. 
-Ieim 91. 
- wachs 522. 
Peruill69. 
- scabin 69. 
Pessarumhl1llnug, Brotteig 555. 
- hl1llungsmasse 555. 
Petitgrainillersatz U4. 
Petroillther, Schmiermittel 293. 
Petroleum, siehe Erdill. 
- beton 265. 
- caseintechnik 205. 
- farben, Olfarbengmndierung 160. 
- gemchbeseitlgung 240. 
- haarwasser 521. 
- Kautschukvnlkanisation 26. 
- mischnngen, Automobilbetrieb 2'8. 
- reinigung 238. 
- steine 229. 
- (SchieferOl-)Treibmittel 248. 
Pfefferbaumrlnde 193. 
- minzanban, Olausbente '86. 
- minzersatz, HoIzteerolketone 489. 
- minzgeist 486. 
- minz, Lyaoform 584. 
- mlnzill, Raumdesinfektion, Nachbe- CI" 

handlung 573. ID 
- minzpfianzendestillation 486. N 
Pfeifenspitzenknnstmuse 60. (Do 
Pfeilring, Kontaktspalter, Vergleich 3'7. :r 
Pferdelausbekimpfnng, lkaphthisol 665. § 
- staub, lanolinartiges Fett 326. 
Pfia n ze n butterfabrlkation, Abfallole 

'03. 
- Duftstoff liefemde 483. 
- extrakte, getrennt gewinnen 556. 
- farbstoffe, Ausgiebigkeit 156. 
- farbstoffextraktion 157 
- farbstoffverwendung 166. 
- farbstoffe zerrelbliche 156. 
- fasem, Zahnwurzelfllllnngen 539. 
- fettgewinnung, Obstschalen 809. 
- impfen, Quecksilber 6'5. 
- insektenveriilgende 660. 
- konserviemng 581. 
- kulturen schwefeln 6'3. 
- leimanstrlche 206. 
- olentfllrbung, Tierkohle 366. 
- ole japanische 304. 
- olschwefelaiureester, Tilrkischrotill-

ersatz 396. 
- 01, Sikkative 115. 
- ill sulfiertes, Mlneralolemulsion 389. 
- iiltrocknung 118. 
- iIIe verbrannte 368. 
- prlparate durchslchtlg machen 585. 
- sifte, Filter 591. 
- schlldlinge, Kupfer-Kalkpulver 646. 
- sch&dlinge verillgen 642. 
- schleim, alkallfreie Selfe '71. 
- schleim, Seifenersatz 4'3.' 
- schutzmlttel 6'3. 
- schutzmittei, Metallpulver 6'5. 
- talg, siehe auch Japantalg. 
- talg; Palmkemillersatz 402. 
- teile fArben 582. 
- teile konservieren 586. 
- teile, olige Staubblndemittel 589. 
- trockene, BleichprozeB 582. 
- wachsbleichnng 33'. 
Pflnter, siehe auch Heft., Klebeptiaster 

usw. 
- amerikanlsches U8.-
- aufbewahrnug 548. 
- Oewebe, Lelnill, Bleioxyd 546. 
- steinfugenteer 275. 
- steine, Schotter-Teergemenge 267. 
- unterlage w8llserdicht 5'8. 
- Viscin Lanolin U8. 
PfIasterungszwecke Asphaltersatz 26'. 
PfIaumenkernol nud -nebenprodukte 308. 
Phenacetin, Migrinemittel 542. 
Phenol s. a. Carbolaiure. 
- aldehydharze farblos 100. 
- alkohole, Harzprodukte 102. 
- alkohol, Knnstharz 102. 
- Bitumenextraktion 269. 
- -Cellulose, Harzkondenaatlonsprodnkte 

102. 
- Enkaustlkfarben 20'. 
- formaldehyd, Desinfektionsmittel 568. 
- formaldehydharze 99. 

til 
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784 Phenolformaldehydharz - Quecksilber. 

c .. 
cu 
E 
E .s .s 
~ 

Ph e n 0 1 formaldehydharz, Albumin· 
Mutchen 145. 

- formaldehydharzbildung, Fettzusatz 
99. 

- formaldehydharzbildung, Gewebe 99. 
- formaldehydkorper, Wundbehandlung 

545. 
- Furfural, Hartkautschuk 60. 
- harz, siehe auch Bakelit usw. 
- harz cyclische Ather 102. 
- harze, HindeschutzmlUlsen 578. 
- harzherstellung, Glycerlnliisung 100. 
- harz, Kalk, Pflanzenschutzbriihe 647. 
- harze, Kopal entrinden 135. 
- harzliisungsmittel, Tetralinessenz 86. 
- harz, Liisungsunterschiede 129. 
- harze, olliisliche 135. 
- harzsalze, Fettseifenersatz 470. 
- harz, Schiffsanstrichfarben 213 . 
- harze mit Weiusiure 102. 
- harzzusatz, KautschukfUUung 23. 
- -Holziillacke 121. 
- Kautschukregenerat, Nervigkeit er-

hohen 44. 
- Kautschukregenerierung 44. 
- Kautschukzusatz 16. 
- kunstharzID&886, Juvelith 100. 
- Metallseifen, Anstrlchmittel 475. 
- natrium, Latexkonservierung 12. 

cu - phosphorsiureester. Schmiermittel-
:; ersatz 281. 
_ - phosphorsiureester, Schmierolersatz 
:s 281. 
as - phthalelnliisung 182. 

- -Polyoxymethylenkondensationspro-
C dukte 571. 
t - Pyrldinol 562. 

'"0 - Quecksilbersalzdesinfektionsmittel563. a - Ricinusiilfaktis 56. 
rIJ - Rilbenwurzelbrand beklimpfen 651. 

- seifen, Leitfilugkeit erhOhen 294. 
- seifen, rhicinoisaures'Kalium 478. 
- stirke, Schellackersatz 100. 
- snlfosiuren, kolloidale Farbstofflo-

sungen 151. 
- sulfOSiure, Qnecksilberseife 476. 
- Treibmittelzusatz 249. :a - trocknende OIIDlUlsen 121. 
Phenole, halogenisierte Desinfektions-

_ mittel 567. 
; - Caseinemulsion 387. 

- Deslnfektionswirkung, Siurezusatz 
oW 584. 
,c - Lackentfemungsmittel 172. 
~ - mercurierte, Saatgutbeize 651. 
C - Seifenfilllstoffe 404. 

- wasserliislich roachen 384. '5 - wasserliislich, SulfOSiuren 583. 
-; Phenolut, Lysolersatz 588. 

Phen08tal 564. 
C Phenoxacetsiuren, Formaldehyd, Kunst.8 - harze 102. 
cu Phenoxylessigsiure, Vertllgungsmit-

oM tel 647. 
cu - Meltauverhtltung 658. 

.c; Phenylendiamin, HaarfArbemittel 526. 
- hydrazin, Vulkanisatlonszusatz 25. Ii - oxyd, Selfenriechstoff 413. 

- Phonographenwalzenharz, Montanwachs 
~ 261. 
N Phosote, Kreosotpriparat 582. 

Phosphate, Abwasserreinigung 6211. 
.!! - Kautschukmilchsaftkoagulierung 14. 
Q - LeinOltrocknung 117. 

- Olreinignng 366. 
- Schmieriilreinigung 280. 
Phosphatgewinnung, Tierkohle, Neben-

produkt 691. 
Phosphorbrandwundenbehandlung 547. 
- elsenpriparat Desinfektionsmittel 547. 
- Isolier-Imprigniermassen 121. 
- kolloidal liisen 606. 
- metawolframsiure, Teerfarblacke 149. 
- molybdllusiure, Farblackbiidung 149. 
- paste, Ratten-, Miusevertllgung 662. 
- Phenol-, Oifaktis 55. .' 
- Rattenl{ift, Umhilllungsmasse 662. 
- siure, Entfirbungskohlezusatz 693. 
- siure, Harz· (Mineral-), (Teerol) ge-

winnun!! 231. 
- slIure, Harzolbehandlung 78. 
- sllure, Harzolreinigung 78. 

Ph 0 S ph 0 r siure, TeerOlreinigung 269. 
- saure, TeerOlverarbeitung 231. 
- wolframsliure, Zahnzement 538. 
Photo bilder, olgemlildeihnliche 168. 
- bilder reinigen 170. 
- papierlacke,EiweiB-Formaldehyd 145. 
Phthalsi ureester, Glycerinersatz 359. 
- ester, Harzlosung 86. 
- ester, Harz- (OI-)lOsungsmittel 129. 
- -Glycerinkunstharz 102. 
- ester, Riechstoffgewinnung 485. 
Phylloxera siehe auch Reblaus. 
- mittel 669. 
Pig mente, chlorophyllihnlich~ 157. 
- kupferhaltlge 177. 
- metallhaltige Teerfarbstoffe 177. 
Phtmentfarben H8. 
- gewinnung, Fullererde 690. 
- teerfarbstoffe rote 153. 
PI krl n s i u r e - Carbollneumersatzmittel 

564. 
- Flecken, Hindewaschmittel 579. 
- Hartgummiersatz 60. 
- liisung, Brandwundenbehandiung 547. 
- Mottenvertilgung 667. 
- Schidllngsvertilgnng 647. 
Pikrylchlorid, Schidiingsvertilgnng 661. 
Pilocarpm 627. 
Pllzbekimpfungsmittel 646. 
- zucht, fettreiche 313. 
Pllze, Fettgewinnung 308. 
- konservieren 688. 
Pimarsiurelacke 131. 
Pimol, Schiffsmaschinenolzusatz 284. 
Pinakone, Vakuumdesinfektlon 674. 
Plnaudseifen 428. 
Pingen, Sojasorte 118. 
Pininsllure, festes Erdol 400. 
Pinocaptinhaarkur 621. 
Pinol, Oldenaturierung 378. 
Pinolin, Terpentinolersatz 73. 
Pinosol 562. 
Plnselhaar, Einklebmittel 91. 
- Lackreste entfemen 171. 
Piperidin, Vulkanisationsbeschleuniger 26. 
Pisaptan, Haarwaschselfe 621. 
Pissoir, DeBinfektionspaste 676. 
PistolengrlffkunstmasBe 69. 
Piverseife 428. 
Pixavon 521. 
Pixol-Resol 272. 
Placenta-Amygdalarum, Sauerstoffbider, 

Katalysator 601. 
Plagin, Liusevertilgungsmittel 668. 
Planktonabscheidung, Wasser 597. 
- Bchidigung, Papierfabriksabwisser635. 
Plantol, Vertilgungdpriparat 657. 
Platinanstrichfarben 165. 
- katalysatoren, Fetthlirtung 379. 
- kolloldales, synthetischer Kautschuk8. 
- merktinte purpurfarbene 190 • 
- metallorganosol, Wollfettsalben 608. 
- Wischesigniertinte 190. 
Plukenetiaiil, 118. 
- iii, Leinolersatz 105 . 
Pneumatlk, slehe auch Luftschlauch. 
- mllung, Kautschukschaum 29. 
Pochtrilben, schidliche Abwisser 637. 
Polierlack, Schellack wiedergewinnen 82. 
Polituren, ABphaltersatz 264. 
Politurlack, fettolhaltig 123. 
Polyglycerinharz 102. 
Polyoxymethylen, DeBinfektionsmittel 

671. 
PolyrlcinolBiure 397. 
- siureester 384. 
- slIuren, Rizinusolsulfierung 395. 
- slIuren, TilrkischroWI 394. 
PolysulfidlOsung, Wagenfett 298. 
- Stirke, Seife 477. 
Polysulfide, Vertllgungsmittel 643. 
Pomade altromlsche 623. 
Pomaden, Vaselinprodukte 250. 
Ponceaufarblacke, Verwendung 153. 
Pontlanak, Chinagras ,Kautschuker-

satz 46. 
- harz, siehe auch Jelutong. 
- harz, Firnis 131. 
Porasol, Desinfektionsmittel 568. 
Porzella nformen, KerzengieBen 362. 
- Kautschukilberzug 26. 
- kitt, Beryllium, PhoBphorsliure 538. 

Porz ella n scbreibstifte 195. 
- zlihne 540. 
- Zahnfilliung 637. 
- iilschieferaufarbeltung 257. 
P os i don i e n schiefer, Gasolgewinnung, 

Seife 404. 
Postsiegellack 89. 
Potaschegewinnung, Abwasserschlamm 

627. 
Potenzol, Grapnitschmierung 287. 
Poudras-Rasierseifenpulver 481. 
PoudretteOl 311. 
Priparate anatomlsche, durchsichtig 

685. 
- antatomische, konservieren 584. 
Preolit 209. 
PreBbernstein 94. 
Prestoseife 464. 
Primal, Haarfirbemittel 526. 
Prinzessinennwasser 612. 
Proferro 600. 
Yropisin, Hantheilmittel 610 . 
- priparate, siehe auch Seife, Rasierseife 

usw . 
Propolis, Bienenharz 831. 
Propylalkohol, Hindedesinfektion 577. 
- alkohol, Kosmetik, Spritersatz 494. 
Protalbin-Formaldehydiacke 145. 
- lacke 145. 
- slIure, Wollreinignng 469. 
- slIurezusatz, Perboratwaschmittel 457. 
Proteine, EinfluB, Kautschukkoagulation 

12. 
Protein, Seifengewinnung 474. 
- stoffe, Kautschukregenerierung U. 
- synth. Kautschukzusatz 9. 
Protolrelnignng 363. 
Pseudocumol, Allylalkohol, Schmiermittel 

281. 
Puderpapier 618. 
- parfilm, Cassie 517. 
- Weizenkleber 386. 
- Zirkonverbindungen 516. 
Puppentoiletteseife 428. 
Purconiil 397. 
PnrIt, Sclunierolstreckmittel 277. 
Purpurfarbstoff 158. 
- tlnte tyrlsche 190. 
P u tzlappen 82. 
- materialien reinigen, Olgewinnung 27t. 
- mittel, Bilderreinigung 170. 
- wollreinigung 230. 
- wolle, Vaselinbrlkettierung 297. 
Pyramidon, Migrinemittel 642. 
Pyricit, Gilrbottlchdesinfektion 569. 
Pyridin, Fettextraktlon 340. 
- Insektenvertllgungsmittel 648. 
- Katal),sator, Stearinersatz 384. 
- Kohlenwasserstoffe emulgieren 388. 
- Kupferstlchreinigung 199. 
- lactat, Farbstoffiosungsmittel 359. 
- Lackzusatz 143. 
- PhenolOl 662. 
- Schwefel, Saatgutbeize 648. 
- -Schwefel-Vertilgungsliisung 640. 
- Teer, Paraffinfillung 271. 
- Vulkanisationsbeschleuniger 26. 
Pyrite, Welnschidiingevernichtung 668. 
Pyrogallol 627. 
Pyrogallussllure, Haare tirben 625, 528. 
Pyrolein 285. 
Pyrophosphorsliure, Zahnzemente 538. 
Pyropisslt 257 • 
- bitumenreinigung 260. 
pyrotken 664. 
Pyroxylin 178. 

Q 
Quaddelnbeseitigung 670. 
Quarz, kilnstliche Zlihne 640. 
- lampenapparat, UltralichtstrahlulIg 

622. 
Quassia, Blattliusevertilgungsmittel 664. 
Q uec ksll berdampfzusatz, ErdOikrack-

ung 241. 
- -ElwelBsalben 608. 
- haltige Seifen 476. 
- haitige ZinkoxydBalbe, CJemlnit 508. 
- jodid, sympathetische Tinte 191. 
- kolloidales, sYlltheti~cher Kaubchuk8. 



Que ck si I be r - Kupferpriparat, 
8ch1ffsbodenanstrlch 214,. 

- -Lackentfernung 171. 
- metall, Baumlmpfung 6'5. 
- oxycyanid, Deslnfektionawirkung 563. 
- oxyd 251. 
- pflaster 518. 
- -Phenoldesinfektionamlttel 663. 
- phenole, 8aatgutbelze 651. 
- -Pheilolsulfosiureselfen '76. 
- priparat, Mercurophen 558. 
- silbersalbe konzentrierte 508. 
- salze, Bakellt, 8chlffsbodenfarben 215. 
- salzlilsungen 215. 
- salzlilsungen bestindlge, Metall 558. 
- salz-Ollosung '76. 
- salzpriparate, Metalle nicht angreifend 

558. 
- salz, 8terilisiermlttel 51i8. 
- sa!z/ Tear, 8aatgutbeize 651. 
'- 8cmffsbodenfarbeJI 216. 
- seifengrundk01"per, Reduktlonakraft 

anfheben 470. 
- selten haltbare 470. 
Quellungsmlttel, Kautschuk 27. 
Quercitrongelbimltation 158. 
Qulllaja, siebe Panamarinde HI. 
- rinde 171. 
- rinde, Erdolselfe 467. 
- rindenextrakt, 8aponingswinnung 441. 

R 

Quecksilber - R08enperlen. 

R au m desinfektion, Gaszufuhr 641. 
- deslnfektion, Glycerin-Formaldehyd 

1i74. 
Raupenleim 661. 
- konservierung 585. 
- vertilgungsmlttel 651i. 
- vertilgung, Thomasmehl 661. 
Rayseife, Eieralbumln '73. 
Reben - siebe auch Welnatockschidlinge, 
Re blanabekimpfung 61i9. 
- lana vertilgen, Terpineol 668. 
- stockwurzel, Diingsmittel 659. 
Redmauol 99. 
Rees-Kaltslegellack 90. 
Refiexdruckfarben 17't. 
Refiorit, Mehltaubekimpfung 657. 
Regenerlt, Brauerpech, 8treckmlttel 88. 
Regenwflrmervernlchtung 661. 
Registrierapparattinte 192. 
Regulatorenol 293. 
Reichskraftstoff 249. 
Beifenff1lbnasse 67. 
Reinigungsmittel Bemonit 447. 
- mittel, RuB 289. 
- iUe 372. 
Retslll, 8elfenfabrikation ~2. 
- 1I1zusammensetsung 30'. 
Rel1efmalerei 18'. 
- malerei, Wachs-Harzschmelze 184. 
- schrelbmasse 18'. 
Resankunstbarze 101. 
Resedageraniol '90. 
- griin, Guineagrf1n 154. 
Resen, 8eifenachaumluaftverringerung 

Radgummimintel ausbessern 36. '23. 
- relfenff1l1masse, siehe auch Fahrrad- Reservecellulose, 8eifenzusats Hli. 

relfenff1l1masse, Golfbille usw. Resinacreme Ollbau, Riechstaffixierunas-
- reifenff1l1masse, Faktis 61. mittel '87. 
Radiergummlabfllle, Verwendung 198. Resinarome Olibau 8elfenfixierungsmittel 
- gummI, Faktis 198. 413. 
Radiermlttel, Faktis, Glaspniver, Leim 61. Resinatfarben 85. 
- mittel, 8tirke, Holzschllff 198. Resinatfirnistrf1bungen 108. 
- wasser, Tintenentfernung 198. Resinite 99. 
Radierungen alte, reinigen 199. Besinitfirnis, Vergoldung emalllieren 92. 
Radioaktives Wasserfilter 597. Resinitmassen 99. 
Radium, Fettreinigung 871. Resinolharzlilsungen, Teerverarbe1tung 
- haltlge Haarnf1selgkeiten 527. 127. 
Raffinose, siebe auch Glucose. - -Kalk, Pfiauzenachutzbrfihe 64.7. 
Ramatoschwefel 668. Resit 98. 
Rammad, Ton 518. Resitol 98. 
Rapidin Automobiltreibmlttel 248. Resol 98. 
Rapsal, Zinkstaubhirtung 376. Resorcin, Farblackbildung 160. 
Raslercreme, fettlos 481. - Hartgummiersats 60. 
- gallerte 481. - Permangauat, Wassersterillsation 616. 
~ kriegsseife 417. Restltutionsflnid, Selbsthersteilung 663. 
- messersterilisation 680. Reten, Parafflnhirtungsmittel 861. 
- mittel, nichtschiumend 481. Retinit 268. 
- mittel, Perhydriteinlage 660. Rettungsringe, Kautschukschaum 29. 
- puder 617. Reumalin 653. 
- schfisseln desinfizieren 481. Rhabarber, Magenhellmlttel 642. 
- seife, Colgate Glycerlnfrsi 480. Rheinische 8chmierseifen 436. 
- seife, fifisslge '81. Rbeumasotal 1i63. 
- selfe, Krieg '27. Rheumastack 553. 
- seife, 8ch1eimzusats 480. Rheumatln 663. 
- steine 481. Rhoda nsalz, alkoholische Acetylcellu-
- stuben, Bartflechte vermeiden 1i29. loselilsungsn 143. 
- wisser 481. - salz-Gelatinel6sung, Glyeerlnersats 
Rasilllt 528. 368. 
Rastick, Haarfirbemlttel 624. - salze, Glyeerinersatz 368. 
Ratinbacillus 668. Rhusarten, Pflanzentalg 804. 
Ratten, siebe auch Nagetiere. Rhuslack, siehe auch Japanlack. 
- fiohvertilgung 668, 1165. Rlchterol 463. 
- g1ftherstellung 662. Ricin,· Insektenvertilgungsmittel 649. 
- gift, Umhf1llungsmasse 662. Ricinolfaktis 62. 
- vernichten, 8ch1lte 662. - dure, 8elfen 470. 
- vertilgung 648. - duresulflerung, Tf1rklschrotOi 395. 
- vertllgung, Meerzwlebeipriparate 662. - Biure, Talg, Phenolseifen 478. 
- vertllgungsmittel 668. I Rloln uslipase, Trockenpriparat 349. 
Raubtlerioekmlttel 660. - ill 876. 
Rauchgase, Kautschuktroeknung 18. ...:.. 01, Brauerpech, Harz6llacke 122. 
Riucherbinder 496. - 01, ChIorsuifonaiurebehandlung 396. 
- briketts, Amelsenaiureentwicklunll - 61, Emulgierlll 890. 

