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Vorwort. 
Wahrend die Darstellung und Konstitution der Farbstoffe den 

Studenten der Chemie meist gelaufig sind, laf3t die Kenntnis 
ihrer praktischen Anwendung in der Farberei mitunter zu 
wunschen ubrig. Es tritt daher auch an den, Universitaten 
immer mehr das Bestreben zutage, diese Lucke durch Abhaltung 
von Farbereikursen auszuflillen. Unter diesem Gesichtspunkt bin 
ich gem der Einladung des Verlags gefolgt, die seit einigen Jahren 
in meinem Farbereipraktikum an der Universitat Basel abge
haltenen Dbungen in erweiterter Form zu veroffentlichen. Damals 
lag von allgemeiner gehaltenen Anleitungen in der wissenschaft
lichen Lehrbuch-Literatur nur ein Abschnitt uber Farbemethoden in 
Mohlau-Bucherers bekanntem "Farbenchemischem Praktikum" 
vor. Nach Fertigstellung meines Manuskripts erschien das "Prak
tikum der Farberei und Druckerei" von K. BraD, welches ahn
liche Ziele verfolgt; doch hoffe ich, daB sich auch das vorliegende 
Buchlein neben den genannten einige Freunde erwerben moge, 
da die Anlage in mancher Hinsicht eine andere ist. Klirzlich 
ist nun auch das reichhaltige Farberei·Taschenbuch von Gnehm
v. Muralt in 2. Auflage erschienen. 

Vor allem war ich bemuht, standig auf die Beziehungen zwischen 
der chemischen Konstitution eines Farbstoffes und seinen farberi
schen Anwendungsmethoden, sowie vor allem seinen Echtheits
eigenschaften hinzuweisen, welch' letztere in der Praxis eine 
Hauptrolle spielen. Dabei wurde versucht, flir die experimentellen 
Tatsachen nach Moglichkeit eine Erklarung zu geben oder wenig
stens durch Hinweise auf ErkHirungsmoglichkeiten bzw. auf die 
Literatur hieri.iber zum eigenen N achdenken anzuregen. Bei jedem 
Farbstoff wurde seine Nummer in den Tabellen von Schultz 
angegeben; soUte also die Auswahl der Farbstoffe nicht vielseitig 
genug erscheinen, so konnen die Beispiele leicht durch weitere 
erganzt werden. Nach Durcharbeitung der Versuche wird der 
Student in der Lage sein, mit Erfolg die Originalpublikationen 
der verschiedenen Farbstofffabriken zu studieren, welche infolge 
ihrer rein technischen Orientierung zum Anfangsstudium weniger 
geeignet sind. 

Der zweite Teil des Buches enthalt eine Anleitung zur Farb
stoffanalyse. Abgesehen von dem Nutzen, welche dieselbe dem 
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Fachmann bieten kann, scheint sie mir besonders auch fiir die 
Studierenden von didaktischem Wert zu sein; auf Grund der in 
unserem "Farbstoffanalytischen Praktikum" gemachten Erfah
rungen m6chte ich die Analyse sogar fiir besonders geeignet halten, 
urn eine allgemeine Kenntnis der Farbstoffe zu vermitteln und zu 
zeigen, wie die Eigenschaften der verschiedenen Klassen ohne 
scharfe Grenzen ineinander iibergehen. Die bekannten Green
schen Analysetabellen konnten mit freundlicher Zustimmung des 
Herrn Prof. A. G. Green in vollem Umfang einschlief3lich der 
Vorbemerkungen aufgenommen werden. 

Herr Dr. G. Tagliani hatte die Freundlichkeit, das Manuskript 
clurchzusehen und mich auf einige technisch wichtige Punkte auf
merksam zu machen, wofiir ich:ihm auch an dieser Stelle bestens 
danke; ferner spreche ich Herrn H. Zschokke fiir die Durchsicht 
cler Kapitel iiber Seiden- und Kunstseidenfarberei sowie Herrn 
Dr. A. Fischli fiir Anfertigung der Zeichnungen meinen besten 
Dank aus. 