495. - OIenzym, Fettspaltung 848. 
- kerzen 495, 676. - 6lersatz, Haarpflegemlttel 622. 
- kerzen, 8chnackenvertilgungsmlttel - OIfaktis 66. 

668. . - lll-Gelatineselfe 895. 
- patronen, Feldmiusevertllgung 662. - 01, geschmackUch verbessern 326. 
- pulver 496. - 61, Glycerinaeifeblitter '87. 
- pulver Ollbanumzusatz 496. - 01, heiB vulkanlslerbarer Kautschuk-
- spiritus 491i. ersatsstoff 62. 
Baumdeslnfektlon, Auten 674. - ai, Kautschukentharzung 16. 
- deslnfektlon, Dimpfe bsseltlgen 673. - 61, Kautschukregenerierung 42. 

Lan g e, Chem.·techu. Vorsehriften. 3. Aufl. III. Bd. 

Ric i nus 01, kolloidal 16sen 506. 
- 01, MlneralOitrennung 288. 
- 01, mlschbar machen 284. 
- 01, Myrrhenharzlilsung '87. 
- 61 nitriert, Kautschukersats 66. 
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- 01, PhosphorBiureprodukt alkalililsllc h 
886. 

- 01, Polyricinolsiureestergewinnung 
884. 

- OIprodukt Floricin 890. 
- 01, pulverf6rmig 885. 
- 6lrelnigung 866. 
- 6lrf1ckstend, Isolierlack 147. 
- 61siure 394. 
- olsiureester 3'3. 
- olsiure, Kuustmassen 62. 
- 6lsiure, 8eifenaehaumkraft erh6hen 

no. 
- 01, su\fiertes, 8chwefelsalbe 609. 
- 61sulflerung, Tf1rklschrotOl 895. 
- alsulfoderivate 896. N 
- 61, Textilprodukte, Eigenachaften 394. III 
- altroeknung 118. ~ 
- 61 ungarisches 306. :I 
- ai, Wasserstoffbehandinng 870. 
- samen, Fettverseifung Calelumsulfat- sr 

zusats 849. ,. 
- Biure, TiirkischrotOlersatz 396. N 
Riechsalz '96. . ii' 
- stifte 496. i 
- stoff-Aldehyd, Nadeiholzteer .a9. :I 
- stoffbeJadene Gaze 495. 
- stoff-Bliitenenfleurage, Abfallverwer-

tung '85. 
- staffe, siehe auch Parff1merien. 
- staffe, siehe auch Wohlgerf1ehe. :1_ 
- stolte extrahleren 485. 
- stoffixiermlttel, Glykolsiureester 413. So 
- stoffixiermittel Tonklnmoschus 414. .... 
- stoffixierung ~bsiuren .a8. 
- stofflxierungsmittel,Ladauumharz487. 81 
- stoffgewlnnung Phtbalsiureester '88. ... 
- stolte Harnatoffzusats 497. 
- stofflndnatrle,Alkoholeigengeruch 4911. ~ 
- stoffindustrie, destilllertesWasser '9'. 
- stoffindustrie,Vanilllnverwendung400. fIl 
- stoffe kfinatliche '88. (1) 

- stoffe, kfinatllche Parftlmherstellung ::;: 
493. (1) 

- stolte, Lagerung 488. .? 
- stolte, LOsungs-(Fixierungs-)mittel '13. 
- stoffe, scharlen Geruch entfernen 488. til 
- stoffe, 8eifenindustrie 413. g 
- staffe, spezielle Mischungen '98. CI. 
- stolte, synthetische '89. (1) 

- stoff6le, siehe auch Ole itherisohe. a 
- stoffe, wasserl6sllche '9' 
- stofftabletten 496. 
Riedels Liusetodtinktur 666. 
R leg e I seifen,· siehe Selfen. 
- seifen geff1llte '30. 
- selfengswinnung, Kernselfen 430. 
- seife, Carbonatverselfung '20. 
- selfen, Krieg ~4. 
- selfen leicht lilsllche '18. 
Rieselfelder, Abwasserrelnigung 626. 
- felder, Gerbereiabfille 638. 
Rigolen, Naphthadestillat 229. 
Rindenwunde, Deckmasse 91. 
Rinosalbe 509. 
Ripolinlackimitatlon 138. 
Ritterspornsamenextrakt, Insektenver-

tilgungsmlttel 660. 
Robbenvanfirnis 124. 
Rodelbahn, 8alzmasse 689. 
Roger-Gallet, 8elfe 428. 
Rohcholesterin 829. 
- erde61 222. 
- parafflnliuterung 268. 
- solutol, Kresoldesinfektlonamittel 665. 
Rollmassagecreme 514. 
Romanzement, Verwendung 161. 
R6ntgenatrahlen, Olgemilde, "Obermalun-

gen feststellen 169. 
Rosanilln ErdOirelnlgung 281. 
Rosenblitter, Enfleurage 486. 
- blf1ten, Fettgewinnung 309. 
- geraniol 490. 
- OIernte .a6. 
- 61 kfinstllch 492. 
- parff1m, alkoholarm 494. 
- perien 496. 
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786 Rosensaroen - Schellackose. 

R 0 sen samen, Fettgewinnung 306. ! Sal ben, fettlose 507. Sapropel, Schmiermittel 286. 
- waseer, kfinstUch 492. - grundlagen 504. Sardlnenfett 822. 
Rosmarin6l-, 01-, Fettdenaturierung 373. - grundlage, Fundal 506. -' illfirnis 124. 
RoBhaareinlage, Kautschuk SO. - grundlagen, Krieg 507. Sarpatil, Seifenersatz 448. 
- haarnetzeinlage, Kautschukwaren 28. - grundlage, Laneps 506. Sauerstoffbider, Jodalkalizusatz 502. 
- haare, Rattenvertilgung 66S. - grundlage, Mineralill 504, 506. - badkatalysator, Himoglobin 601. 
- kastanle, siehe auch Kastanie. - grundlagen, Viscin 648. - bider, MandelpreBrlIckstinde, Kataly-
- kastanienol 305. - grundlagen, Wasseraufnahmefihlgkeit Bator 601. 
- kastanien, Saponingewinnung 442. erhilhen 384. - entfernung KesselspeisewasBel 605. 
- kastanien, Speiseillgewinnung S05. - koUoidale MetaUe 608. - Hautcremes, Perboratpriparate 467. 
Rosten des Kautschuks 13. - Milchserum, Tragant 505. - Kautschukvulkanisation 26. 
Rostschntzmittel,Erdill,WolIrettsiuren - seifen medikamentilse 478. '- ·KohlensiureblLder 602. 

400. - spiritusseife 468. - priparate, niederprozentige 469. 
- mittel, Kautschukersatzprodukt 66. - Stearyl·Toluolsulfonimide 385. - priparate, Waschmittel 455. 
- schmiermittel, Calciumnaphthenate Salforkosedesinfektion, Dlimple beseitiaen I - -8eifenpriparate 459. 

294. 573. - ozonhaltige Wasserstoffsuperoxyd· 
Rotlack 153. Salicyla t, KresoUilsung 663. lilsung 560. 
RUbenmaischenschaum, Wollfettzusatz - Rasierpulver 481. Sauerstoff, Teerillreinigung 269. 

829. Salicylsiiurebenzylester, Riechstoff· Sauerwurmvertllgung 656. 
- Pilzimpfung, Fettgewinnung 313 flxlerung 488. Siuglingssanger Kautschukersatz 4'1. 
- saat, Wurzelbrand 651. - sllureester, Kunstmassen 48. Sangschlauch 30. 
- saponin 440. - siureester, Riechstoffixierunll8mittel Saure Erde 690. 
- schnitzel, Knochenkohleersatz 593. 413. Siureasphalt, ErdillreinigungsrUckstand 
RubinscheUack 81. - allure, fettl6slich 610. 232. 
RUbi)! 284. - siure, Fettslluresalben 610. 1- ester, Acetylcellulosel6sung 142. 
- bleichung 368. - siureaalbe Adolan 610. - ester, Celluloseester weichhalten 142. 
- erd6lartige Kohlenwasserstoffe 244. - siureseife 478. - ester, Harz·, Campher-, Glycerin·, 
- ersatz 364. - vaselinsalbe 610. Gelatinemassen 48. 
- Faktis 62. - zinkpastalMerz 609. - ester, Lelmanstriche 206. 

(II - fettslLure, konsistente Maschinenfette Salmlakgelst 886. - ester, organische, Glyceringelatine· :a 295. - lOsung, Knochenkohle, Wiederbe- massen 48. 
- fettsllureseife 436. lebung 696. - feste Kautschukschliuche 30. 

.... - aewinnung 375. - Perboratwaschmittel 466. - feste Lacke 209. 
; - ·Graphit-Kautschnkzusatzstoff 23. - seife 406. - harze abscheiden, Luft 234. 

- Leinillersatz 121. - terpentinBchmierseife 466. - harze, asphaltartlae Massen 266. 
e - Marineschmierille 106. - Terpentinseife 466. - harze, Lelnillersatz 286. t - -Paraffinl6snng, Hindewaschmittel - terpentinseifenpulver 438. - harze, wasserlilsliche Produkte 888. 
~ 679. Salolzahnwasser 636. - nnlilslicher Siegellack 90. 
e - Schlffsmaschinenillzusatz 284. Salpeter, Bakelitbildung 101. - zusatz, larbig brennende Kerzen 862. 

~ = ==t!i: 1~~. = :::re~~:~:~~;:=w~:hs 261. ~~:D1!::tsi~~=e:u~=~te 
~ Runzeln, Teintmittel 618. - Sodareinigung 449. entfernen 879. S RuBemulBiou, Raupenvertilgungsmittel Salpetrigsiure, Abwasserdesinfektion 6211. - organiBche, SeifenflIllBtoffe 404. 

.. 661. SaIzabsorptionsfilter 6111. - Phenoldesinfektionsmittel 664. 
U - farbeD, Kieselgur 175. - einfluJ3, Seifenfabrikation 417. Savon prince 4112. 
m - felnverteilter Form 161. - Biuregas, Kautschukregeneri8l"Ulll 41. Schabenvertllgungsmittel 664. 
(II - gewinnnng, Erdgas 224. - Biluregas, Knochenkohle, Wlederbe· Schidlingsvertllgung, siehe auch Vertil :c - Kautschukmischungen 22. lebung 595. gung. 

- KesselBpeisewasserzusatz 601. SaIze, Kautschukreaenerlerung 41. Schafwaschmittel 665. 
.... - 8chmier· (Beinignngs·)mittel 289. Sambucus ebolus 186. - waschmittel, arsenhaltige 665. 
; - tAtowierung 676. Sanatol 6~4. Schalterille, Anforderungen 2114. 

ROBSl nol, Schmierersatz61e 2811. Sandaraklilsungen 182. - ille, Basenzusatz 2114. 
.. - Schmierol 282. Sandelholzseife 446. ISchamotterohstoff, bit. Gesteine 267 • 
.c RUtgersill A, Schmiermittel 282. SandBelfe 464. Scharrharz, KautschukerBatz 60. 
-eU - seifengewinnung, Kernseifen 430. Scha umfirberel, XylolsulfosiureR 444. 

Sangajol 73. - kautschuk 211. 
S Santonin, Eingeweidewurmmittel 642. - kraft, Seife 410. 

'fi Sapal, SpiritU88eife 468. - mittel, Schaumkraft erhOhen 444. 
'iii Saatbelzen 661. Sapalbinseifen 473. Schaumseifen, auslindlsche 4211. 

- gutbelzmlttel, Kupfervltriolersatz 666. Sapartif, Bolusseife 462. - seife, PreBluft 4211. 
e - gutbelze, Pyridin, Schwefel 648. Sapoderminseife 476. Schauobjekte konservleren, Nitrocellu· 
(II - gutbeizen, Sikkativzusatz 661. Sapodont 683. lose 686. :i - gut, Dimpfebehandlung 661. Sapolin, Sapolio 464. Schellack·Aluminiumanstrich 188. 

Sabadilisamen, Insektenpulver 650. Saponin, Badzusatz 600. - Anwendungsgebiete 136. 
~ Sachets Olibanumzusatz 4116. - Desinfektionsmittel 666. - artiges Produkt, Ocotillawachs 81 • 
.c Sachetpulver Veterivol 4112. - DeslnfektionBmittelzusatz 668. - bildung 63. 

Safioranbau 806. - entgiften, Cholesterin 440. - bleichen, Chlor 83. S - III, Leinillersatz 105. - gewinnung, SuIritablauge 441. - Celluloldklebmlttel 111. 
- 8Icke Btempeln 188. - halt)ges Bandwurmmlttel Scheptl 440. - ersatz, Athylenkohlenwasserstoffe 11'1. 0; Sigegatterfett 2119. - haltiges Beinigungsmittel 448. - ersatz, Butadlen (Isopren) 97. 
N - mehl, Asche, Erdill, Feueranzfinder - Hartpetroleumgewinnung 400. - ersatz, chlorie~r Holzteer 104. 

399. - Insektenvertllgungsmittel 6411. - ersatz, Erdill 242. 
(II - mehl·Celluloseseifen 446. - konzentrieren 441. - ersatz, Naphtholharz 104. 
Q - mehl·, Erdill·, Kalkbriketts 400. - salben-(Streupulver·)zusatz 6116. - ersatz, Phenolharze, persalzoxydlerte 

- mehl·Phenol, Harzkondensationspro- - Schaumfihigkeit 410. 101. 
dukte 102. - Seifenersatz 440. - ersatz Phenol. Stirke 100. 

- mehl, Schmierlllaufsaugungsmittel 286. - Selfen, Vergleich 440. - f1t1saiger 88S. 
- mehl, SchmierOlwiedergewinnung 280. - apaltungsprodukte 448. - gebleicht, Verwendung 88. 
- mehlseife 446. - TeesaatOi 304. - inBekt zilchten 81. 
- mehl, Selfenersatz 4411. 1- Tonreinigungsmlttel 462. - konstitution 61. 
- mehl, StraBendeckemasse 267. - Tragant, Wasserglasseife 448. - Leinilltrocknung 117. 
- mehl, Zinkchlorid, EntfirbungBkohle - unglftlges 440. I - plastiBch 82. 

692. , - verbandstoffe 660. I - priparate dauernd haltbar 81. 
- spine, Holzteer 272. - verwendung 440. , - Belndarstellung 82. 
SalbelbrlIhe, Bebkrankheiten bekimpfen - Walkmittel 3117. : - seife 424. 

668. - wische, Elektrolyse 448. 1- -Teerfarbstofftlnte 187. 
- Lavendelseife 492. Saponolelne 461. 1- Untersuchungseraebnisse 131. 
- Mundwasser 686. - Gewebereinigung 463. - Vulkanlsationszusatz 28. 
- i!J, Lavendelillersatz 4112. 8aprol 666. I - wachs, Gewinnung und Elgenschattea 
Salben, BenetzungBkraft erhllhen 646. - Rattenvertllgung 662. 1- wasserlilslich 82. 
- ersatz, Harzsiure, Halogenderlvate Sapropel, Celluloseablauge,Waschmittel Schellacke, alkoholische 186. 

604. 462. Schellackose 118. 



Schepti, saponinhaltiges Bandwurmmittel 
440. 

Scheuer.pulver 454. 
- ttlcher, Ausgaugsmaterial 688. 
Schichtsche Kaliseife 428. 
S chleferbitumen, Kunstasphalt 264. 
- bltuminose Aufarbeitnnl( 267. 
- destillationskohle, Entfiirbungsmittel 

593. 
- mehl, Kunstmassen 46. 
- Olasphalt 265. 
- lllhaitige, Olextraktion 267. 
- Bl, Paraffinabscheidung 252. 
- Olsulfierung Schwefelprodukte trennen 

233. 
- 01, Treibmittel 2<18. 
- platten, Abwltsserreinigung 626. 
Schieferiile reinigen 257. 
S chiffsanstrichmasse 214, 215. 
- bodenfarben allgemein 212. 
- bodenfarben Bakelit 215. 
-, bodenfarben N aphtholderivatzusatz 

213. 
-- bodenfarben, Quecksilbersalzlosungen 

568. 
- bOden, kupferne 216. 
- korperfarben, wasserfeste 215. 
- kBrper Jelutong 16. 
- maschinenOle, Pimolzusatz 284. 
Schlldlltusevertilgung 654. 
- pattartiger ktinstlicher Hartgumml 10. 
Schimmelpilzzucht, Fettgewinnung 313. 
Schirmgriff, KunstmaBse 69. 
Schlachthausabwiisser 637. 
- hofabfallfett 309. 
- vieharterien, Kautschukschlauchersatz 

30. 
Schlacke Aktivkohlezusatz 594. 
- Kieselslluregewiunung 236.' 
Schlacken, Abwasserreinigung 627. 
- meh!, Waschmittelzusatz 448. 
- stein, Mliliverwertung 639. 
- wolledochte 364. 
- wollersatz, Hausmlill 639. 
Schlafmittel, OrangenbUitter 642. 
Schlagadern, Schlachtvieh, Kautschuk-

schlauchersatz '30. 
Schlammige Massen aufarbeiten 628. 
Schliluche, Buchdruckwalzenmasse 30. 
Schla uchdichtung, Ton 30. 
- reparaturen, Kaltvulkanisation 26. 
Sehleiflacke 128. 
- sand, Anstrichfarbenzusatz 208. 
Schleime. Rasierseifenzusatz 480. 
Sehle m peaufarbeitung 357. 
- aufarbeiten, Tonklllrmittel 628. 
- Glyceringewinnung 367. 
Schllchtmassen, Wollfettstearin 329. 
Schlick, Sauerstoffbadzusatz 600. 
Schlittschnhbahn, Salzmasse 689. 
Schluff, TextiIfabriksabwllsser relnigen 

634. 
Schmalz blelchen 369. 
- Ole 391. 
Schmeil.lfliegen, Fettproduktion 312. 
Schmelzseifen, Seifenabfl111e 426. 
Schmetterlingsfliigel fllrben 686. 
Schmetterlinge konservieren 686. 
S ch mlerfettgewinnung, fetthaltige 

Lederabfl111e 312. 
- fette, konsistente 295. 
-- fettzusatz, Talkum 451. 
-- mittel, Aluminiumhydroxydzusatz298. 
- mittel, Ausnutzung 277. 
- mittel, Basen-Acidylderivate 314. 
. - mittel, elektrisch lei tend 294. 
- mittelemulsionen 277. 
- mittelemulsionsbildung auf der Ma-

schine 278. 
-- mittel, ErdOl, WollfettsAuren 400. 
- mittelersatz, Naphthalinchlorprodukte 

281. 
- mittelersatz, Phenolphosphorsllure-

ester 281. 
- mittelersatz, Sulfitablauge 286. 
- mittel, feste, Anthracenzusatz 297. 
-- mittel, geriiuschdl1mpfendes 286. 
- mittelgewinnung 285. 
- mittelgewinnung, WoUfett 328. 
- mittel, Graphitzusatz 287. 
- mittel, heiOlaufanzeigeud 293. 
- mittel, Lactatzusatz 507. 

Schepti - SchwefelkalklOsung. 

S c h m i e r mittel, metallschiitzend 294. 
- mittel, Palmityltoluolsulfonimide 385. 
- mittel, Rul.lzusatz 289. 
- mittelstreckung, SchmierBeife 277. 
- mittel, Talkum 289. 
- mittel, TeerOigemische 285. 
- mittel, viscoses ErdOlpech 291. 
- mittel, Wiirmeausdehnung 299. 
- mittel, Wollfettdestillate 329. 
- olabfallaugen, Naphthensiiuren 237. 
- Olabfallsaure, Schwefelsiiurewieder-

gewinnung 232. 
- Olemulslonen trennen 227. 
- Olentharzung 271. 
- olfraktion (Erdo!) reinigen 231. 
- olgeWinnung. RoMI 230. 
- Olgewinnung, rohes ErdOi 230. 
- Olherstellung 285. 
- Olneutralisierung, Ammoniumcarbonat 

367. 
- Olraffination, Schwefelsiiure 231. 
- Olreinigung, Abfalle aufarbeiten 280. 
- Olreinigung, Filtration 280. 
- Olreinigung, Glycerinpech 280. 
- Olsllureharze, Asphaltersatzstoffe 232. 
- Olverdickung, fettsaure Tonerde 295. 
- Olwiedergewinnung, Putzmaterialien 

279. 
- Olwiederverwendung 280. 
- Ole, Anforderungen 278. 
- Ole, Asphalt-(Paraffin-)gehalt 278. 
- Ole, benziulosliche 238. 
- Ole, Beurteilung 277. 
- Ole, Eigenschaften 277. 
- Ole, Einteilung 277. 
- ole, gebrauchte, Oxydationsreinigung 

370. 
- Ole, gebrauchte, reinigen 280. 
- Ole, hochviscose GasOigewinnung 245. 
- ole, kilitebestlindige 293. 
- Ole, Maschinen 291. 
- Ole, paraffinireie, Textilindustrie 391. 
- Ole, Sliuregehalt 278. 
- Ole verbessern, Schwefeldioxyd 281. 
- Ole, Viscositl1t erhohen 281. 
- Ole, Wasserturbinen 293. 
- ole, Zusatz anderer Stoffe 284. 
- pfropfen, Fasermaterial imprl1gnieren 

286. 
- polster 279. 
- seife, billige 435. 
- seife, Grundierungsmittel 206. 
- seife, Olschrift entfernen 171. 
- seife, Salmiak, Terpentin 466. 
- seife, Sodaersatz, Kaliumch!orid 433. 
- seife, weil.le 434. 
- seifen, siehe auch Silberseifen. 
- aeifenarten 432. 
- seifenbereitung, MaisOi 34.1. 
- seifen, bleichen 411. 
- seifen Carbonatverseifung 408. 
- seifenersatzprllparat 439. 
- seifenersatz, Sulfitablauge 446. 
- seifenextrakt 432. 
- seifenfabrikation, Viscositl1t, Selfen-

losungen 432. 
- seifen, frostbestlindige 434. 
- seifen, gekornte 432. 
- seifen, geruchlose Tran 435. 
- selfen, harzhaltige 428. 
- seifen, hellfarbige 411. 
- seifen, kalkhaltige 432. 
- seiien, Kriegsersatz 439. 
- seifen, rheinische Art 435. 
- seifen, Rohstoffe, Krieg 433. 
- seifen, Schaumfiihigkeit 410. 
- seifen, Sojabohnenol 435. 
- seifenstreckung, Erdalkalisilicate 432. 
- seifen. TextUzwecke, Krieg 460. 
- seifen, weil.le, WaWl 433. 
- tropfOle, Reinigung 280. 
- -(Wasch-)mitteJ, SulfitabJaugenzusatz 

398. 
Schminken 615. 
- fettfrei, Norgin 513. 
- Weizenkleber 385. 
Schmittsche Patentseife 461. 
Schmuckgegenstiinde, holzlge Schellack-

riickstiinde 81. 
Schmutzwasserreinigung 618. 
Schnlt kensaprol 668. 
- vertUgung 668. 

S ch neeglookchenparfiims 492. 
- wittchen. Waschmittel 458. 
Schneiderkreide 195. 
SchneidOie 398. 
Schnellseifenfabrikation 409. 
- trocknungsole 105. 
- verband 549. 
Schneuda-Schminke 515. 

787 

Schn upfen, Campherbehandlung 543. 
- creme Kombella 543. 
- mittel 543. 
- salbe 507. 
Schonheitspflege, siehe Kosmetik. 
- seife 445. 
SchraubenschneideOigewinnlUlg 398. 
Schreibbandfar'ben 183. 
- Jacke 184. 
- maschinenbander 183. 
- maschinenschrift entfernen 198. 
- maschinenschrift, Identitatsnachweis 

197. 
- mittel, siehe auch Tinte usw. 
- papier, sympathetische Tinte 191. 
- tafelfiillmasse 58. 
- tafelwachs 335. 
- falschungen nachweisen 197. 
Schrlftgiel.lereiful.lbOden, MineraJBlbe

handlung 589. 
- zeichennachweis, verkohltes Papier 

197. 
- ziige entfernen 198. 
S ch uhcremefabrikation, Schellackwachs 

332. 
- cremeindustrie, CandeliIlawachs 332. 
- cremematerial, Montanwachs 261. 
S ch up pe n panzerfarben 209. 
- wasser 521. 
Schusterpech 88. 
Schiittgelbimitation 158. 
Schutzkolloide 379. 
Schwedengummi, heimische Pflanzen 1. 
Schwefelabgebende Stoffe, Milchsaft-

koaguiation 14. 
- allyl, Vertilgungspriparat 643. 
- ammonium 197. 
- ammonium-Formaldehyd-Impragnie-

rungsmasse 209. 
- bakterien 643. 
- bindung, Rohasphalt 262. 
- bliite 260. 
- chlortlrmengen, Kautschukvulkanisa-

tion 20. 
- dioxyd, Abwasserbehandlung 629. 
- dioxyd, elektrolysiertes, Vertilgungs-

mittel 642. 
- dioxyd entwickelnde Salzgemische 560. 
- dioxyd, ErdOireinigung 238. 
- dioxyd, Fettreinigung 368. 
- dioxyd, Fettspaltung 345. 

C) 
C .... 

"" Q 
:I 
Q. 
tI> .. 
:I 

C) 
C .... 

- dioxyd, Formaldehyd, Raumdeslnfek- Q. 
tlon 672. ;" 

- dioxyd, Knochenfettextraktion 320. 
- dioxyd, Kohlenwasserstoffextrakte, 

Lacke 126. 
- dioxyd, LliusevertUgung 665. 
- dioxyd, MineralOlextrakt-Verwendung 

293. 
- dioxyd, Olextraktion 340. 
- dioxyd, SchmierOie verbessern 281. 
- dioxyd, Scbwefelwasserstoff, TeerOl-

reinigung 269. 
- dioxyd, Teerreinigung 271. 
- dioxyd, Tierkohle reinigen 591. 
- dioxyd, Wollfettabscheidung 326 . 
- entfernen, ErdOl 239. 
- extrahieren, Trikresylphosphat 44. 
- farben, bleichbnre, Drnckerschwllrze 

176. 
- gase, Kautschukvulkanisation 20. 
- -Getreidekorn-Verschwelungsprodukt 

479. 
- gewinnung, bituminose Schiefer 267. 
- glycerin-(fett-)loslich 477. 
- Haarpraparate 625. 
- HAndewaschmittel 579. 
- harte Asphalte 265. 
- heil.llaufanzeigende Schmiermittel 293. 
- Isoprenpolymerisation 7. 
- kalium, Badewasserzusatz 603. 
-- kalkbriihe 644. 
- kalklosung, Oidlumbekl1mpfung 658. 
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788 SChwefel-Kohlensauredampf - Seifen-Sauerstoffpraparate. 

S c h w e f e I - KohiensAureda11lpf, Pflan
zenkulturen 643. 

- -Kohlenstoff, Benzinersatz, Vulkanisat 
26. 

- kohlenstoff-Dextrinemulsion, VertU-
gung 669. 

- kohlenstoffemulsionen 643. 
- kohlenstoff entfemen, Benzol 247. 
- kohlenstoff, Getreideschidlingevertll-

gung 662. 
- kohlenstoff, Holzklferbeklinpfung664. 
- kohlenstoff, Kautschukregenerierung 

40,43. 
- kohlenstoff, Universalvertilgungs

mittel 643. 
- kohlenstoff, Weinstock8chidlinge 643. 
- kolloidal 477. 
- kolloldaler, NorgUiliSsung 603. 
- kolloidal, Schidlingsvertilgung 643. 
- ·Kopa.l·Leln6llack 133. 
- Kopa.lverarbeitung. Ollacke 133. 
- lanollngewinnung 330. 
-leber 214. 
- leberliSsung, Oidlumbeklmpfung 658. 
- metall, VertUgungsmittel 642. 
- ·Naphthalingemenge, Weinrebenschl1d-

linge 668. 
- prlparate, medizinlsche, NorginliSsung 

1103. 
ill - -Pyridln, Saatgutbeize 648. :a - ·Pyridln· VertilgungsliSsung 640. 

- salbe, TflrkischrotOlprodukt 609. S - -Sauer&toffverblndungen, DeBinfektlOD _ 660. 
- sAme, siebe auch AbfallsAure. 

r: - sAura 240, 276. t - sAura, Erdijlreinlgung 231. 
~ - alureersatz, Fett-(Seifen-)industrie 
'cr: 344.. 
'" - alure, Fettraffination 368. 

- sAure, konzentrierte 868. e - sAurespa.ltung, Glycerinwaaaer vor-
l» reln!gen 363. 
.. - sAura, 8chidlingsvernichtung 643. 
-; - lAure, sympathetiache Tinte 191. 
fI) - lAure, Wanzenvertilgungsmittel 664.. 
I» .- Schiffsbodenfarben 213. :a - aeIfe 626. 

- aeife, Haarpflegemittel 626. 
... - aeife, Hetaliarbeiter 4.77. 
; - aeife, Nenndorfer 477. 

- zeifenemnlsion, Krltzebehandlung609. 
.. - Stra.Benpfiastermassenzuaatz 266. 
..c: - tear 210. 
~ - Teerpuder 646. 
I: - Tonerdesalz, Vertilgungsmittel 586. 

;.r: - verblndungen entfemen, Benzol 24.7. _
u - vorbehandlung, Kautachukvulkanl-
'" sation 21. 

- wasaeratoff entfemen, W_ 615. 
I: - wasserstoff, Harzblelchung 88. 
I» - Wollpech, Schmelzpunkterh6hung 829 • 

..c: _ zucker, Salbenerzeugung 603. . ! Schweflige Siure, Paraffinabacheidung 
I» 268. 

..c: - Siure, Tran desodorieren 824. 
- Sinre a. a. Schwefeldloxyd. Ii Schwelnefettersatz, hydriertes Baum-

- wollsamenm 360. 
-; - fettersatz 8alben 607. 
N - schmelz, lodkaliwnsalbe 609. 

Schwelnfurtergrtln, imitatlonen 154. 
• S! - 16slich m&Chen 6'5. 
Q - Schabenvertilgung 664. 

- Schidlingsvertilgung 6116. 
SchweiBabaonderung 542. 
Schwel-Erdijlparaffine, Unterscheldung 

252. 
Schwerbenzole, helle Cumaronharze 274.. 
- metall, Helzpatronen 842. 
- met.all, Xanthogenate 214. 
- spat, Elaenoxydfarben, Streckmittel 

153. 
Schwlmmanztlge, Kautachukschaum 29. 
- bider, Waaserreimgung, Kupfersulfat 

611. 
- faktia 62. 
- seifeD, amerikaniache 429. 
SclllItln, MeerzwlebelprAparat 662. 

See fernsprechkabelisolierung 37. 
- kabelfabrikation Guttapercha 1. 
- krankheltsmittel Thomaqua 642. 
- schlick, Abwasaerschlamm aufarbeiten 

631. 
- achllck, Fettgewinnung 306. 
- achlick, Schmiermittel 286. 
- tangarten, Gewebeflrbung 158. 
- wasserdestillation, Apparate 616. 
- waaaer, Waschselfe 428. 
Segerin 665. 
Sehneneraatz, Kautachuk 28. 
Seldebeschwerung, permutiertes W_ 

606. 
- entbaatungaaeife 464. 
- TextIlaeifen 460. 
SeldenblAtter, ktlnst1lche~Blumen 588. 
- puppenfett 812. 
Selfe siebe auch Waach-, Kern-, Schmier· 

usw. 
- aikalifreie 4.71. 
- Ammonlakverseifung 406. 
- aabesthaltige 4.61. 
- Benzoll6sung, Wundbehandlung 646. 
- Bleivergiftung 1179. 
- Borneclgehalt '66. 
- C&aeinzuaatz 47'. 
- deslnflzlerende, Fenchonzuaatz 561. 
- fltlaalge, H08pltAler 486. 
- fltlaaigea Llnoxyn 436. 
- -Formaldehyd, feste LiiIIang 669. 
- franz6$iache, AnllAtze '28. 
- gelbe, geftl11te 420. 
- gewinnung, fettha1tige Lederabfille 

812. 
- gewinnung, Linoxyn '28. 
- gewinnung, TUchfabrlksabwAaser 811. 
- (Neutralfett)gewinnung, unreine Fette 

367. 
- gewinnnng, Wollfett 328. 
- gie.Ben, Papphtllien 425. 
- Halogenkohlenwaaaerstoffemnlgierung 

466. 
- harte, Apparatur 419. 
- Hartpetroleumgewinnung 400. 
- heIle, Twltchelldoppelreaktlv 346. 
- inaektentOtende 649. 
- Kalilaugezuaatz 418. 
- Kautschukregenerierung 40. 
- kieselsAnrehaltige US. 
- Konstitution 401. 
- Ktlhlvorrichtung 416. 
- M:ehlftlliung 4046. 
- Hetallsalzzuaatz n6 . 
- nachdunkeln, austrocknen 411. 
- Natriumsuperoxydzuaatz 459. 
- neutrale, Alkall8nlforiclnolatzuaatz 

n2. 
- 01farbengrundierungsanstrich 161. 
- Parafflnilberzug 425. 
- perboratha1tlg 466. 
- Perphoaphatgehalt 457. 
- PolyaulfidatArke 477 • 
- saura 461. 
- Schaumkraftverringerung, Resen '23. 
- Schaumverm6gen stelgern, Rlclnol-

sAura 470. 
- Schmier61streckung 277. 
- Schwefelkohlenstoffemulslon 648. 
- Seewaaser 428. 
- sleden, hel.Be Luft 4.17. 
- Sulfltablaugezuaatz U6 . 
- Tintenzuaatz 192. 
- ttberfettungsmittel Eulanln '72. 
- Wasch- (Gebrauchs-)wert 4047. 
- Waschwlrkung ohue Alkali 406. 
- zlnksuperoxydhaltige 4.711. 
- zuaatz, Motorentrelbatoff 24S. 
Selfen 478. 
- abfllle aufarbelten 426. 
- Abfallfett, Hargarlneabwisser 812. 
- abfllle, Teerseifeherstellung 479. 
- abfllle, ·Verarbeltung 426. 
- abg_tzte, Fettausgangamaterlal 408. 
- abrichtung, Carbonatwlrkung 480. 
- abrichtung, -achlelfung, -ktlrzung'17. 
- abwlsaer, FArberelen, FettllAurerelni-

gung 868. 
- Ahnllche Pflanzenprodukte uo. 
- Ausbeuteberechnung U9. Scotts Emulalon 3211. 

Seebad, ktlnatliches 498. 
- elefantentran 322. I - auslAcdlsche 4211. 

- bllduug, Drogenextraktlon uo. 

S e if e n blaaen, Herstellung 4.22. 
- blAtter '87, 488. 
- Boraxtabletten 461. 
- desodorieren '11. 
- Emulgierkraft erhilhen 1i1i8. 
- emnlslOD, Hefezuaatz 4.69. 
- engilsche, Ex~ '28. 
- eraatz, Carbflr, Atzallpiliachmelze 271. 
- eraatz-(Streck')mittel 4.89. 
- eraatz, Phenolharzaa1ze 470. 
- eraatzprodukte, Krieg 460. 
- eraatz, Sarpatll 443. 
- eraatz, synthetlsche Gerbatoffe 4044. 
- eraatz, Ton, Leim 462. 
- erzengung, gebtauchte Blelcherde 430. 
- erzeugung, lapantalg 402. 
- extrakt 482. 
- fabrik, Anlagen 416. 
- fabrik, Nebenbetrieb, Knochenfett-

extraktion 820. 
- fabrikation, Abwlsaerschlammfett 310. 
- fabrikatlOD, Destillatfette 811. 
- fabrikation, enthlrtetes W_ 432. 
- fabrikation, Gru-Gru61402. 
- fabrikatlOD, Ka1iverselfung 417. 
- fabrikatlon 1m Kriege 401. 
- fabrlkatlon, RlcinusiSl-Kautschukharz 

produkt 16. 
- fabrikatiOD, Sojai!1 105. 
- firbung 412. 
- firbung Chlorophyll 412. 
- Fluoridzuaatz 476. 
- fltlaaiJll, OlzeifenbasiB 4311. 
- Ftlllmittel, ElnteUung 439. 
- fiIl1mittel, Rohatoffe 489. 
- ftl11stoffe, relnlgende 4404. 
- ftl11ung, achlelmige Cellnloae 446. 
- gehAltete 4!1i. 
- gewinnung, FettllAuren 420. 
- gew1nnung, ParaffIn 255. 
- halt1ge ElwelBkiirper 474. 
- harzbaltige, WAsche waschen 423. 
- he11farbige '11. 
- Industrie, KollolC!e) !ledeutung 401. 
- Industrie, Schwemaaureeraatz 8404. 
- industrie, Spelaefettlndustrie, Abfalliile 

403. 
- industrie, tlberhltzter Dampf 3405. 
- industrie, Wollfettdeatillate 829. 
- Knochenfett 819. 
- kochung, ttberstelgen verhilten 417. 
- lange, Malakolben, Waschmittel 4045. 
-Ieim 406. 
- leim, Gelatinlernngafihlgkelt 489. 
- 16sung, Kautachukregenerierung 40. 
- lilsungen, ViBCOBitAt 432. 
- material, UchtbestAndiges 34.6. 

- material, Tran-Trimethylamlnprodukt 
884. 

- medikamentOae 470. 
- medlzlnlsche 486. 
- neutrale, Albumoaenzuaatz 473. 
- neutrale, Ammonlumsalze 406. 
- iii, Naphthenaelfe 467. 
- parftlmzuaatz Ergamil 414.. 
- pharmazeut1sche 477 • 
- Phenol-(Kreaol)zuaatz '78. 
- plllerte, Erzeugungafehler 425. 
- pr&parate, Emulslonszwecke 886-
- prlparate, medlzlnlache, leichtlillllche 

427, n9. 
- prAparate pharmazeutiache. Glycerin-

ersatz 1107. 
- prlparate Rohrzucker 4047. 
- pnlverbewertung 4.87. 
- pulver, Carbonatveraelfung 408. 
- pnlver, DampfzerstAubung 4.37. 
- pnlvergewinnung 488. 
- pulver, Krieg 4.87. 
- pulver, SeJbathersteUung 438. 
- Quecksllbersalzgehalt '76. 
- Reduktionskraft aufheben 470. 
- rlechstoff, DiphenyJmethan 418. 
- rlechstoffe, FruchtAther 418. 
- rlndsabkochung, Olrelnigung 872. 
- rohmaterial, Kadaverfett 812. 
- rohstoffe blelchen 411. 
- rohstoffe, Krieg 404. 
- salben, medlkament5ae 478. 
- sand 4.114. 
- Saponluzueatz 440. 
- SauerstoffpllAparate 459. 



S el fen, Schaumkraft, Schaumzahl410. 
- sernmhaltige 474. 
- spiritus 468. 
- spiritus desinfizlerend 468. 
- streckung, Erdalkallsilicate 432. 
- stl1cke, Holzgriff 429. 
- Tonerdezusatz 451. 
- il1rklsebrotolzusatz 419. 
- t1berfettete, Lanolin 472. 
- unterlaugen dlalysieIlln 865. 
- unterlaugen, Glycerlngewlnnung S.54. 
- unterlaugen relnigen, "Persulfat" 355. 
- Waschwert 410. 
- waschwirkung 410. 
- zusatz, Schmlerllie 277. 
Selfol, HAndedesinfolktion 577. 
Selenchlortlr, Kautschukvulkinisation 

28. 
- halogenide, Faktisblldung 62. 
- HolziSlbehandlung 121. 
- Kautechukvulkanlsation 20, 28. 
- kolloidal 477. 
- ·Kopa).·Ollacke 183. 
- zusatz, Treibmlttel 248. 
Seltsne Erden, Zahnzemente 588. 
Semorl, Antikonzeptlonsmlttel 541. 
Senfmehl240. 
- 61 487. 
- pflaster 548. 
Seplafarbe, DruckerschwArze 178. 
- farbstoff 158. 
Seplol1th, slehe auch Specksteln. 
Serpentin, siebe auch Specksteln. 
Serpentin, Kondenswasserentolung 279. 
Serumhaltige Seifen 474. 
- stoffa konservieren 474. 
Sesamanbau S06. 
Sesamill 304, 888. 
- reinlgung 387. 
- saatverarbeitung 305. 
- Transpareutschmlerseifen 43S. 
Sgraffito, Maltechnlk 204. 
Shampooingwater, KopfWaschpulver 520. 
Shampoon, Schwarzkopf 520. 
Sheabutter 304. 
Sharp·Ol, chloriert, Deslnfektlon 567. 
Sloherheitstlnten 189. 
- tusche 189. 
Sichol 206. 
Siderosthen 209. 
81egelabdrucksohutz 90. 
-lack 89. 
- lack fArben, Farbbascn 174. 
- lackkerze 90. 
- lackpulver 90. 
-' wachs 90. 
Signlerfarbe 182. 
- tinte 182. 
Sikkatlve, slehe auch die betreffenden 

Resinate. 
- siebe auch Trockenstoff. 
- Saatgutbeizzusatz 651. 
- Eintellung 113. 
- helle 131. 
- helle, flilssige 114. 
- Ozonbehandlnng 111. 
Silber, Alkallseifen, Vertilgnngsmlttel 

645. 
- bolus 558. 
- fluorid, Trinkwasser entkeimen 617. 
- lacke, Gallpotgehalt 167. 
- nltratUlsung,Brandwundenbehandlung 

1i47. 
- phosphat, BolusprAparate 644. 
- salz, Parasitenvertllgungslnlttel 645. 
- salz, Tannln·Talg·Haarflrbepaste 525. 
- schlacke 166. 
- seife, Talgol 484. 
- seifen, Fettmaterlalersatz 4SS. 
- seifen, haltbare 4.70. 
- selfen, Kotonillersatz, Krutolin US. 
- seifen, rheinische Art 435. 
- seffen, Rohstoffe, Krieg 1,38. 
- tinktur, Flschschuppenessenz 179. 
- tinte 192. 
- Trlnkwassersterilisierung 617. 
- Wischesigniertinte 190. 
- Zlnn, Amalgame 5S7. 
S1I1ca te, basenaustauschende. Seifen. 

zusatz 451. 
- Bleicherdengewinnung 690. 
- farben 201. 