Basel, 1m Februar 1925. 

Paul Ruggli. 



AbkUrzungen. 
[A] Aktiengesellschaft fUr Anilinfabrikation, Berlin (Agfa). 
[B] Badische Anilin- und Sodaiabrik, Ludwigshafen. 

[By] Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen 
bei Kaln. 

[C] Cassella & Co., Frankfurt-Mainkur. 
[DB] Durand, Huguenin & Co., Basel. 

[G] J. R. Geigy, A.-G., Basel. 
[H] Read Holliday & Sons in Buddcrfield. 
[J] Gesellschaft fur Chemische Industrie, Basel. 
[K] Kalle & Co., Biebrich. 
[L] Farbwerk Muhlheim, vorm. A. Leonhardt & Co. 
[M] Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Bruning, Hoechst. 

[t. M] Chemische Fabriken vorm. Weiler - ter Mecr, Drdingen. 
[S] Chcmische Fabrik vorm. Sandoz, Basel. 

Die Abkurzungen sind dieselben wie in den Farbstofftabellen 
von G. Schultz. Die bei den Farbstoffen angegebenen "Schultz
]ulius-Nummern", z. B. S] 307, beziehen sich auf die Nummern 
dieses Tabellenwerkes (6. Auflagc, I923, Bd. I, im wesentlichen 
identisch mit der Ausgabe von 1914). 
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FARBEREI 

Ruggli, Praktikwn der Farberei. 



Allgemeines. 
Die Farberei hat den Zweck, Farbstoffe auf Textilfasern und 

andern Materialien derart zu befestigen, daB sie mit einer gewissen 
Echtheit haften bleiben. Die E c h the i t der Farbung kann gegen 
verschiedene Einfltisse, wie Licht, Wasser, Seife, Soda, ChI or, 
Saure, Alkali, Reiben, Walken usw. sehr verschieden sein. WeIche 
Echtheitsansprtiche erftillt werden mtissen, hangt von der Ver
wendung des zu farbenden Gegenstandes ab; hiernach und nach 
der Natur des Fasermaterials ist die Farbstoffklasse zu wahlen. 

In der Regel verwendet man eine waBrige Losung des Farb
stoffes, die Flotte; den Ubergang des Farbstoffes aus der Flotte 
auf die Textilfaser bezeichnet man als Aufziehen. Das Auf
ziehen solI nicht zu rasch vor sich gehen, da die Farbung sonst 
leicht un e gal wird; ein allzulangsames Farben ist nattirlich mit 
Rtieksicht auf Arbeitszeit und Heizmaterial ebenfalls zu ver
meiden. Zur Regulierung der Geschwindigkeit dient vor allem 
eine passende Variierung der Temperatur (z. B. kalt oder lauwarm 
eingehen, spater koehen), der Konzentration (z. B. allmahliche 
Zugabe des FarbstoHs) und stufenweiser Zusatz von Fallungs
mitteln wie Sal zen oder Sauren, die je nach der Farbstoffklasse 
verschieden sind. 

Zu beaehten ist bei der Farbung: 
1. die Prozentigkeit, das ist die auf roo g Faser angewandte 

Gewichtsmenge des festen oder teigformigen Farbstoffs. Sie ent
sprieht meist nicht dem wirkliehen Farbstoffgehalt der fertigen 
Farbung, da die Flotte in der Regel nieht vollig ersehopft wird. 
Auch sonst bezieht der Farber seine Angaben tiber Prozente stets 
auf das Gewieht der Faser und nieht etwa auf das Volum der 
Losung, wenn es nieht ausdrtieklich angegeben ist. Eine 3% ige 
Tanninbeize bedeutet also nicht die Anwendung einer 3%igen 
Tanninlosung, sondern von je 3 g festem Tannin ftir je 100 g Baum
wolle, in der zum Umziehen der Faser erforderlichen Wassermenge 
gelost. 