Seifen - Stii.rkekleister. 

SI lioate, Lelnoltrocknung 119. 
- seiten 461. 
- zemente 53S. 
SlIiciummonoxyd, Anstricbfarben 165. 
SllicowolframsAure, Farblackblldung 149. 
Sl1Itonit, kl1nstliche Bleicherde 590. 
Sllkstoneseife 369. 
81lurium 22. 
Simi, Borslureprlparat 499. 
Stm08On, Haarwasser 527. 
Sinclairsche Kaltwasserseife 428. 
Sinethiert Talc, Streupulver 645. 
Sinodor 560. 
Sirius Kunstharz 92. 
Smaragdin, Hartspiritus 468. 
Smechochromasie, Seifenfirbung 412. 
Soapetocks anfarbeiten 324. 
8oapstock, Cottonill 309. 
Soda ·Boraxtrennung. 
- ersatz, Kesselspeisewasser 603. 
- ersatz, Krieg 439. 
- feste Kuchen 449. 
- kleinkristallinisch 449. 
- pulver, Dampfzerstiubung 437. 
- relnigung, Waschmittelgewlnnung 449. 
- Schmierseifenfabrlkation 434. 
Softenings 396. 
80jabohnenanbau, Moorboden 306. 
- kultur, Olgewinnung 304. 
- 01188. 
- 01, gehArtet, Geschmack 381. 
- 01, Harttrockenole 181. 
- 01, Kautechukersatz 56. 
- 01, Leinillersatz 105, 118, 121. 
- 01, Leinolzusatz 119. 
- 01, Schmlerseifenfabrlkation 435. 
- 01, Trockenflhigkelt 118. 
- 61, Trockengeschwlndlgkelt 108. 
SojalSlfaktis 52. 
- Radrelfenfl11lmasse 57. 
- Wasserstoffbehandlung 370. 
SolarOl, Schwefeldloxydspaltung 271. 
Soliferseifen 464. 
Solutin 488. 
Solutol 566. 
80lventnaphtha, Abfallslurerelnignng 

232. 
- naphtha, Cumaronharzgewinnung 274. 
- naphthe, Kriegsiacklllsungsmittel 74. 
- naphtha, LeinOl, Schimmeln verhtlten 

130. 
- naphtha, Selfenzusatz 465. 
Solveol 657, 565. 
Solvolith 533. 
SonjatlnschiAuche 30. 
Sonnenblumenanbau 305. 
- blumenOi bleichen 366. 
- blumenolfaktis 54. 
- blumenOl, LeinOiersatz 105. 
- puder 517. 
- stich 542. 
Sorelzement, Anstrichmassenblndemittel 

207. 
S pach telarbeiten, Vorzeichnungsfir· 

bungen 183. 
- kitte 160. 
- massen, Porenfl11ler 160. 
Spar kemselfe, helle 418. 
- kernseife, Oliddestlllatfettsiiurezusatz 

420. 
- seifen, silikathaltige 451. 
Speisefett, slehe anch Margarine, Pflan-

zenbutter usw. 
- fette, geMrtete Fette 382. 
- fettgewinnung, Paraffin 255. 
- fettlndustrie, Abfallcocosfett 304. 
- OIgewinnung, Obstkerne 307. 
- 01, RoBkastanlen 306. 
Speokgummi, Radiermittel198. 
- stein, kolloidtonartige Wlrkuilg 628. 
- stelnpulver, HAndewaschmittel 579. 
- stein, TeerOl·,Kopal·, Kautschukersatz 

60. 
- tort, Waschmittel 446. 
Spezlalparfilmerien 49S. 
- sikkatlv 114. 
Sphagnlt, Deslnfektionsmlttel 631. 
S pic klS Ie 391, 393. 
- 01, flllssiges 392. 
Splelwarenindustrie, Teerfarblacke U8. 
- waren, Moderot 153. 
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I SpindeHllchiorierung, Imprlgnier61 281. 
- olgewinnung, SchmierOie 245. 
- Ole, konsistente Maschinenfette 295. 
- 01, Seifenzusatz 467. 
Splnnereiabfiille, Dac/lpappe 811. 
- abwAsser, Tonreinigung 636. 
SplnnlSle 391, 392, 393. 
- 01, Wollfett destil1ieren 329. 
8 piri tus'Ather, Leucht-(Kraft-)gemenge 

249. 
- briketts, WassergIas, Natro1lseife 400. 
- carburiert, Motorentreibmittel 246. 
- ErdOl· (Benzln·Jrelnigung 240. 
- ·Erdol usw. -gemenge,' Benzlnersatz 

249. 
- gehirtet, siebe auch Hartspiritus. 
- gewinnung, Abfille 639. 
- ·Kleselgurbrennprlparat 468. 
- lack, Abarten 136. 
- lack, Bronzetinktur 178. 
- lack, Casein-Kresolbakelite 103. IN 
- lackfabrikation, Ersatzprodukte 137. !-
- lack,Kresol-Cascin-Fonnaldehydmasse -

103. B 
- lacktrockenmittel 137. 
- mattlacke 137. 
- Motorentreibmittel, Nitrobenzolzusatz 

249. 
- saponato-camphoratus 468. 
- ·Schellacklacke 136. 
- seife, hochschmelzend 468. 
- seife, salbenartige 468. 
Spitzen relnigen 440. 
Sprayapparate 675. 
Sprechmaschineniacke 136. 
S prengstoffe, ErdOi 242. 
- stoffabriksabwiisser beseltigen 638. 
- stoffe, nitrierte Siureharze 265. 
- stoffa, Polyglycerin 359. 
S prlt, siehe auch Brennerei. , 
- -Benzin·Benzol, Motorentreibmittel 

249. 
- ersatz, Acet·Paraldehyd·Brennge· c.. 

menge 248. iDe 
- ersatz, Kosmetik, Propylalkohol 494. 
- - Kohlenwasserstoff· Motorentreibmit-

tel 249. 
- lacke, Analyse 136. 
- lacke, Asphaltersatz 264. 
- seife 579. 

- lackausblelchung, HarzeinfluB 137. 
- zusatz, flllssige Seifen 436. 
Spritzlacke 146. 
SproBpilze, Ungeziefervertilgung 664. 
SprottenOigewinnung 322. 
Spl11versatztriibe Klaraulage 687. 
Staatspapiere 189. 
Stabllteer, Anstrichzusatz 210. 
Stadolin 208. 
Stadtabfiille, Zusammensetzung 839. 

~ c -Stahl bider 500. c.. 
- federmaterial, Tinteneinwirkung 185. iD· 
- gegenstAnde, Kautschukiiberzug 37. 
- onlt, Olseifeereatz 450. 
- stiche~ Kupferstlche reinigen 199. 
- werksteer 268. 
Stallfllegenvertllgung 668. 
Stampfasphaltmassen 266. 
Standardpuder 617. 
- 'Plantagenkautschuk 13. 
Stand61110. 
- Bezeichnungsweise 109. 
Stangenkrelde 195. 
Stanniolkapselnersatz, Nitrocelluloselack 

90. 
Stannopermutit, GoldfAllung 607. 
Starkol 298. 
Stir keabwasserrelnlgung, Humusstoffe 

636. 
- Butadlenkautschuk 7. 
- tabrikationssBnerwasser, Haarkosme· 

tikum 519. 
- Formaldehydprodukt, Tablettsnmate-

rial 566. 
-. Fonnaldehydverbindung 568. 
- Holzschliffradiennittel 198. 
- industrie, AbwBsserreinigung 686. 
- Kautschukersatz 46. 
- Kautschukvulkanisatlon 24. 
- Kesselspeisewasserzusatz 600. 
- kleister 207. 

: - kleister, BrennOlmaterial 399. 
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S tIL r k e kleister, Hartpetroleumherstel-
lung 399. 

- Kolophonium, Vergleich 76. 
- Phenol, Schellackersatz 100. 
- Polysulfidgemenge, Seifen 477. 
- Salben 609. 
- -Talkum, Maschineupuder 289. 
Starrschmiermittel, Wertbeurteilung 295. 
S ta u b bindeimprignierungsmittel 689. 
- bindemittel Apokonin 587. 
- bindemittel, Kaliendlaugen 689. 
- bindende Mittel, Stral3en 687. 
- bindendes Schmiermittel 388. 
- tilgungsmittel 688. 

tiicher appretieren 688. 
Stauben verhindern, Farbstoffe 161. 
Stearat-Leinol-Kautschukersatz 66. 
Stearinabscheidung, Oleingemisch 351. 
- -.!thylester 343. 
- ersatz, Fettsiuren-Trimethylamin 384. 
- ersatz, Tran 384. 
- fabrikationsabfAlle aufarbeiten 276. 
- fabrikation, chinesischer Pflanzentalg 

304. 
- fabrikation, Fetthirtung 376. 
- fettsiuregewinnung, Abfallfett 311. 
- gewinnung, Tran 322. 
- Hautcremepriparate 513. 
- 01, Leimfarbenbindemittel 206. 

GI - -Olsiuretrennung, Spiritus 360. =; - -ParaifiuhlLrtungsmittel 361. 
- pechanstriche 146. 

.... - pechgewinnung 276. 
; - pooh, Heil3walzenfette 297. 

- pech, Regenerit 89. E - reinigung, Tonerdesulfat 368. 
GI - siureamidherstellung 384. 

"1:1 - sAureamid, Gerberei. Emulgiermittel 
C 390. 
~ - sAureamid, Ol-(Fett)emulslonen 890. 

- sAurenanilid 336, 861. 
- sAureanilid, Salbengewinnung 606. 
- siureanilid, VaselinschmeJzpunkt er-

bOhen 250. 
- sAureanilid, Wollfettemulsionen 886. 
- siurebenzolsulfimid 884. 

GI - siure, Bernstelnlack 134. 
=; - sAurechlorid 383. 

- siure, ErdOlselfe 467. 
_ - dureformaldehyd, feste Losung 669. 
; - duregewinnung, OleinsAure 377. 

- siure, Hartsplritusherstellung 468. 
.... - sAure, bOher schme\zende Produkte384. 
.c - slLnrelacke 134. 
• ~ - dnre, MineralOlparfiimlerung 240. 
C - slLure, Phenylsulfonamid 886. 

:.c - seife, Salmiakgeistzusatz 604. 
u - teer, Hartgummiersatz 60. 

.;;; - Textllseifen 460. 
- wollpech 276. 

C Stearongewinnung, Stearin 884. 
GI - Wacheersatz 384. _11 Stearyltoluolsulfoulmid 386. 

Steatlt, siehe auch Specksteln. = StechfUegenbrutvernichtung 668. 
.c - flIegen, Viehschutz 670. 

- mflcken, slehe auch Mflcken. Ii StelnbrandbekILmpfung 666. 
_ - druckfarben 174. 
-; - druckfarbe verdflnnen 174. 
N - druckfirnis 110. 

- druckkorperfarben 160. 
• 9:1 - gut, Kautschuk, Kitt 86. e - kohlenextraktion, Benzol, Schwefel-

dioxyd 243. 
- kohlenteer, siehe auch Teer. 
- kohlenteer, harzartige Basen 274. 
- kohlenteerpriparate, antiseptische 270. 
- kohlenteer, prlLparierter 270. 
- kohlenteerprodukte, Kautschukindu-

strie 23. 
- kohlenteerOle 387. 
- kohlenteerOl, SchmierOlgewinnung 

283. 
- nul3, OIgetrAnkt, Staubbindemlttel689. 
- obstkerne, Olgewinnung 307. 
- lSI, slehe auch Erda!. 
- zinkoxyd 203. 
Steine, teeren, StraBenbau 267. 
Stempelfarbe, Vieh 182. 
- farben entfemen 198. 
- farben, Kautschukstempel 182. 

Stii.rkekleister - Talkumersatz. 

S t e m pel farben, unslchtbare 182. 
- farbe, waschecht 182. 
SterouliaceenOl, Kautschukersatz 66. 
Stereochromie 202. 
- bilder reinigen 170. 
Sterllln 666. 
- HAndeumhlUlungsmasse 678. 
Sterilislerung, siehe auch Wassersteri-

lislerung usw. 
- Instrumente, Nahtmaterial 680. 
Sterolin 677. 
Stiftc, Asphaltzeichnungen 194. 
Stickereien, Vordmckfarben 183. 
S ti c kstoffgewinnung, GerbereiabwAsser 

633. 
- stoff, Kautschukballfilllung 28. 
- stoff, Kesselspeisewasser 698. 
- stoff, Schaumkautschukgewinnung 29. 
Stock, Fettflecke entfernen 199. 
- griff, Kunstmasse 59. 
- lack entfirben 83. 
- lackreinigung 82. 
Stomatol 634. 
Stomoxygen, MagnesiumsuperoxydprlL-

parat 642. 
Stopfbfichsenpackungsasbest 290. 
Storax reinigen 82. 
Stral3burger Raumdesiufektionsverfahren 

672. 
Stral3enasphaltmassen, Tonzusatz 266. 
- asphaltoberfilLche, Lederbltumen 263. 
- bau, Schotter, Bitumenbindemittel266. 
- bau, schwerschmelzbares Teerpriparat 

275. 
- baustoffe teeren 267, 687. 
- bau, Teer entwAssern 267. 
- belagbindemittel 266. 
- belag, Sand, Zement, Holzteer 267. 
- besprengung 687. 
- besprengung, Hypochloritlasung 619. 
- beton, Faser-Bitumenzusatz 267. 
- decke betonlsiert, Teer-Faserzusatz 

267. 
- pfiasterbUicke 266. 
- pflaster, Kautschukplatten 28. 
- pflasterung, Kautschuk 3. 
- staubbindende Mittel 587. 
- teerung 266. 
- teerung, Apokonin 687. 
- teerungsmasse 267. 
Streichisolierlack 147. 
S tre up ulver, Benetzungskraft erbOhen 

646. 
- pulver, Unkrautvernichtung 663 • 
- pulver, Wismutsubacetat 646. 
- zucker, Wundbehandlung 644. 
Strohblumen rotfirben 683. 
- Kienholz, Schmiermittel 286. 
- mehl, Bitumen, Stral3enbelag 266. 
- pappeabwlSser, Gasgewinnung 635. 
- Wachsextraktion 333. 
Strontiumsulfid, Enthaarungsmittel 628. 
Strychuin, Schidlingsvertilgung 640. 
Stubenfliegenvertllgung 668. 
Stflckseifenersatzpriparat 439. 
Stuhlzipfchen 665 . 
- zipfchen, Umhflllungsmasse 656. 
Styraxharz, BIUtenlSlflxlerung 488. 
Styresln, Canadabalsamersatz 69. 
Subliformsaatbeize 661. 
Subllmat, OlllSsungen 476. 
- Saatgutbelzmittel 651, 656. 
Sucrofilter, Trlnkwasserbeschaffung 615 . 
Suintertrennung 828. 
Sulfanilide, Raupeuleim 661. 
S uUa tcellulose, TerpentinOl, Desodorie-

rung 72. 
- harzdestlllation 77. 
- terpentinlSlrelnlgung 72. 
Sulfatlsierter Abwasserschlamm 629. 
S ulfldseifen 477. 
- seifen, Hindewaschmittel 579. 
Sulfinsiuren, Desinfektion 560. 
S ulfi tab I aug e, Bohrole 398. 
- BohrOlzusatz 398. 
- Desinfektionsmittelgewinnung 562. 
- ErdOlbrlketts 399. 
- Farbstoffvertellung 161. 
- fett 318. 
- Fettgewlnnung, blologisch 318. 
- Kesselsteinmlttel 600. 
- -Kresol-DeBlnfektion 565 

Sui fit· Kunstharz 104. 
- 0lschmiermittel286. 
- Saponingewinnung 441. 
- Schidlingsvertilgling 646. 659. 
- Schmiermlttelersatz 286. 
- -Spachtelmasse 160. 
- Staubbindemittel 688. 
- Teer-(Ol-)emulsion 387. 
- Treibmittelzusatz 246. 
- Ungeziefervertilgung 649. 
- Vertilgungsmittel 643. 
- Waschpriparat 446. 
- zusatz, harte Waschbider 410. 
S ulfo benzoesAure, Perboratmischungen 

467. 
- chloriol, Fettsiurefirnis 123. 
- chloride, Harzersatz 96. 
- -Kunstharz 102. 
- chloride, Vertilgungsmittel 647. 
- halogen, Harzprodukte 131. 
SuI f 0 I eat e, itherische Ole IlSsen 485. 
- Schwefelkohlenstoffvertilgung 659. 
- seife, siehe auch Monopolseife. 
Sulfoleinsiure, neutrale Seife 472. 
SulfonaphthensAuren 237. 
Sulfonierte Ole, siehe auch TfirkischrotiSl. 
Sulfooelin-TextUseifen 461. 
Sui f 0 OIsiuren feste Fettsiuren abschei

den 347. 
- rizinOlsiure, SpinnOl 397. 
- sAuren, aromatische, Erdolreinlgung 

231. 
- -(Carbon)siuren, kolloidale Farbstoff-

IlSsungen 161. 
- duren, WaschmitteJzusatz 444. 
- talI01, Emulgiermittel 385. 
Sulfozon, Desinfektionsmittel 660. 
S ulf urolivenOl bleichen, Textilschmier-

seifen 460. 
- olivenOl entflLrben 368. 
- olivenOl, Marselller Seife 422. 
- 01809. 
- 01 blelchen 365. 
- OIrelulgung, Salpetersiure 369. 
S unlightselfe 428. 
- selfe, Schaumfihigkeit 410. 
S uperoxyd, Bleichpulver 468. 
- oxyd, Fettbleiche 370. 
- oxyd, Mundkosmetikum 533. 
- oxyde, Wasserstoffsuperoxydgewin-

nung 457. 
Suppositorien 655. 
Surrogat, Knochenkohleersatz 693. 
Sfil3holzwurzel, Heilmittel 642 . 
Sympathetische Tinten 191. 
Syntonosfarben 181. 

T 
Ta ba kabfallschwelprodukte, Vertilgullf&ll-

prlLparat 648. 
- extrakt, Blutlausvertilgungsmlttel 65&. 
- laoge, Insektenvertilgung 648. 
- lauge, Metallsalz, Vertilgungsmittel 

648. 
Tabletten lelcht zerfallende 656. 
- Uberzug, Formaldehydtabletten 671. 
Tachardia lacca, Schellackinsekt 81. 
Tachiol. siehe auch Silberfluorid. 
Talerkflrbls, Fettpflanze 304. 
Talg blelchen 369. 
- denaturieren 373. 
- -Graphitschmierung 287. 
-- Hartspirltusgewinnung 468. 
-- Knochenfettextraktlon 839. 
- arten, dunkle Harzkernselfen 423. 
- MineralschmieriSlzusatz 284. 
- reinigung 372. 
- reinigung, Bleioleat 323. 
- reinlgung, Vakuum 842. 
- seifen, Phenol,Ricinolsiurezusatz 478. 
- seifen, Ricinolsiure 470. 
- vegetabilischer, chinesischer 804'. 
- Wachsverfilschung 331. 
Talgol produkte, siehe auch Fette gehlLr-

tete. 
- selfe 404. 
- selfe Ergamll, ParfUm 414. 
- Silberseife 434. 
Talkum-Borax, Maschinenpuder 209. 
~ ersatz, Gummlwarenschmierung 83. 
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Tal k u m, Farbenadsorbierung 149. 
- Kartoffelmehlersatz, Selfen 438. 
- Kautschukmischungen 22. 
- kolloidtonartige Wirkungsweise 628. 
- Kunstvaselin 250. 
- Paraffinschmiermittel 289. 
- Puderfabrikation 516. 
- Schmiermittel 289. 
- Seifenfillimittel 439. 
- Seifenzusatz 419. 
- tonfrei, Deckfarbengewinnung 149. 
- zusatz, Seifenfabrikation 451. 
TallOI, Lackfabrikation U8. 
- sauregewinnung, Braunkohlenteer 271. 
- siluregewinnung, Holzteer 272. 
- suHiertes, Emnlgiermittel 385. 
- Tiirkischrotiilersatz 396. 
Tamar Indien Grillon 541. 
Tam bourierarbeiten, Vorzeichnungsfilr-

bungen 183. 
Tangate, Malerfarbenbindemittel 178. 
Tangextrakt, Schaumbildner 398. 
Tanglefoot 669. 
Tangriistprodukt,OI, Lebertranersatz 825. 
TannenholzruB 193. 
Tannin 203. 
- ·Bronzeschreibstifte 195. 
- gelatine, MineralOlreinigung 229. 
- Graphitentflockung 288. 
- Kesselspeisewasserzusatz 600. 
- IOsung, J odtinkturersatz 546. 
- Milchsaftfallung 15. 
- OlivenOlentfilrbuug 368. 
- Rohkautschukzusatz 12. 
- synthetischer Kautschuk 7. 
- zusatz, Sauerstoffbader 501. 
- zusatz, synth. Kautschuk 7. 
Tannoform 569. 
Tapetenfarben 150. 
- farben, Kieselgnr, Casein 150. 
- imprilgnierung 138. 
- Metallbronzen, Azofarbstoffe 177. 
- Moderot 153. 
Tapiocamehl, Seifenfillimittel 446. 
Tartigen Kesselsteingegenmittel 600. 
T a s c hen t u 0 h parfums, slehe Riechstoff 

industrie 492, 493. 
- parium, Fixierungsmittel, Ladanum-

harz 487. 
Tiitow!erungen 415. 
- gewerbliche 515. 
Ta uohcelluloidiacke 139. 
- -Flachenlacke 90. 
- lack 138. 
- lacke, Galipotgehait 167. 
Ta urocholsaure; siehe auch CholsAure. 
- sAure, Aquarellfarben 180_ 
Tauwachsblumen, Farbeneffekte 588. 
Taxlt, Firnisentfernungsmittel 172. 
Tee, Extrakt 556. 
- saatOl, Seifengewinnung 304. 
Teer, Ammoniaksalze entfernen 270. 
- anstrichmittel, chemlkalienbestAndige 

209. 
- anstrich, Wiesenkalkzusatz 211. 
- aufarbeitung, Brlkettblndemittel 275. 
- aufarbeitung, Harz-, LeinOlersatz 127. 
- behandlung, Luft 269. 
- Benzolabfallsilure, Pechgewinnung 

235. 
- desodorierung 269. 
- destillate flilssig erhalten 270. 
- destUlieren, oxydieren 275. 
- Dieselmotortreibmittel 246. 
- Eiwelssdeslnfektlonsmittel 562. 
- entwassern, StraBenbauzwecke 267. 
- extr&hieren Phenol 269. 
- farben, Ponceaulacke 153. 
- farblacke, blaue violette 154. 
- farblacke grnne 154., 
- farblacke, PhosphormetawolframsAure 

149. 
- farblacke, Splelwarenindustrle H8. 
-- farblacke, Zeolithbasis 149. 
Tee r far b s t 0 ff adsorption, EntfAr

bungspulver 590. 
Anstrichfarben 155. 
Basen, SlIuresalzHisungen 156. 
Bremerblauersatz 154. 
Chromgelbimitatlon 155. 
Erd61relnigung 231. 
fettHlsliche 873. 

Te er f arb s to ff, Fettreinigung 372.~ 
- indigoide, Olfarbenindustrie 168. 
- Kautschukfilrben 31. 
- kupferhaltige Pigmente 177. 
- lacke 137. 
- Ieukoverbindungen, Sterilisation 562. 
- Mennigeersatzfarben 153. 
- MineralOlfleckenkenntlich machen 391. 
- Ockeradsorption 149. 
- Olgriinsorten 154. 
- rote, Mineralfarbenersatz 153. 
- tinten 187. 
- Ultramarinersatz 154. 
- Zinnoberimitation 153. 
Tee r fettOle, kaltebestandige 293. 
- fettOl, MineraHilschmiermittel 282. 
- fettiile, RuB, Schmiermittelersatz 289. 
- fettiiIseifen 479. 
- gemenge, Pilzvertilgung 649. 
- geruch, Toiletteseifen 436. 
- Haarseife 479. 
- hydrierung 243. 
- hydrierung, Schmiermittelgewinnung 

284. 
- imprllgnierOle, Essigsaurereihe, Metall

salze 270. 
- Kalkanstrich 211. 

Kalkschmierfette 296. 
Kautschukregenerierung 42. 

- Kesselspeisewasserzusatz 600. 
- Kunstmassen 46. 
- makadam 267. 
Tee r ii I, siehe auch Kiefern- usw. -teer. 
- abfallsaure, siehe Abfallsilure. 
- Abfallschwefelsilure aufarbeiten 234. 
- basen, Vertilgungsmittel 648. 
- behiilterauskleidung 226_ 
- Bodendesinfektion 649. 
- elektrische Leitfilhigkeit 294. 
- ersatz, Heizzwecke, Naphthalin 246. 
- extraktion Tetrahydronaphthalin 270_ 
- festes 399. 

-Formaldehyd -Tiirkischrotiilem ulsio-
nen 569. 
-Formaldehydverbindungen Schmier
mittelersatz 283_ 

- gemische, Schmiermittel 285. 
- gewinnung, Erdiil, Harz 231. 
- Graphitschmiermittel, Magnesium-

hydroxydzusatz 287. 
Harz, wasserliislich 387. 
Heiziil 248. 

- Kautschuk, Liisung 27. 
- prilparate, antiseptische 270. 
- prilparate, Pech, StraBenbau 267. 
- reinigung, Dieselmotoren 246. 

Sliureharzreinigung 388. 
- SchalterOle hydrierte 294. 
~ Vakuumdestillation 230. 
- verbesserung, Tetrachlorkohlenstoff 

270. 
- verdickung, gebla,ener Tran 282. 
- -Wollfett-Zinkoxydanstrichmasse 208. 
- znsatz, Kunstkantschuk elastifizie-

ren 9. 
- bituminiis, Bestandteile 257. 
- Bleiacetatreinigung 269. 
- Caseinemulsion 387. 
- desodorieren 269_ 
- fett, MineralOlersatzschmiermittel 282. 
- geruchlos machen 269. 
- kiUtebestAndige Treibiile 249. 
- KohleaufsohlieBung 243. 
- Kohlenwasserstoffgewinnung 242. 
- Leichtiilgewinnung 272. 
- reinigen 269. 
- reinigen, Phosphorsilure 231. 
- reinigung, Transformatoreniil 294. 
- sulfierte, Pechgewinnnng 275. 
- verbessern 648. 
Tee r - (Ole) Pechgewinnung 275. 
- pech, FlieBbarkeit erhiihen 276. 

Pechkiirner umhillien 275. 
Pflastersteinbindemittel 267. 
produkt, Lack.(Wachs-)artig 270. 
produkte, Schmiermittel 281, 282. 
PyridinfAllung 271. 
reinigung, flilssiges Schwefeldioxyd 
271. 

- iii, Schlldlingsvertilgnng 647. 
Schmelzpunkt erhiihen 276. 

- Schmieriilentharzung 271. 

Tee r schotterdecken, Bindemittel 266. 
- schotterstraBendecke 267. 
- schwefelpuder 545. 
- Schwermetallsalz, Saatgntbeizen 651. 
- seifebereitung, Toiletteseifenabfillle4 79. 
- seife, killtebestilndige 479. 
- sorten, Hochvakuumdestillation 230. 
- straBenasphalt 266. 

StraBenbau 587. 
BtraBenoberbaubindemittel 267. 
(iii), Sulfitablaugeemulsion 387. 
-Tonemulsion, Anstriche 211. 
verarbeiten, Leucht-(Brenn-)stoff 270. 
vorbehandlung, Teerseife 479. 

- Olzusatz, Blausaureraucherung 641. 
Tegoglykol 359. 
Teichalgenvernichtung, Kupfersulfat 653. 
Teigfarben, gebrauchte, reinigen 171. 
- seife, harzhaltig 424. 
- seife, Wasserglasgehalt 448. 
Telegraphendraht, Isolierlack 147. 
Telefondesinfektionstabletten 571. 
Telefonkabel, Seebetrieb, Isolierung 37. 
Telfaira pedata, Fettpflanze 304. 
Tell urchlorid, Kautschukvulkanisation 

26. 
- haiogenide, Faktisbildung 52. 
- Kautschukvnlkanisation 26. 
- zusatz, Treibmittel 248. 
Te mperafarben 181. 
- farben, Olfarbengrundierung 150. 
- farben, pastiise 181. 
- Leim, Mohniilzusatz 181. 
- malerei 181. 
Temperol-Email-Hartglasurfarben 167. 
T e p h r 0 sill. extrakt, Vertilgnngsmittel 

650. 
- Schadiingsvertilgnng 650_ 
Teppichgewebewaschmittel 464. 
Terebinto 74. 
Terpenozonide, Kautschukverbesserung 9. 
Terpene, wasserliisliche 387. 
Terpenseifen 466_ 
- zerlegung, Isoprengewinnung 6. 
Terpentinbalsam, kiinstlich 70. 
- ersatz 70. 
- ersatzmittel, Erdiil 238. 

gewinnung, Amerika 67. 
- ~ewinnung, Flaschenverfahren 67. 
- Kolophonium-, Terpentiniilgewinnung 

76_ 
- mexikanisches 67. 
T e r pen tin ii I· Citrat-Ammoniak

Fleckseife 466. 
cr8me 333. 

- Emulsion 386. 
- Erdiildesodorierung 240. 
- Erdiilentscheinung 238. 
- ersatz (Butadien), Erdiil 6. 
- ersatz. Kieniil 72. 
- ersatzmittel, Erkennung 73. 

ersatz. Qzonisiertes KienOi 73. 
faktis 54. 
finni,elles. Gernch 71. 
l,'ieckputzseifen 466. 
-Holziilpriiparate 121. 
Kautschukersatz 45, 54. 
Kautschukregenerierung 43. 
KienOl, Unterschiede 71. 
oxydiertes Leiniil lOsen 109. 
ozonisiert 454. 
-Petroleumreinigung 238. 
mnzige Holziillacke 121. 
riickstl1nde, LeinOiersatz 122. 
8alicylsiluresalben 510. 
Schellackersatz 96. 
-Schwefel-Knpferseide-Kautschuk
ersatz 54. 
-Schwefelsilureprodukt, Kautschukre
generiernng 43. 
seifen 466. 
Sulfatcelinlosenebenprodukt desodorie· 
ren 72. 
Trockenwirkung 71. 
Wachsbleichnng 334. 
Wirkung in Lacken 128. 

-. Wurzelstockextraktion 76. 
;l.immeriuftozonerreger 575. 
-Rinosalbe 509. 
-~:lhniakschmierseife 466. 
-Salmiakseife 466. 
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Terpineol 488. 
- Erdillentseheinung 2S8. 
- Gummiharzlacke 138. 
- HarzliisUDgBmittei 182. 
- ·KautsehDkregenerierung 43. 
- Sei1enriecbstoff US. 
- Vertllgungsmittel 668. 
TerpiD·Isol 7S. 
TerpipetroI S89, 649. 
Tetoeol 666, 667. 
Tetraltbylenseifenspiritus 077. 
T e trio chi 0 r Ithan, siehe auch Chlor· 

kohIenwasserstof1e. 
- ,than, Kautschukregenerierung 48. 
- Atbanlacke US. 
- Athan, LackentfemUDgBmittel 172. 
- Ithylen (·Ithan, ·methan), 8iehe auch 

C Kohienwasaerstoffe. t Tetrachlorkohlen8toff, Ben· 
E ziDgemenge '64. 

- Entiausung 665. 
E - Erdiliterpentlniliersatz 74. 
::I - Harzlll8ung 86. 
.5 - KautsehukillBung 27. 
~ - KesseIiDDenanstrichfarben 601. 

- Naphtham1Bchungen 2.0. fi - N1troceUuloseIliaung 140. 
::-:: - OzokeritgewiDDung 25'. 

- SteIIoriDBlurechioriderzengung 38S. 
v - Superoxyd·WIIBCh·JlUIver '68. 
:; - TeerlllverbeBseruDg 270. 

- Wlrkung auf Jrletalle SUo 
OS T e trio hydronaphtballDbohrllle 281. 
" - hydronaphthalinderlvate, DeeiDfelttion 

661. E - h)'dronaphtballD, Jrlottenvertilgung 
v 647. 
'C - hydronaphtballD, TeerextraktiOD 270. 
e - hydronaphtballD,WIIBCh.(VertllgtJDgl)· 
~ mittel 46'. 

- hydronaphthole, DesiDfektiODBmittei 
C 668. 
.... V - Imochenfett 320. 

- metbylendiperox),ddicarbamid, Des· 
:~ iDfelttionsmittel 570. 
"". - ·PentachiorAtban, Fettextrsktlons' 

mittel 341 . 
• !! T e trio 11 n 129. 
. 'C _ essenz, Phenolharzilleungsmittel 86. 
_ - Faktfabereltung 52. a - KUllltbarz 97. 

- Lackllleungsmittel 172. 
.... - LiDoxynllleung 112. 
.c - SchAdliDgBvertllgung 647. 
~e - Schmfermfttel281. 

- Schmierllizusatz 281. 
;c - Trelbmlttelzusatz 249. 
u Tetrapol 397, 465. 

0;; TexacoechmierOie 278. 
1.'e xtilabwllszer} FettgewiDDung Sl1. 

e - industrie, GeoraucheW888el"l"P.iDlgung .! 618. 
v - industrle, sulfurierte NaphthensAuren 

'N 388. 
u -- ole 391. 
~ - IIle, Neutralfettersatz 392. 

-. Ole, Stearyltoluol8ulfonlmfde 386. Ii - schmierseife, Rohmaterlalersatzstcffe 
- 460 . .c _ seifenbasis, Olseifen 485. t:! - seifen, grftne MarseIllerseife 422. 

- seifen, =~nsluren 2S7. 
. !! - seifen, terial460. 
Q - seifen, Waeserglaszusats 448. 

- wAscherel, WlIBChmittel 466. 
Thalliumecetat, Enthaarungsmlttel 528. 
TheatervorhAnge malen 206. 
Theosanolzahnpasta 683. 
Thespaslaarten, gelbe Farbstcffe 158. 
Thigenol, Ichth)'olersatz 257. 
Thlocarbonate, VulkanIsatlonszusats 25. 
Thioglycerln 369. 
ThlohalogeDide, Kautschukvulkanl8ler· 

mittel 36. 
Thloharnstoffe, Vulkanlsationszusats 26. 
Thiolndlgo, Malfarben 148. 
Thlosapolselfen #.77. 
Thl08u1fat, Vertllgungsfltlzsigkeit 644: 
Thltsl, lapaulackartlges Produkt 84. 
Thomaqua, Seekrankheltemlttel 642. 
Thomalmehl, BaupenvertlIgung 661. 
- lIChiacken, Abwaaserreinlgung 627. 

Terpineol - Tranfettsiure. 

, Tho mas schlacke, Filterkohlenzusats 
694. 

Thompzons Seifenpulverersats 438. 
Thoroxyd, Zahnzement 588. 
Thymol 667. 
- Magnesiumhydroxydmundwaeser 5S4. 
- Mentholmundwasser 685. 
Tlefdruckfarben, geruchlose 175. 
- druckfarben, Kiese1gurgehalt 175. 
- temperaturteerpech 264. 
- temperaturteer, Pyridlnflllung 271. 
- temperaturteer, SchmierlilgewiDnUDg 

288. 
- verkokungsteerprodukte 248. 
TlerabflWe, FettgswlDDung 312. 
- bilge konservleren 685. 
- felle, arBenprlparierte 585. 
- kohIe, siehe auch Kohle, aktive. 
- kohle, FarbstofflOsungen entflrben 

684. 
- kohle, MetallsaIzioDen·, Deslnfektions· 

mittel 617. 
- kohle, PhosphatgewiDDung, Neben-

produkt 691. 
- kllrper durcheichtig machen 585. 
-Ieim 206. 
- IIle, 8tlckstoffbasen, Vert1lgung 648. 
- schIdelprlparlerung 686. 
Tlere, Dicht aU88topfhare, konservieren 

686. 
Tlerlsche SchAdlInge, Kupferkalkpulver 

6411. 
Tlnte, chiorfeate 189. 
- entfembare 192. 
- GalIU88Iure, Elsensalz, Ammoniak 185. 
- kolloldaler Indigo 187. 
- LaboratoriumsdampfeinfluD 186. 
- untersuchungen 185. 
- verbessern, Haftflhlgkeit 182. 
- waachechte, Manganphosphat 190. 
- weiDe 192. 
Tlntenanpassung, leimschwache Papiere 

186 • 
- elnwlrkung, Eisen 185. 
- extrakt 194. 
- f1eckbeseitlgung 198. 
- herstellung 186. 
- pulver (·telg) 194 . 
- schrift, BestAndigkeit, Meerwaeser 197. 
- schrift entfemen 198. 
- IchrIft, verblasate wiederherstellen 197. 
- 8tlfte, schwarze 194. 
- s)'lllpathetlsche 191. 
- tabletten, gasentwickelnde 194 • 
- Weln, Magneslumsulfatzusats 194. 
- ted 198. 
- unverllischbare 189. 
Tirpanpflasterersatz 70. 
Tllpetlr·Guttapercha 1. 
Tol1ettec~me, waaserilieliche 613. 
- 888lg496. 
- kallasifen 472. 
- kemselfe, Schaumflhlgkeiterhllhung 

410. 
- mittel. Pankreatinzusatz 498. 
Toll e ttea eite n 414, 426. 
- Erzeugungsfehler 425. 
- fabrlkation, Krieg 426. 
- fabrlk, klelne Aulage 426. 
- Fettslureansatz 426. 
- f1t1zsige, Teergeruch 486. 
- fUllmittel Casein 447. 
- fUllmittel, Taplocamehl 446 . 
- glltten 413. 
- Grundselfe 425. 
- kaltgeri1hrt 426. 
- Old Brown Violet Soap 428. 
- parftlmleren 413. 
- Roger &; Gallet 428. 
- weiDe 412. 
Tolletteton, Seifenersatz 462. 
Tollklrschenblltterabsud, Weinstock· 

krankhelten 668. 
Tolubalsam, Heilmittel umhUllen 665. 
Tol uldi nderivate, Schmlermlttelersatz 

283. 
- faktls 65. 
Tol uol, klltebeatAndlge TreibOle 249. 
- Kautachukregencrlerung 42. 
- Mineral6lrOckstinde aularbeiten 264. 
- aulfochlorid, Bremsenmittel 670. 
- Bulfochlorld, Vertilgunlllmittel 647. 

Tomateusamen, OlgewiDnung 806. 
Ton&D8trich, Teerillbehiiter 226. 
- A8pha1tfest1gkeit erhllhen 263. 
- dochte S64. 
- kalkbrel, ErdIlIrelDlgung 236. 
- KautschukfOllung 22. 
Ton e r de, siehe auch Bolus alba. 
- acetat, organlsche SAuren 660. 
- Entflrbungsmlttel 884. 
- essigsaure, Kondenswasserentiliung 

280. 
- esBigsaure, PflanzenaUB8ilge 650. 
- fettsaure 206. 
- haltlges Perborat 459. 
- hydrst, Olfaktla 66. 
-.hydrst, Ph08phorslure, Zahnzemelli 

588. 
- kalkfarben 149. 
- palmftlnsaure 166. 
- regenerleren, Erd6\reiD1gung 286. 
- saIze, DeBinfektionsmfttel 660. 
- salz-8chwefelvertllgungsmlttel 686. 
- Schmferiliverdickung 295 . 
- selfe, Oltrocknung 117. 
- sillcat, Firnlatrocknung 119. 
- sillcat, Gallekonservierung 469. ., 
- sillcat, PfIanzensch1eim, Selfenersatz 

448. 
- silicate TuohfabrlksabwlBserentfetten 

811. 
--: silicate, Zeollthe 608. 
- sulfat, FettraffiDatiOD 368. 
- Bulfat, Waeserkllrnng 5117. 
- 8ulfat, Wasaerrelnlgung 604, 611. 
- Zuckerklirung regenerleren 695. 
- zusatz. pllierte Selfen 461. 
Ton farbenadlorblerung 149. 
- kalkbrei 286. 
- m1lchsaure Salz·Pasten 507. 
- relnlgungsmlttel, Kolloidwirkungser· 

hIIhung 462. 
- salzpaste, Mundpflege 682. 
- BiureprAparat, AbwaeserllChlamm rei-

Digen 632. 
- schlauch, Dlchtungsmittel 30. 
- StraJlenasphaltm&llen 266. 
- ·TeeremulsiOD, AnstrIche 211. 
Tone, AbwAsserreiDigung 628. 
- bltumlnllse, Aufarbeltung 267. 
- kolloldale, Wlrkungsweise 628. 
Tonklnmoschus, Billten6lfixiermittel U4. 
Ton sl1 SS4. 
- Olbleichung 590. 
- Wachsbleiche 884. 
Torf, aktlve KohIe, Metallsulfate 692. 
- BltumenstraDenbe\agmassen 266. 
- Elsengehalt 681. 
- Entf&rbungskohle 692. 
- Erdlll·Sulfitablaugsbriketts 399. 
- extrakt, Waschmfttelzusatz 446. 
- harm reiDIgen 104. 
- Kautschukersatz 46. 
- kohle, Entf&rbungsmaterlal 592. 
- koksfllter, Abwlill8erfiltrstion 631. 
- Menstruationsblnden 551. 
- mOO8verbandstoff 661. 
- mull, chIorbehandelt, Verbandmittel 

561. 
- mull, Deslnfektlonsmlttel 681. 
- mull, Keimvernlchtung 631. 
- pulver, Schmler6laufeaugungsmlttel 

286. 
- streuersats 498. 

, - teer 272. 
- vergasung, ParafingewiDDung 262. 
- waschmlttel 446. 
Toumantole, TOrkischrotille 397. 
Tovotefett 296. 
Trachytlsches Glas, Waeserfiltratlon 609. 
Tragant, Mllcheerumsalben 605. 
- ·Saponin, Wasserg\asselfe 448. 
Trion, siehe auch Japantran. 
- 'Aluminiumchlorldbehandlung 119. 
- blelchen 328. 
- Dampfsylinderschmlermittel 291. 
- desodorleren, Benzolsulf08lure 8U. 
- desodorieren, Ohlorlerung 828. 
- destlllate, Buchdruckflmls 176. 
- elektrolyse, Kautschukersatz 49. 
- ErdlllflmlB 128. 
- fettBIure, Clupanodonsluregewlnnung 

328. 
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T ran fettsAure, kousistente Maschinen-
fette 295. 

- geblasen, Teerolverdlckung 282. 
-. gehArtet, Geschmack 381. 
- Geruchlosmachung 322. 
-- geruchlose Schmierseifen 436. 
- kilnstlicher 322. 
- -(Lelm-)gewinnung, Walspeck 822. 
- Lelnij1firniseraatz 124. 
- MarineschmierOle 106. 
- olfettsAureester polymerlsleren BU. 
- 01, griInes HarzOldestillationsprodukt 

78. 
- relnlgung, fettsaures Elsen 323. 
- sAurefette 376. 
- SchlffsmaschJnenllIZ1IS&tz 284. 
- Schmierselfenstreelmng 435. 
- See-EIefanten 822. 
- stearln8cheldung 822. 
- -Trimethylamln-Stearlnersatz 384. 
Tun sformatorenol entw/lssern 294. 
- 01, Klefernteer 282. 
- 01 regenerieren 294. 
- IIle, Anfordernngen 294. 
- wicklungen entwAssern 365. 
Transparentseifen, Krieg 427. 
- selten, Reklameankilndlgungen 427. 
Transportgurte, Kautschuk 28. 
TraBglas, Wasserfiltratlon 609. 
Tn u be n kern61gewinnung 807. 
- karnol, MIneraUntrennung 238. 
- kernOlverwendung 118, 119. 
- krankhelt, Oidium 658. 
- rf1ckstAnde, siebe auch Weintrester. 
- zucker, Hahnschmlermlttelzusatz 299. 
- zucker, Wundbehandlung 6U. 
Treber aufarbeiten, TonkiArmittel 628. 
Trelbmittel, slehe auch MotorOI. 
- mitteldenaturierung 246. 
- ole, Gewinnung 246. 
- Ole, Klassiflkatlon 246. 
- r1emenelnfettnng, Wollfettstearln 329. 
Triboliumpilzvertilgung 662. 
Tribom-P-Naphthol, Deslnfektlon 567. 
TrlchiorAthylen, s. a. Chlorkohlenwasser-

stoffe u. Kohlenwasserstoffe. 
- chiorAthylen, Harzbehandlung 423. 
- chiorAthylen, lUlochenfettextraktion 

820. 
- chiorAthylen, Malslllextraktion 341. 
- chlorAthylen, Stechmilckenvertllgung 

668. 
- chiorAthylenverwendung 465. 
- chioressigsAure, KautschukquellfAhig-

kelt 27. 
- formol 574. 
-- gonenwachs 331. 

- kresol 557. 
- kresylphosphat, Fette extrahieren 44. 
- methylamin-Tran-Stearlnersatz 384. 
- chiorAthylen, Olextraktion 3n. 
- oxymethylen, alkaUsches Deainfek-

tionsmittel 571. 
- oxymethyJen depolymerisieren, Cal

clumchlorid 614. 
-- phenylphosphat, Schmiermitt~lersatz 

281. 
- stearin alkoholytisch spalten 343. 
Trlnldadasphaltgewinnung 262. 
- nltrocelluloselacke 139. 
- nltrotoluolfJecken, HAndewaschmittel 

679. 
Trlnkwasser, chiorbehandeltes, klll-

ren 618. 
- Mangan, entfernen 616. 
- reinlgen, Permanganat. 
- reinlgung, elektrolytisch 621. 
- relnlgung, Mikrocldtabletten 616. 
- relnigung, Schnellsandfiltratlon 697. 
-- steriIislerung, Bromsalztabletten 620. 
-_. sterllisierung, Ortlzonzusatz 618. 
- - sterillslerung, Perhydrol 616. 
- versorgung 1m Felde 616. 
Trio1565. 
Trockenkopiertinte 188. 
- Ole 117. 
- prAparate, Kosmetik 497. 
- r1echstoffe 496. 
- stoffe, Bezelchnungeweise 109. 
TrolawelB, Schminken 616. 
TropenbeBtAndige Selfen 466. 
Tropfole, RelnlguDIii 280. 

TubenmateriaJ, Zahnpasteu 632. 
T uchfabriksabw&sser, Fett-(Selfe-)ge-

wiunung 311. 
- stempeln 183. 
- walkmittel, Lederleimriickstinde 460. 
Tuff, Wasserentmangsnung 609. 
Tun g III , siehe auch HolzijI. 
- LeinOleraatz 105. 
Turacin 168. 
Turblnenschmierole 293. 
Tflrklschrotlll, Alkallverseifung 396. 
- blldung, frele FettsAuren 394. 
- Erdlllrelnlgung 231. 
- ersatz, SulfofettsAure 396. 
- Fettsllurell extrahieren 397. 
- -Fettsiure-Spinn&l 397. 
- -Formaldehyd-TeerOlemuJsionen 669. 
- gewlnnung, Samen 395. 
- HAute, Kunstkautschuk 49. 

Urteeraufarbeitung 282. 
- Cumarouharz 273. 
- gewinnung, Torf 272. 
- Vaselingewinnung 260. 
- verarbeltung, Schmierole 281. 
Urushinsiure, Thitsilack 84. 

v 
Va k u u mdestillation, Mineralole usw. 

230. 
- -MaschinenzylinderOie 291. 
- teer 268. 
Valan, Wollfettsalbengrundlage 606. 
Valerianaschwelprodukte, Vertilgungs-

prAparat 6.a. 
ValerlansAureester, Seifenparfllm 418. 
- sAurelosungen 664. 
Valvolln, Maschinenzylinder61e 291. 
Vanadintinte 186. N-
Vanllleextrakt 487. I» 

- in Kernseifen 419. 
- Kriegseraatz 894. 

Vanillin, Selfenparfllmlerung 413. ;: 
- verwendung, Riechstofflndustrle 490. 

- MIneralolemnlslonen 389. 
- OxyricinoIsAure 396. 
- Relndarstellung 394. 

Vaporit, Bodeninsektenvertllgung 644. :a - -Schwefelsalben 509. 
- SelfenschaumfAhigkelt erhilhen 410. Vareklna 559. c:r 

Vaselln, Bergteeraufarbeitung 260. ftI 
_ Bremsenschutzfett 670. N 
- briketts, Walzwerkzapfenschmiere:297. m' 

- Stechmflckenvertilgung 668. 
- -Tournantillprodukte 397. 

- ersatz Merzalin 260. ;-
- gelbliches 260. :a 

- -Trlmethylamin-Stearlnersatz 384. 
- untersuchung 894. 
- Vertllgungsmittel 649. 
- wirksame BestandteiJe 394. 
- -ZJnksalz, Farblackblldung 154. 
Turn-, TanzsAlestreupuIver 689. 
T usche; entfernen Pausleinen 198. 
- flf1sslg. schwarz 198. 
- Haftfihigkelt verbessern 192. 
- HolzllI, RuB 105. 
Twltchell-Autoklavenverfahren, Ver

gleich 346. 
- -Doppelreaktlv 346. 
- fettspalter, Farbstoffpasten (-kf1pen) 

346. 
- fettspaltung, Kleinbetrieb 346. 
- glycerlnwasser vorreinigen 353. 
- reaktiv, Fettsiurentrennuni 346. 

u 

- gewinnung 260. 
- haarpomadenkorper 522. 
- Kupfersalz, Schiffsanstrich 214. 
- -Leim-Seifenetsatz 444. 
- nattirliches 260. 
- 01889. 
- olanstrich 126. 
- 01, BienenwachsprAparat 606. 
- olflrnlsse 126. 
- 01, FirniBersatz 126. 
- OIgewinnung, Solarol 271. 
- 01, Petroleumseifengewinnung 467. 
- 01, Rasiermittel 481. 
- Ole reinigen 260. 
- olsalben, Olivenolersatz 606. 
- 01, Salbengrundiage 606. 
- 01, seifenartige WAschereiprAparate 

468. 
- 01, Vasogenersatz 6011. 
- Ole, weiBe 260. 

"Oberkohiensaure Salze, Waschmittel 456. - priparat 260. fI) 

"Oberschwefelsaure s. a. Peraalze. 1- produkte, Lederfettherstellung 250. g 
UhrenOie 299. - produkte, Pomadenherstellung 260. Q. 
Uhrmacherol 299. - schmelzpunkt erhOhen 260. ~ 
UlmenfruchtOi 306. - sog. Verselfung 400. :a 
U It r a licht, Fettbleiche 371. ! - WasseranfnahmefAhlgkeit steigern606. 
- lichtfilter 610. - Wasserbindungsvermogen stelgern506. I» 
- licht, Haarausfallbehandiung '621. - wei Bee 260. 5-
- licht, Kautschukvulkanisation 26. Vasogen 505. 
- IIchtstrahlung, Quarzapparat 622. Vasogenersatz 606. 
- licht, Vanillingewinnung 490. Vasoliment 606. 
- licht, Wassersterilisatlon 622. Vegetabilische Seife 443. 
- licht, Zaponlackbehandlung 139. VeilchenblAtterOi 492. 
- marinblau l4.8. - haarol 498. 
- marinblauersatz 154. - parfilm 492. 
- marin, Firnisprodukte 181. - parfilm, alkoholfrei 494.' 
- marin, GallselfenfArbung 469. - seifen 414, 416. 
- Paraffinhalogenderivate 256. - seife, Oliddeetillatfettsllurezusatz 426, 
- Trlnkwassersterllisation 61/i. - seifenpulver 438. 
- Wirkung 622. VentiIklappen Kunstmasse 66. 
Umdruckfarbe 176. Venus carnls, Hautcreme 613. 
Ungezleferstift .. Guter Kamerad" 666. Verbandbefestigung, Harzlosung 662. 
- vertilgung 1m Felde 666. - gazeappretur 136. 
- vertilgung, Trockeuluft 642. - gazelack 662. 
Unguentum, neutral 506. - holzwolle 551. 
Unlversal-Antikesselsteiumasse 600. -- material, Mullersatz 561. 
- desinfektor 672. - material, Wellpappe keimfrel 560. 
- malerfarbe 208. - pickchen, Schnellverbinde 649. 
- Ole 395, 436. - stoffersatz, Pergamentpapier 661. 
-- slkkativ 114. - stoffe. formalinimprAgnierte 660. 
- waschmittel 448. --- watte, Anforderungen 649. 
Un kra utvertilgung, Eiaenvitrlol, Schwe- - wattefabrikation 549. 

telsAure 653. -- zwecke, abgestumpfte HarzllSsung 552. 
- vertiIgung, Kalkstickstoff 653. Vermlnal, Schwefelkohienstoffvertllgungs-
Unleserliche Schrlft 197. mittel 643. 
Unterlaugen, Fettsllureverselfung 420. Verophen, Wundwasser 546. 
- seeboote, Kautschukverwendung 28. Vertllgungsmittel643. 
Usplliun 661. - mittelemulsionen, Braunkohleustaub 
- StelnbrandbekAmpfung 656. 640. 
- wlrkung, WelnsrhAdlinge 667. , - mltt~l, Naphtholderivate 213. 

i Ursutillte 188. , - mittel, Schwefel, Tonerdesalze 686. 
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V e r t I I gun g s mittelseife 464. 
- prAparat 561. 
VetiverOl, Parfiimfixiermittel 492. 
Vevril, Kautschukersatz 47. 
Viehstempelmasse, lokaler Haarausfall182. 
Vigogne, WollschmalzOl 392. 
Vilia-Hautcreme 611. 
Vinylbromid-Polymerlsatlon S. 
Vinylester, polymerisierte Lacke 144. 
Violette de Parme 493. 
Viscin, Salbengrundlageu (Pflaster) 648. 
Viscose Kautschukdichtungsringersatz 

47. 
- Kautschukersatz 47. 
Viscosine, gereinigte ErdOlprodukte 234. 
Vitralin 576. 
Vitrapelf 676. 
Vitriolerz, bituminoses, aufarbeiten 267. 
Vogelbllige ausstopfen 685. 
- billge konservieren 686. 
- leim, Luftschlauchdichtung 36. 
V oltolOle 278. 
Vulkacit 25. 
Vulkacit, Vilkanisationsbeschleuniger 26. 
V ul ka nisa tio n s beschleuniger 24. 
- beschleuniger, Devulkanisatoren 38. 
- beschleuniger, Piperidin 10. 
- beschleuniger Vulkacit 25. 
Vulkanisation, Dimethylaminverbindun-

~ gen 25. 
:0 Vulkanisiereinrichtungen 20. 

Vulkanit, Kautschukersatz 46. 
'S Vulkanitplatten metallisieren 37. 
C\! Vulkanit, Trinkwasserentkeimung 614. 

c ... 
~ 

"C 

Vulkazol 24. 

w 
C Wacholderbeer-Harzlosung 87. 
~ Wachs, siehe spezielle Wachsart (Erd-, 

Bienenwachs, Ozokerlt usw.) 
- Acetonbehandlung 340. 
- alkohol-OxyfettsAuresalz, Waschmittel 

444. 
.- alkohol, Vaselinsalben 505. 
- arten 331. 

~ - arten, Dampfzylinderschmiermittel 
:0 29f! 

- arten reinigen 82. 
_ - arten, Teerol, Schmiermittel 285. 
:I - blAtter, Kerzenverzierung 363. 
C\! _ bleiche, organische, Superoxyde 370. 
.... - bleiche Tonsil 334. 
'5 - bleichen, Uitralicht 371. 
_ - chemie 331. 
C - chlorieren 383. 
~ - Enkaustikfarben 204. 
u -- entfilrbung 334. 

°fii - ersatz 336. 
- ersatz, Adipinsilure SU. 

C 
ill -= . ~ 
N 

.8 

- ersatz, Basen-Acidylderlvate -314. 
- ersatz Cholecerln 327. 
- ersatz, Naphthalinchlorierung 2S6. 
- ersatz, Stearon 384. 
- ersatz, Teer-Kalkdestillation 270 . 
- extraktion. Kieselgur 256. 
- farben 873. 

~ = ~:~g:~~~:;:~~4i 74. 
- - tArbung 334. t!3 - fArbung, Chlorophyll 412. 

- gewinnung, Braunkohlen 268. 
~ - gewinnung, Braunkohlenbitumen 260. 

Q - gewinnung, Strohextraktlon 333. 
. - Guttaperchaersatz 46. 
- -Harzgemenge reinigen 260. 
- -Harzschmelze Reliefmalerei 184. 
. - Herkunftsorte, Erkennung 331. 
- kernseife bleichen 418. 

kernseife, Carbonatverseifung 418. 
- kernseife, reinweille 418. 
- kerzenverzierung 363. 
-- Lackentternungsmittel 172. 
- lackgewinnung 204. 
- Lanolinersatzmittel 829. 
- - losung, kolloldale 335. 
- masse, Wolltett 836. 
. - milch 835. 
- pal me, Verwertung S32. 

preBrllckstandextraktlon 334. 
produkt, Montanwachsozonlslerung 
255. 

Wac h s, Pulverform 497. 
- punisches 385. 
- reinigung 8S4. 
- Schmelzpunkt erhohen 276. 
- seife 461. 
- seifen (-emulsionen) 336. 
- -Seife-Wasserglas, Mauerllberzug 210. 
- spaltung, Dampf 345. 
- stockfabrikation 335. 
- tuch, Firnissikkativ 115. 
- verflUschung, Rindertalg 3Sl. 
- verseifung, Natrium 328. 
Wag e n fette, Aluminiumhydroxydzusatz 

298. 
- fett, griin oxydierendes 298. 
- lack 128. 
Walddufterzeugende Lampen 495. 
- schiidlingsmittel, anlockende 660. 
Walfischolfirnis 124. 
- speck vorbereiten, Pressen 322. 
Walk-, siehe auch Tuchwalk-. 
- erde, Honig, FischtrankIilrmittel 590. 
- erde, OlgemlHde reinigen 170. 
- erde, Seifenersatz 452. 
- fettgewinnung 311, 
- leernseife 462. 
- 01397. 
- seife 464. 
- wasserverwertung 31L 
Walniisse, 61gewinnung S42. 
Walnul.lOl, Malerfarbenb ndemittel 168. 
WalOl 322. 
- 01, weil.le Schmierseifen 43S. 
- rat 240. 
- rat, Abschminkmittel 515. 
- ratgewinnung 331. 
- rat, Kakaobutterersatz 555. 
- rat, Lanolinersatzmittel 329. 
- ratverseifung, Natrium 328. 
- speck, Tran- (Leim-)gewinnung 322. 
- tran 822. 
WaltonprozeB, Linoxynfabrikatlon 112. 
Walzenfett, Stearlnpech 276. 
Walzwerk-Zapfenschmiere, VaseUnbrl-

ketts 297. 
Wandbekleidung, Linoleum, Blech ver

walzt 162. 
- belag, Baumaterial, Bitumenemulsion 

266. 
- kitt 160. 
- malereien konservieren 204. 
- malereien, wetterfeste 202. 
- schutz 209. 
- verkleldungen, Farbschichten IIber-
- tragen 202. 
Wanzentinktur 664. 
- vertllgung Chlorpikrln 664. 
WArmeisolierungsstoff Hausmilll 6S9. 
Waschblider, Kalkseifebildung 410. 
- Badewasser weich machen 498. 
- benzin reinigen 463. 
- kitte 160 . 
- mittel, Ammoniak entwickelnde 449. 
- mittel, Fillimittel Einteilung 489. 
- mittel, Pankreatinzusatz 498. 
- mittel, perborathaltlges 459. 
- mittel, perporathaltlg, Salmiakzusatz 

456. 
- mittel, Perhydriteinlage 560. 
- mittel, Perphosphate 457. 
- mittel, Rohstoffe 439. 
- mittel, Saponlnzusatz 443. 
- mittel, Schaumkraft erMhen 444. 
- mittel Seifenlauge,Maiskolbenmehl445 . 
- lnittel, StearinsAurebenzoisuifimidzu-

satz 384. 
- mittel, Waschwert bestimmen 410. 
- mttel, Weizenkeime 446. 
- mittel, Wirkungswelse 439. 

prllparat, Soda, kieinkristaUinlsch 449. 
puiver, fettarme 438. 

- pnlver, Krieg 437, 450. 
- pulver Minios 449. 
_. pulver, sauerstoffabgebende 455. 
- pulver, Schanmfllhigkeit 410. 
- pulversoda, feinkrystallinische 449. 
- pulver, stark desinfizlerend 566 . 
- eelfe 431-
_. Heiten, Naphthenslturen 237. 
- wasserzusiltze 498. 
"Waschall"-Waschmittei 456. 

Wischeausrlngwalzen 28. 
- reinigen, Harzseifen 423. 
- reinigen, Pankreatinzusatz 469. 
- zeichnen 194. 
W Ascherel benzin, elektrische Erregbar

keit 463. 
- benzin entwilssern 463. 
- Emulsionierung, Kontaktfettspalter 

347. 
- Losungsmittel, Dracorubinprobe 247. 
- priiparat, fettseifenartig 458. 
- prilparat, Kunstgerbstoffe 444. 
- seife 436. 
Wasser, siehe auch Brauwasser, Elb

wasser, Leitungswasser, Trinkwasser 
usw. 

- -Bllder, steril 498. 
- bauten hOlzerne, Schutzllberzug 213 . 
- beschaffenbeit der Stlldte 596. 
- chlorbehandeltes, enteisenen 610. 
- chlorsterilisiertes, Lignitfiltration 620. 
- desiufektion 1m Felde 615. 
- desinfizieren, Kallqnilch 617. 
- destilliertes, Riechstoffindustrie 494. 
- destilliertes. wohlschmeckend macll.en 

615. 
- entcarbonisieren 614. 
- enteisenen 610. 
- enteisenen, Algenarten 597. 
- enteisenen, Textilindustrie 613. 
- enteisenung, Humingrundwasser 609. 
- enthArtung, Aluminiumplatten 61L 
- enthilrtung, chemikalienlos 698. 
- enthilrtung, Harz-AlkaliprAparat 600. 
- enthArtung, Kalksorte 602. 
- enthArtung, Permutlt 606. 
- entliiftung, Eisenfilter 605. 
- entmanganen 609. 
- entsAuern 605. 
- farbenanstrich, waschbar 206. 
- farbenbindemittel 180. 
- farbmalerei, Caselntechnik 205. 
- teste Tinte 189. 
- filtration,Elsenoxyd, magnetisches597. 
- fiecken entfernen 199. 
- gasteer 275. 
- gasteer entwl1ssern, destlllieren 275. 
- gasteerpech, Schmiermitte, 283. 
- gechlortes, trinkbar machen 619. 
Was s erg I as, alkalifreie Seife 471-
- Alkalisulfat, Malerfarbenbindemlttel 

203. 
- anstriche 203. 
- Bleichsodaprilparate 450. 
- Cellulose Farbblndemittel 208. 
- Eigenschaften verbessern 203. 
- farben 201. 
- Farbenbindemittel 201. 
- farben, rasch erhilrtend 20S. 
- Freskomalerei 201, 204. 
- Glaubersalz, Waschmittel 450. I 

- Glycerinreinigung 356. 
- Kautschuk, Festrosten verhllten 37. 
- Kautschukmilchsaftkoagulierunll 14. 
- Kautschukregenerierung 40. 
- IOsung, Cososolrelnlgung 867. 
- Natronseife, Erdolbriketts 400. 
- Pflanzenkonservlerungsmittel 581. 
- Plagln 666. 
- QuecksllbersalzlOsungen 558. 
- seife, Eschweger Art 42L 
- seifen 448. 
- Selfenfillimittel 439. 
- Viscosltilt verrlngern 203. 
- wAsche, Salmlaknachbehandlung U8. 
Was s e r - Hilrtegrade 598. 
- hartes, spezleUe S3ite 421. 
- insektenvertilgung 668 . 
- kautschukschliiuche 30. 
- keimfrei machen, Brom 620. 
- Kohlensilure entfernen 615. 
- lacke 138. 
- leltungshllhneschmiermittel 288. 
- Mangan entfernen 616. 
- Mauganentziehung, Zeollth 607. 
- Plankton abschelden 597. 
- reinlgung, Aluminlumelektroden 621. 
- reinlgung Barytverfahren 605. 
- reinigung, Carbidkalkschlamm 603. 
- relnigung, Chemlkalienzufuhr 602. 
- reinlgung, Chi orgas 620. 
- reinignng elektroiytlsch 621. 
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Was s e r reinigung, KieselfiuBsilure, 
Holzteerprilparate 604. 

- reinigung, Luminatorverfahren 611. 
- reinigung, Magnesia 605. 
- reinigung, Manganoxydkolloidkilrper 

609. 
- reinigung, Permanganat, Elektrolyse 

621. 
- relnigung, Sandfllter, AIgenelnfiuB 597. 
- relnigungsverfahren, Vergleich 606. 
- reservoire, Innenanstriche 596. 
- schriftzllge 191. 
- Seifenwaschwirkung 410. 
- sterllisierung, Bilder 498. 
- sterllisierung, Brauerei 614. 
- sterilisierung, Calcinmhypochlorlt 618. 
- sterilisierung, Desazon 618. 
- sterilisierung, Hypochlorit 619. 
- sterllisierung, Kupferkannen 617. 
- sterilisation, Ultralicht 622. 
Was B e r B t 0 f f Acetylen (Kohlen 

oxyd), Benzinersatz 244. 
- ersatz, Olhilrtung 378. 
- Fettrelnignng 370. 
- geruchlose Ole 370. 
- gesittigte Holzkohle 592. 
- gewinnung, Abwisser 635. 
- -Kohlenoxyd, erdillartige Produkte244. 
- persulfid, Kautschukvulkanlsation 26. 
- reinigung, FettMrtung 378. 
- superoxyd, siehe auch Perhydrol. 
- superoxyd, Benzinseifen 464. 
- superoxyd, Deslnfektionsmittel 560. 
- Buperoxyd, Gallwaschmittel 469. 

superoxyd, Harnstoff, Mundtabletten 
534. 

- superoxyd, Harzoxydation 93. 
- superoxyd, Hyposulfitersatz, 

Trlnkwasserreinigung 619. 
- Buperoxyd, Linolsilure, TUrklBchrot

ilIersatz 394. 
- superoxydlilsung, ozonhaltig 560. 
- superoxyd, Mangansalz, Sauerstoff-

bider 502. 
superoxydreiches Natriumperborat 
459. 

- superoxyd, Saponinspaltung 443. 
- superoxyd, Sauerstoffbllder 501. 
- Buperoxydtabletten 457. 
- superoxyd-Vasellnill-8eifenersatz 458. 
- superoxyd-ZinkweiBverbeBserung 152. 
Was s e r turblnenschmlerille 293. 
- vorklilrung, Alaun 597. 
- versorgungsanlage, Neil~e 596. 
- verzinkte Eisenrilhren 596. 
- weich machen 600. 
watteersatz, Baumwollalgen 551. 
- ersatz, gesponnene HausmilllBchiacke 

639. 
- FormaldehydprlLparat 568. 
- wasseraufnahmefilhig 550. 
Weichwachs 335. 
Weiderich, Durchfallgegenmittel 542. 
Weihnachtsbaumkerzen, gradstellbare36l1. 
Weihrauchharzill 487. 
Welnbergdllngung, Pilzkrankheiten 657. 
- gelstreinignngsmittel 170. 
- geiBttuschefarben 180. 
- krankheiten, Kupferbrl1henzusammen-

setzung 646. 
- rebewucherungenbekimpfung 657. 
- BlLure, Fluorid, Mundwilsser 534. 
- slLure-Perboratmischung, haltbare 457. 
- silure-Phenolkunstharz lO2. 
- schildlinge, Cervertllgnngsmlttel 657. 
- stein, Pelzwerk-Alaungerbung 667. 
- stockBchidlingsbekimpfung 667. 
- stockschlldllnge, Schwefelkohlenstoff 

643. 
- traubenkernill, siehe Traubenkernol. 
- trauben versenden, Blausilureent-

seuchung 659. 
- trester, Farbstoffgewinnung 158. 
Weillasbestverwendung 290. 
- fisch, Schuppenessenz 179. 
- gerbereiabwllsser relnigen 633. 
Weille Tinte 192. 
Welzenersatz, Glftgetreide 662. 
- keimill 306. 
- kelme, Waschmlttel 445, 446. 
- saatgut Dilmpfebehandlung 651. 
- -Steinbrandbekilmpfung 656. 

Wellpappe, Verbandmaterial, gewickelt 
550. 

Westrumit 587. 
Wetteranzeigende Bilder 191. 
- bestindige Farbenbindung 205. 
- lampen, Benzinersatz 249. 
White spirit, Kautschukregenerierung42. 
- spirit, Terpentinillersatz 74. 
Whiting-Mattierungspriparat 137. 
Wiesenkalk, Asphaltanstrich 211. 
- kalk, Teeranstriche 211. 
Wickenbekllmpfung, Kainit 653. 
Wildfrallverhinderung 660, 
Wildverbillmittel 660. 
Williams Rasierseife 480. 
Wi ndsorseife, OliddestillatfettBilurezu-

satz 426. 
- -Toiletteseife 428. 
Wintersaateule, Bekilmpfung 661. 
Wischtiicher appretieren 588. 
Wism ut, Haarpriparate 525. 
- Schminken 515. 
- seife 475. 
- subacetat, Streupulver 546. 
- Vulkanisationszusatz 21. 
- -Zinkoxydheilsalbe Combustin 509. 
Wohlgeriiche, kiinstliche 489. 
Wohnungsdesinfektion 573. 
Wolframlacke 149. 
WolfsIDIlch, Kautschukgewinnung 1. 
Woll-BaumwoUgewebereinigung 392. 
- elnfettungsmittel 392. 
- farbstoff, Farbholz Dura-Santalin 156. 
W ollfe tt 208, 389. 
- abfllUe aufarbeiten 309, 324. 
- abscheidung, Suinter 328. 
- alkohole 329. 
- alkoholschmiermittel 285. 
- alkohol, Vaselin, Wasseraufnahme-

fllhigkeit steigern 506. 
- anfarbeitung, Aeeton 328. 
- besonderer; Zusammensetzung 326. 
- braunes 328. 
- Dampfzylinderschmiermittel 291. 
- destillationsprodukte 329. 
- Druckfarbenstreckung 175. 
- emulsionen, Stearinsiureanilid 386. 
- Erdillbriketts 400. 
- ersatz, Cetylalkohol 329. 
- fett- (ill-)Wslich 329. 
- gewinnung 311. 
- Hahnschmierzusatz 299. 
- Harz, Erdill, Schmierbriketts 297. 
- Harzseifen 424. 
- helles 328. 
- kolloldal Wsen 506. 
- Lacke (Firnisse) 123. 
- Metallhydrosilicatremigung 366. 
- -Mlneralill-Schmiermittel 296. 
- Palladiumsalbe 508. 
- pech, Heillwalzenfette 297. 
- Phosphorsaul'llprodukt, alkalililslich 

886. 
- sal be, Auroracreme 511. 
- salbengrundlage Fundal 506. 
- salbengrundlage Valan 506_ 
- salben, Platinmetallorganosolgehalt 

508. 
- Schmiermittel, Polysulfidlauge 298. 
- sulfuriert, Fettspaltung 847. 
- Teerill, Schmiermlttel 285. 
- verarbeitung, Lanolin 326. 
- verseifung, Natrium 328. 
- verwendung 298. 
- wachsartige Masse 336. 
- Wasseraufnahmefihigkeit erhilhen 506. 
- Wismutsubacetat, Wundsalbe 546. 
- zerlegung 327. 
- zerlegung. Cholesterin. Fettslluren 329. 
- Zillkoxyd, Teerillanstrichmasse 208. 
Wol\pech, Scilmelzpunkt erhohen 329. 
- schmilzole 391. 
- Rchweilliaugen, Aufarbeitung 326. 
- stoffe, Mot·tenfrallschutz 667. 
- .toffe Stempeln 183. 
- wachs 329. 
- wilscherei, Wasser. PermutitreiniguIIg 

613. 
- wilsche, persalzhaitige Seifen 456. 
- waschfettfirnis 123. 
- waschseifenplilver 461. 
- \Vl\srhwa .. er aufnrbeiten 311, 326. 

W 0 11 p e c h waschwllsser, Fasern ab-
scheiden 634 

- waschwlLsser verwerten 811. 
Wolle entfetten 3119. 
- gechlorte, Verbandstoff 650. 
- imprllgnierung, Mottenmlttel 667. 
- Textilseifen 460. 
- Wachstumssteigerung, Homfutter-

mittel 527. 
Wolterecks Torfvergasungsverfahren 252. 
Wood oil Reinigung 72. 
Wiihlmiusevertilgung 662. 
W u n d behandlung, Perhydrlt 645. 
- behandlung, Formaldehydprilparate 

545. 
- behandlung, Zucker 544. 
- desinfektionsmittel, Natriumhypo-

chlorit 546. 
- heilmlttel 544. 
- iteilmittel, Myrrhenharz 546. 
- heilung Ambrin 547. 
- kollodium, Atherharzlilsung 548. 
- pulver, Kohlensaure entwickelndes 

544. 
- schutz, erster Verband 549. 
- streupulver 545. a' 
- waschseife, neutrale Olseife 435. n 
W II ndendesinfektionsmittel. ~. 
- eitrige, Acetonbehandlung 546. .. 
- tamponierung, Kautschukschwamm28. ;-
Wurmmittel 542. = 
..WurmoI" 655. 
Wiirttembergische Olschleferaufarbeltung ~. 

257. :r 
Wurzelkrapplack 157. 
- stockextraktion, Harzgewinnung 76. 

x 
Xanthine, Kautschuksynthese 10. 
Xilindrin 156. 
Ximenaarten, Kautschuk-( Ol)gewinnung 

304. 
Xyl e no l-Chlorkresol, Desinfektions-

mittel 567. 
- desinfektionsmittel 564, 667. 
- herstell ung 563. 
- Hundevernnreinigungsschutz 576. 
Xilidinderivate, Schmiermittelersatz 283. 
Xylithe 296. 
Xylol. kil.ltebestindige Trelbille 249. 
- Kautschukregenerierung 43. 
- Kautschukreinigung 39. 
- Kriegslacklilsungsmlttel 74. 
- Seifenzusatz 465. 
- Tiirkischrotillpraparate, Stechmilcken-

vertilgung 668. 

y 

Yatren, Desillfektionsmittel 662. 
Yegomapflanzen, Perillaill 304. 
Ylangill, Gewinnung, Bewertung 486. 
Ylangill, kilnstllch 490. 
Yohimbinprllparat 641. 
Yttrlumoxyd, Zahnzement 538. 

Z 
Zahnamalgamfellicht 537. 
- amalgame, krystallinische 537. 
- IUzpaste, schmerzbeseitigende 639. 
- biirstenersatz 530. 
- ersatz, Cellon, Celluloid 540. 
- filllmittel, organische Zusiltze 539. 
- filllungsamalgam 537. 
- grllndmasse 5ol0. 
- lDassellfil.rbung 540. 
-- -Mundpflegemittelherstellung 531. 
- pasteu !532, 533. 
- paste Albin. 
- l)I\ste, Perboratpriparat 467. 
- paste, persalzhaltig 533. 
- \lastetubeu, Aluminium 532. 
- pfiegemittel, Cherry toothpaste 533. 
- plombenkomposition 539. 
- priiparnte, ·Eur"lyptusill 486. 
-- pulver, Harnstoffzusatz 497. 
- riiderscilmiermittel 28~. 
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Z a h n radglltte 287. Z e men t, wetterfeste Anstriche 210. 
- relnlgung, blologlsche 533. - -Zahnfflllung 537. 
'- reinigungskohJ.e 531. Zementin-Kautschuklilsung 27. 
- relnigungsmlttel, kieselslurehaltlg 531. Zeollthe, kleselslurehaltlge 608, 
- schmerzUnderung 542. - Farblackblldung 149. 
- stein 530. - kllnstllche 608. 
- stelnlllsendes Mittel 580. - kllnstliche, Melassefiltration 607. 
- technlk, Hartgummlmasse 68. - Pennanganat, Trlnkwasserreinlgung 
- technlk, KautBchukverarbeltung 540. 616. 
- wasser, siebe auch Mundwasser. - Selfenzusatz 461. 
- wnrzeIfiIllungen, pf1anzllcheTr"gerIl39. - Wasserenteisnung (-entmanganung) 
- zement, antlseptlsch 537, 638. 609. 
- zementfonnatllcke hIrten 688. Zeo1ithlsche Manganoxydfilter 609. 
- zemente, keimWtende Wirkung 639. Zeroid, Blenenwachsersatz 836. 
- zemente, PhoBphorwolframsiure 588. Zeugdruck, slehe auch Gewebedruck. 
- zemente, porzel\anAImliche 538. . Zlmmerdecken welD erhalten 209. 
- zemente, seltene Elden 588. , - luftrelniger, Ozonerreger 676. 
ZAhne, Ka\kgehalt 630. I Zlnk, Abwasserschlammdestillatlon 632. 
- kIlnstliche. - Alkallacetat, Glycerinersatz 869. 
- kIlnBtlIche, unedle Metal\stifte 640. - carbonat, Glycerlnabscheldung 366. 
- verbeli'sern, Fluorprlparate 580. - chloridlilzung, baslschsalzfrel 668. 
Zaponlack,slebeauchNltrocelluioselack. - chlorid, Sigemehl, Entflrbungskohle 
- Iackersatz, Benzo1·Alkohol-Nltro- 692. 

celluioselOsung 140. - -Elsen, Wasserleitungsrilhren 696. 
- Jack, Ersatz, geruchlos 140. - Formaldehydsalze 671. 
- lack, Scbriftzllge-Flischung 1118. - g1ycerinwasser vorreinlgen 853. 
- Jack, niedrig nitrierte Cellulose 1811. - Harzverbindung 114. 
Zaunrebe, HerbBtlaub, FarbBtoff 1118. - hllttenabwisser 637. 
Zeckenbeklmpfung 668. - hydroxydlilsung, weiDe Tinte 192. 
Zedernho1zsei1e j46. - leimverband Glykol 662. 
- nuBiSl. - Ilisung, kolloidaie, Bohrmlttel 398. 
- nuBiSl, Le!nolersatl 105. - ographie 184. 
Zelchenkohle 1115. - oxyd 208, 214, 
- stlfte, Glalldekoration 195. - oxyd, Autoklavenfettspaltung U6. 
- stlfte, rote 19'- - oxyd, Carragheenschlelm, Wundl\ell· 
- tusche 198. mittel 546. 
- tusche flllBslableiben 193. - oxyd, Frostbeulencreme 614. 
Zelchn ungen fIxIeren 200. - oxydhaltige Quecksilbersalben, Cle· 
- konserv:Ieren 680. minit 608. 
- technlSCheiillbermalen 180. - oxyd, Hartharz'93. 
- unverwisc bar 198. - oxyd, Kautschukmischungen 22. 
Zeltungsdruckfarben 174. - oxyd, Olfarbe 162. 
Zellpech, Badewasserzusatz 498. - oxyd, Olfarbe, wasserhaltig 166. 
- pech, StraOenstaubbekimpfung 687. - oxyd, Parlnolwachssalbe 609. 
- Btoffablaugen, HumUBBtoffgewtnnung - oxyd, perborathaltlge Streupulver 646. 

613. . - oxyd, Schiffsbodenfarben 216. 
- stoffabrik, Papierfabrlkabwlsser be- - oxyd, Wismuthellsalbe Combustin 6011. 

seitigen 636. - pasta Merz 609. 
Zellztoff 8. a. Cellulose. - perhydrol, Ektogan 609. 
Zellztoffablauge s. a. Sulfitablauge. - phosphatzemente 638. 
Z e men t asbest, Schieferplatten 162. - platten, Kesselspelsewasser, Entillf-
- Asphaltpflasterplatten 263. tung 603. 
- Asphaltplatten 266. - salz, alkohollsche Acetylcellulose-
- Betonfllchen-Olfarbenanstrlch 161. Ilisungen 143. 
- dichtunpmlttel, Asphaltemulsionen - sllicat, Anstrichmasse 166. 

388. - sulfat, .A.ugenwasser 642. 
- lelnllifirnis 166. - sulfat, Kautschukregenerlerung 41. 
- rohstoff, Bltumenschiefer, Nebenpro- - sultat, Papierfanptoffillung 635, 

dukt 267. - Bulfld, leuchtende Schminke 616. 
- schrift 210. - superoxydhaltlge Selfe 475. 

Zi n k vaselincreme 514. 
- vitriol, Lelcbenkonservierung 684. 
- welB, slehe auch BleiweiD. 
- weiOanstrlch, Salzslurezusatz 166. 
- welD, BlelwelOanstriche, Haltbarkeit. 

162. 
- welD, dllnne KautBchukblltter 28. 
- welDelnfluO, Aqnare\lfarben, Licht-

echtheit 162. 
- weiOeinfluD auf :MaierfarbBtcffe 162. 
- welDempflndllche Farben 180. 
- weiDfarbe, EInfluO, RiDblldung 169. 
- welD, Lein61farbe, Herstei1ung 1112. 
- zusatz, KautschukvulkanlBatlon 22. 
ZI n uchlorllr, WlscheBlaniertinte 100. 
- folie, :Maigrundschutz 170. 
- oberersatz 158. 
- oberlmltation 153. 
- ober, WlscheBlgniertinte 100. 
- oxalsaures, Zuckerlilzungen entflrbeD 

600. 
- oxydzusatz, feuerfeste Anstriche 209. 
- salz, alkohollsche Acetylcellulose-

lilsungen US. 
- saures Natron, Olkautschukersatz 49. 
- Sllberamalgame 587. 
- Zahnfflllung 587. 
Zirkon, Hautpuder 516. 
Z1sternen, infizlerte, entseuchen 619. 
Zonkafarben 209. 
Zuckerabfallwachs 388. 
- abwasserverglrung 636. 

I - arten, Forma\dehydprlparate 643. 
- couleur, Seifenflrbung 412. 

1
- fabrikationsabwlsBBr, Z1nkstaub-Ton

erderelnlgung 636. 

1

- tabrlksabwisser, CrackprozeB 636. 
- fabriksabwisser, Elsenannaturen 636. 
-- fabrlksventllklappen Kunstmasse 55. 
- Formaldehydprlparat 648. 
- Glycerlnersatz, transparente Selfen427. 
- h1rse, SpelzeufarbBtoff 168. 
- KautBchukmllchsafttoagnlation 16. 
- lilzung, Stocklaciaelnigung 82. 
- lilzungen entfIrben, Zlnnoxa\at 600. 
- melasse, OIdiumbekimpfung 668. 
- Riechstofftabletten 4116. 
- schaummlttel, Schaumkraft erhllh8l1 

I 444, 
- seifen 447. 
- sirup, Invertiert, Glycerlnersatz 368. 

I - Tierarznei, Wundbehandlung 644. 
- Transparentseifen 447. 
- Wundbehandlung 645. 
Zuckooh-Creme 513. 
Zilndholzlhnllche Korper, Schldlingsver 

tllgung 642. 
Zwetschensamenkemol 308. 
Zwtebeihautfarbstoff 168. 
ZwiebelschalenfarbBtoff 158. 

Die Zahlen beziehen sith nitht auf die Seiten, sondern auf die Kapitelnummern. 
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§ ! 

I Die neueren i I syntbetiscben Verfabren der Fettindustrie I 
• Von Dr. I; Klimont • = I 5 Zweite, n:::!::::~t;: :~d :~:::~ee~:::~c~~!e~nF:::n 1m Text ~ 
=1 Oeheftet Orundzahl 4.50. Oebunden Oruadzahl 7.50 1=1 

All-I den Besprecbungen der e rlten Auflage: = = _ Selfenlleder-Zeltang: Das grllBte Interesse beaaspruchea wohl derzelt die Fetthllrtungsverfahrea, -
== sle aehmen daher auch den weltaus grllBten Raum 1m Buche ela. Mit groBer Sorgtalt wlrd Ihr == _=.== Werdegang geachlldert und Ihr gegenwllrtiger Stand durch Beschrelbung zahlreicher patentierter =_=== 

Verlahren, derea Apparatur an der Hand einer Reihe klarer Abbilduagen eiagehead erllrtert wlrd, an-
_ schaullch vor Aagen gefllhrt. Die technlschen DarsteUuagen sind Uberall mit den einschll~lgen, -
== tellwelse erst durch die neuen Verfaliren gezeltigten und vlelfach noch gar nleht gekUlrten wissen- == 
== schaftilchen.Erllrterungen durchdrungen, und es mllge die Elnordnung und Sichtung des dlesbezflg- 55 

=
==55 Uchen Materials besonders glflckllch hervorgehoben werden. Die Eigenschaften der gehllrteten Fette 5555_= 

sowie die wfrtschaftllchen Oruadlagea des Fetthllrtungsprozesses werden in spezlellen Kaplteln 
eiqehead behandelt. Der Umstand, daB in das Buch Verfahren zur Veredelung von Fettea, welche 

55 gegeawllrtl, nicht oder doch nur la sehr beschrllnktem MaBe praktiseb durchgeffihrt werden, sowle 55 
== auCb IIltere Verfahren, welche derzeit Ilberhaupt nicht mehr ausgeffihrt werden, aufgenommen wurden, 55 
== dUrfle besoaders fUr den auf dlesem Oeblete neuschaffeaden Technologea von Wlebtlgkeit seln, da 55 
== eiaerselta die diesen Verfahren zugruade lIegeadea Prozesse zu Aasgangspuaktea Deuel Eatwicklungs- 55 
-.== mllgllchkelten der Fettlndustrie werden kllanen, andererseits aber fhre Keantnis den Schaffeaden __ I 

vor IrrtUmern zu bewabrea vermllgen. Allen Fettchemlkern kann das Werk nur wlrmsteas empfohlen 
§ werdea, und zwar nlcht nur dem weiterschaffenden Fachmann, tondem auch allen denen, welche I 
== sieb sowohl In technlscher als wlssenschaftlicher Beziehung Uber den behandelten Oe,enstand 1 = gut und glelch erschllpfend Informleren wollen. = 
== Cbemlker-Zeltang: Man empfindet bei genaaer Durcbslcht des Buches, daB Verfasser die behandelten 55 
§! Probleme schon von ihrer frUheren Entwlcklang aus selbst verfolgt hat und die vorliegende Darstelluag § 
- das Produkt langjllbriger Beschlftigung mit dem behandelten Oebiete 1st. Ebenso wie Benedikt- -
•1 Ulzers Werk .. Untersuchung der Fette und Wachsarten" wird das vorllegende Buch Klimonts sehr __ I 

bald seinen Platz nlcbt nur In einer jeden Betrlebsstlltte der Fettechnik, sondem aueb in der 
== Blbllothek eines jeden Technologen find en, der an der Industrie der Fette grll8eres lateresse nimmt. 55 
i I 
~ Die Schwelteere I 
I ihre Gewinnung und Verarbeitung ~ I Von Dr. W. Scheithauer, Generaldirektor I 
• Zweite Aunage, bearbeltet voa Dr. W. Scheithauer und Professor Dr. Edm. Oraefe == 
5 Mit 84 Figuren im Text. Oeheftet Orundzahl 8.-. Oebunden Orundzahl 12.- I = -I Zeltschrlft fIlr aagewandte Chemle: Der Krieg, der an die Braunkohlenteerindustrie als wichtigste § 
- Rohstoffproduzentin groBe AnsprUche gestellt hatl hat auch hler die Erfindertltlgkeit stark angeregtl _ 
iii und so baben neue Verfabren·and Apparate in alese Industrie Eingaa, gefunden. Dleser Umstana 55 
== erlorderte es das Buch auf den RegesteR Staad der Technik zu brlngea. Der Verfasser und der 55 
== zwelte Mltarbelterj welch letzterer sebon an der ersten Aunage hervorragend beteiliirt war, habea iii 
== dies In grUndl cher, musterhafter Weise besorgt. Die Kapltel Uber dIe Oesebichte 55 iii der Sebwellndustrie, Uber dIe bltllminllsen Rohstoffe und die Statistik wurdea umgearbeitet das § 
"" Kapltel Uber die Montaawachsfabrikation neu elngefUgt, womlt das Werk nunmehr die ganze chemlsebe 
55 Brauakoblenlndastrie umlaBt, und la den Ubrtgen Kaplteln sind die bezUgliebea Degen Verfahren und I I Al!parate eiagehead beschrleben so bel der Oewinnang der Sehwelteere die Drehllfen aad Oeaeratoren, 5 = . bel der Destlllation dlekontlnulerilcbe Vakuumdestlllatioa nach Steinscbnelder.pory,es,bel der chemlseben = 
-
-=5 BerfhahndlUag eJerASchhwlelteereldtalS Alh kOhTol.walschvertahren, bel der Fabrtkatlon des arafflal das Scllwitz- 55§! 

ve a ren usw. uc mana y IC en ell s nd die neu in Anwenduag gekommenen Methoden angeffibrt. 
I Chemlker-Zeltaag: 0 a s g era d ez u un e i n ges ch rll n k te Lob, das wir spenden mUssen, I 
! .kann bei der Stenung und Sachkeantnis der Verfasler, denen auch Dr. Metzger belgestaaden hat, =. 

nlebt verwandern. Der verhllltnismli8ig enge Raum beherbergt elnen graBen Scbatz von Wertvollem =: aad lateressantem. AuBer der ganzen Technik der Schwelung und Schwelteerdestlllation slad die == 
;.- versehledenen Erzeugnlsse behandelt, aber welter auch die Kerzenfabrlkation sowie anderenelta auch die i = Laboratorlumsarbelt, also die Untersuchungsmethoden, die auf dlesem Felde sleb heraalgeblldet haben. E = Zeltsehrlft des Verelas deutscher Ingenleare: Ole Neuauflage des gruadlegenden Werkes 1st E 1 durch versehledene Abschaitte, wle z. B. Uber. die Teergewlnnuag bei der Vergasung und die Moataa- i 
I wacbafabrlkatloa, In wertvoUer Weise erweltert worden. Ole gute Aufnahme, die die erste Auflalt !!_ 

==__ gefunden hat, 1st dleser zweiten um so mebr sicher, als die Teertndustrte wachsende Bedeutuag alcht Ii= 
Qur wlhrend des Krleges gewonaen, aondern auch spllter behauptet hat. Man k a a n 0 h n e 

- Ubertrelbung sagen, daB fUr die zahlreicben Fragen der Teerlewlnnuag und 
E .verarbellung kein besserel Handbuch vorhanden 1st oder gedacht werdea kaan. I = • E I 
I Die hier aneeeebenen Grundzahlen, mit der jeweilleen SchlUsselzahl multipliziert. erge.en den i 
•• Verkau/sprets. FUr das Ausland GTundzahl 1 = 1.25 SchweiZer Franken. = • E = • 
I I 
liIllllllllllllIIllIIlIIlIlIlIIllllllIIlIIlIlIIllIIllIIllIlIIllIlIIlIlIlIIlIIlIIlIlIIlIIlIIlIIllIIllIIll11II1II11I1I1II11I1II11I1II1II111II1II1I1I1I1I1IIHIlIIlIllIllIIIlIlIllIIllIIrF. 
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§ . i 
= = i VERLAG VON OTTO SPAMER IN LEIPZIG-REUDNITZ i 
i ! 
I I ~ Chemische TechnoIogie I 
I in Einzeldarstellungen I 
I Prof. Dr~eF:~~:: Fischer Prof. ~;:A;:h~r Binz I = = 

I I 
i Bisher erschienen folgende Bande: i I Allgemeine chemische Tecbnologie: I 
- Kolloidcbemie. Von Prof. Richard Zsigmondy, OOttingen. Vierte Auflage. -I Oeheftet 10.-, gebunden 14.-. I 
= Sicberbeitseinricbtangen in cbemiscben Betrieben. Von Oeh. Reg.-Rat Prof. = I Dr.-Ing. Konrad Hartmann, Berlin. Mit 254 Abbildungen. Oebunden 12.-. I 
- Zerkleinerangsvorricbtangen and Mablanlagen. Von Ing. Carl Naske, Berlin. -

1_= ..::~ .. =. :'t:~ ~!:~:In~~~c~";;,·.!:::~Z~~~Auflage. ==1 
Durchgesehen von Prof. Dr.-Ing. Alwin Nachtweh, Hannover. Mit 125 Figuren 

~ im Text Oeheftet 4.-, gebunden 6.-. i 
§ Salfurieren, Alka1iscbmelze der Sulfosiaren, Esterifizieren. Von Oeh. Reg.- i 
~ Rat Prof. Dr. Wichelhaus, Berlin. Mit 32 Abbildungen und 1 Tafel. Vergriffen. i 
- Verdampfen and Verkocben. Mit besonderer BerUcksichtigung der Zucker-
i fabrikatlon. Von Ing. W. Oreiner, Braunschweig. Zweite Auflage. Mit i 
i 28 Figuren im Text. Oeheftet 3.50, gebunden 5.50. § 

i Filtem and Pressen zam Trennen von Pliissigkeiten und festen Stoffen. i 
i Von Ingenieur F. A. Biihler. Zweite Auflage. Bearbeitet von' Prof. Dr. Ern st i 
i Jlnecke. Mit 339 Figuren im Text Oeheftet 5.-, gebunden 7.50. § 

i Die Materialbewegung in cbemiscb-tecbniscben Betrieben. Von Dipl.-Ing. I 
___ 
=
1 C. Michenfelder. Mit 261 Abbildungen. Oebunden 15.-. _==~_: 

Heizungs- und Liiftungsanlagen in Pabriken. Mit besonderer Beriickslchtlgung 
= der Abwllrmeverwertung bel Wllrmekraftmaschinen. Von Obering. V. H ii tt i g, = 
~ Professor an der Technischen Hochschule Dresden. Zweite, erweiterte Auflage. ~ 
§ Mit 157 Figuren und 22 Zahlentafeln im Text und auf 6 Tafelbellagen. Oeheftet 15.-, i 
§ gebunden 19.-. i 
= = i Reduktion und Hydrierung organiscber Verbindangen. Von Dr. Rudolf i 
§ Bauer (t), Munchen. Zum Druck fertiggestellt von Prof. Dr. H. Wieland, i 
= Munchen. Mit 4 Abblldungen. Oebunden. 12.-. = 
i Meslang gro8er Oalmengen. Von Ob.-Ing. L. Lltinsky, Leipzig. Mit 138Ab- I 
~ bildungen, 37 Rechenbelspielen, 8 Tabellen im Text und auf 1 Tafel, sowle I 
§ 13 Schaublldern und Rechentafeln. Oeheftet 10.-, gebunden 14.-. E = III 
§ i 
§ Die hier angegebenen Orundzahlen, mit der jeweiligen SdlIU8seizahi multipliziert. ergeben den I 
~ Vtrkau/spreis. Far daB AII81and Orundzahll = 1.25 Sdlweizer Franken. i 
= = iiillUlIlIllIIlIllllllllllllIIllIIlllIIlIIllIIlIIlllIIllIlIlIIlIIlIlIIlIIlllIIlIIlIIlIIlIIUlllllmll1ll1U1II1II1II1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1II1II1II1I1I1II1I1II1II1I1I1II1III1I1I1I1I111~ 
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I VE~~OeV:iO;:O~:~::;::Z~G~:;:TZ I 
§ in Einzeldarstellungen § 

i Prof. Dr~·::;~:'FiSCher Prof. ~:A;;;:~r Binz I = = = = I Bisher erschienen folgende BAn de : I 
= SpezieUe chemische Technologie: = 
5 55 
== Kraftgas. Theorfe und Praxis der Vergasung fester Brenastoffe. Von Prof. Dr. § 

_:
-_-=i Ferd. Fischer. Neu bearbeitet und ergllnzt von Reg.-Rat Dr.-Ing. J. Owosdz. _---=~_ 

Zweite Auflage. Mit 245 Figuren im Text. Oeheftet 10.-, gebunden 14.-. 
Das Acetylen, seine Eigenschaften, seine Herstellung und Verwendung. Von 

§ Prof. Dr. J. H. Vogel, Berlin. Mit 137 Abbildungen. Oebunden 10.-. § 
= = = Die. Schwelteere, ihre Oewinnung und Verarbeitung. Von Direktor Dr. W. = 
§ Scheithauer, Waldau. Mit 70 Abbildungen. Zweite Auflage. Oeheftet 8.-, § 
§ gebunden 12.-. § 
§ Die SchwefelfarbstoHe, ihre Herstellung und Verwendung. Von Dr. Otto § 

_-----:

==_----=§ Lange, Milnchen. Mit 26 Abbildungen. Oebunden 13.-. _--=-_------=~ Zink und Cadmium und ihre Oewinnung aus Erzen und Nebenprodukten. 
Von R. G. Max Li e big, Hilttendirektor a. D. Mit 20S Abbildungen. Oebunden 18.-. 

Das Wasser, seine Oewinnung, Verwendung und Beseitigung. Von Prof. 
Dr. Ferd. Fischer, 06ttingen-Homburg. Mit III Abbildungen. Oebundenl0.-. 

§ Chemische Technologie des Leuchtgases. Von Dipl.-Ing. Dr. Karl Th. Volk- § I mann. Mit 83 Abbildungen. Gebunden 8.-. I 
Ole Industrfe der Ammoniak- und Cyanverbindungen. Von Dr. F. Muhlert, 

06ttingen. Mit 54 Abbildungen. Oebunden 8.50. 
Die physikalischen und chemischen Orundlagen des Eisenhiittenwesens. Von 

Prof. Walther Mathesius, Berlin. Mit 39 Abbildungen und 106 Diagrammen. 
Zweite Auflage im Druck. 

Ole Kalirohsalze, ihre Oewlnnung und Verarbeitung. Von Dr. W. Michels 
und C. Przibylla, Vienenburg. Mit 149 Abbildungen und einer Obersichtskarte. 
Oebunden IS.-. 

Ole Mlberalfarben und die durch Mineralstoffe erzeugten Firbungen. Von 
Prof. Dr. Friedr. Rose, Stra6burg. Oebunden 13.-. 

Die neueren synthetischen Verfahren der Fettindustrfe. Von Privatdozent 
Dr. J. Klimont, Wien. Zweite Auflage. Mit 43 Abbildungen. Geheftet 4.50, 
gebunden 7.50. 

Chemische Technologie der Leglerungen. Von Dr. P. Reingla6. Die 
Legierungen mit Ausnahme der Eisen-Kohlenstofflegierungen. Mit zahlr. Tabellen 
und 212 Figuren im Text und auf 24 Tafeln. Gebunden IS.-. 

Der technisch-synthetische Campher. Von Prof. Dr. J. M. Klimont, Wi en. Mit 
4 Abbildungen. Oeheftet 3.S0, gebunden S.50. 

Die Luftstickstoffindustrfe. Mit besonderer Berilcksichtigung der Oewinnung von 
Ammoniak und SalpetersAure. Von Dr.-Ing. Bruno Waeser. Mit 72 Figuren 
im Text und auf 1 Tafel. Oeheftet 16.-, gebunden 20.-. 

Chemische Technologie des Steinkohlenteers. Mit Berilcksichtigung der Koks
bereitung. Von Dr. R. Wei 6 g e r b e r, Duisburg. Geheftet S.20, gebunden 7.30. 

Die hier angegebenen Grundzahlen, mit der jewelligen SchlUsselzahl multipliziert. ergeben den 
Verkau/spreis. FUr das Ausland Grundzahl 1 = 1.25 Schweizer Franken. 
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= = 3 & = = 5 E I c ~e~~h!~tCf~redi~ ~a~C~i~~I!~ r I 
i und apparativen HilfsmitteJ der chemischen Technik ~ I Schriftleitung: Ziv.-Ing. Berthold Block I 
= Die "Chemische Apparatur" bildet einen Sammelpunkt fUr ailes Neue und Wichtige = i auf dem Oebiete der chemischen Or06apparatur. Au6er rein sachlichen Berichten und ~ 
5 kritischen Beurtellungen bringt sie auch selbstlindige Anregungen und tellt Erfahrungen E = berufener Fachleute mit. Nach allen Seiten v6Uig unabhlingig, win sle der gesamten = 
=_:_= chemischen Technik (im weitesten Sinne) dienen, so daB hler Abnehmer wie Liefe~ =1 

ranten mit ihren Interessen auf wissenschaftlich-technlsch neutralem Boden zusammen-= = = treffen und Belehrung und Anregung scb()pfen. = 
E Die Zeitschrift behandelt aile fUr die besonderen Bediirfnisse der chemlscben Technik E E E - bestimmten Maschinen und Apparate, wie z. B. solche zum Zerldeinem, Mischen, -
__ -_-=~ Kneten, Probenehmen, Erhitzen, KUhlen, Trocknen, Schmelzen, Auslaugen, LOsen, _--=1 

Kliren, Scheiden, Filtrieren, Kochen, Konzentrieren, Verdampfen, DestiUieren, Rek-
E tifizieren, Kondensieren, Komprimieren, Absorbieren, Bxtrahieren, Sterilisieren, Kon- E 
5 servieren, ImprAgnieren, Messen usw. in Originalautsltzen aus berufener Feder E 
E unter Wiedergabe zahlreicher Zeichnungen. E 

Die Zeitschritten- und Patentscbau mit ihren vielen Hunderten von Referaten 
und Abbildungen sowie die Umschau und die Beriehte fiber Auslandspatente 
gestalten die Zeitschrift zu einem 
ZentralbJatt fUr das Orenzgebiet von Chemie und Ingenieurwissenschaft 
Mitteilungen aus der Industrie, ·Patentanmeldungslisten, Sprechsaal sowie Biicher
und Kataloge-Schau dlenen ferner den Zwecken der Zeitschrift. 
AIle chemlschen und verwandten Fabrikbetriebe, insbesondere deren Betriebsleiter, 
femer aile Fabriken und Konstrukteure der genannten Maschinen und Apparate und 
die Erbauer chemischer Fabrikanlagen, endlich aber auch aile, deren Titigkelt - in 
Technik oder Wissenschaft - ein aufmerksames Verfolgen dieses so wichtigen 

i Oebletes erfordert, werden die Zeitschrirt mit Nutzen lesen. ~ = = = = 5 E I Monographien zur chemischen Apparatur 1 
I Herausgegeben von Dr. A. J. Kieser I 
5 Bisher erschienen: Ii 
I He f t I: Schrader, Hugo, Die Schaumabscheider als Konstruktionsteile chemis'cher I i Apparate. Ihre Bauart, Arbeitsweise und Wirkung. Mit 86 Fig. 1m Text. Oeh. 3.-. I = Heft 2: Jordan. Dr.-Ing. H., Die drehbare Trockentrommel fUr ununterbrochenen = 
E Betrieb. Mit 25 Figuren 1m Text. Oeheftet 1.-. i ! Heft 3: Schrader, Hugo, Die chemischen Apparate in ihrer Beziehung zur Dampf- 1 = faBverordnung, zur Reichsg~werbeordnung und den UnfailverhUtungsvorschriften = I der Berufsgenossenscbaft der chemlschen Industrie. Elne gewerberechtlicbe Studie. I 
.: Mit 1 Figur im Text. Oeheftet 1.50. • 
i i _I Heft 4: Block, Berthold, Die sieblose Schleuder zur Abscheidung von Sink- und IE 
= Schwebestoffen aus SAften, Laugen, Milch, Blut, Serum, Lacken, Farben, Teer, 01, = I HefewOrze, Papierstoff, Stlrkemllch, Erzschlamm, Abwllssem. Theoretische Orund- I 
= lagen und praktische Ausfiihrungen. Mit 131 Fig. im Text. Oeh.5.-. geb.6.5O. = 
= I I i = Die hier angegebenen Orundzahlen, mit der jewelligen SchlUuelzahl multlpllziert, ergeben den _ i Verkau!sprei.. FUr das Aulland Orundzahl 1 = 1.25 Schweizer Franken. I 
I i = • mnullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDlIllIIllIlIIllIIlllIllIlIIHUlIUUIIUlII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUllIr. 