2. Das Flottenverhaltnis. Dies ist das Verhaltnis der gesamten 
Wassermenge zum Gewieht der Faser. Farbt man also z. B. 10 g 
Baumwolle in 200 ccm Wasser, so hat man das Flottenverhaltnis 
20: 1 oder eine zwanzigfaehe Flotte. Ftir das Flottenverhaltnis 
oder die "Badlange" ist neben der maschinellen Einrichtung aueh 
die Art des Materials (lose Faser, Garn, Gewebe) maBgebend. 

3. Der dem Chemiker gelaufige Begriff Konzentration (Farb
stoff: Wasser) ist in obigen Ausdrticken (d. h. in beiden zusammen
genommen) mitenthalten; er wird yom Farber weniger gebraucht. 

1* 
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Was die Textilfasel'n betrifft, so sind die tierischen Fasern 
(Wolle, Seide) empfindlich gegen Alkali, aber bestandig gegen 
verdUnnte Sauren; sie werden im essigsauren bis schwach mineral
sauren Bade gefarbt. Alkalische Flotten durfen nur mit Vorsicht 
verwendet werden und nur bei geringer Alkalikonzentration (in
digoide KUpenfarbstoffe), evtl. unter Zusatz von Schutzkolloiden 
wie Leim, Sulfitablauge, Protalbinsaure usw. Stark alkalischc 
Bader, wie sie bei den KUpenfarbstoffen der Anthrachinonreihe 
und den Schwefelfarbstoffen crforderlich sind, verwendet man in 
der Regel nur fUr Baumwolle und andere pflanzliche Fasern. 

Die pflanzlichen Fasern (Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute, 
Ramie, Kunstseide) sind gegen Alkali bestandig, aber gegen langere 
Behandlung mit Sauren empfindlich; sie werden in der Regel 
alkalisch oder neutral gefarbt. Stark saure Reaktion ist hier nur 

Abb. I. 

beim Entwickeln von Anilinschwarz nbtig und kann unter Um
standen zur Schadigung der Faser fUhren. 

Jede zu farbende Faser, ob Garn, Stoff oder loses Material, 
muB vor dem Farben griindlich und gleichmaBig eingenetzt werden, 
was bei Baumwolle mit kochend heiBer Soda- oder Seifenlbsungl, 
bei Wolle mit lauwarmem Wasser, evtl. unter Zusatz weniger 
Tropfen Ammoniak, geschieht. Voraussetzung ist, daB die natiir
liche Faser bereits durch die tcchnischen Reinigungsoperationen 
von ihrem Fettgehalt befreit ist. Fur helle oder besonders leuch
tende Farbungen solI sie auch gebleicht sein. In der Technik 
kommen ubrigens auch Falle vor, in welchen die trockene Faser 
ohne vorherige Benetzung gefarbt \vird. 

Beim Benetzen und insbesondere wahrend des Farbens muB die 
Faser in der Flotte bC\vegt werden, damit sie sich gleichmaBig 

1 1m kleinen Versuch kann man Seifenl6sung nehmen; im groBen 
rouB man bei billigem l\Iatcrial, ,', ie Baumwolle, moglichst sparsam mit 
der Seife umgehen. 
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anfarbt. Dies geschieht durch U mziehen des Stranges. (Versuchs
fiirbungen werden meist im Strang ausgeftihrt.) Den auf einem 
Glasstab ruhenden Strang (Abb. I) nimmt man mit zwei Fingern 
der linken Hand in die Hohe, wahrend man das untere Ende mit 
dem in der rechten Hand gehaltenen Glasstab etwas ausspannt 
(Abb.2) . Dabei legt man den Glasstab so an den Rand des Bechers, 
daB die yom Strang ablaufende Flotte in den Becher zurtickflieBt. 
Nun wendet man mit leichtem Schwung den Glasstab mit dem 

Abb.2. 

untern Ende des Stranges nach oben, wahrend man das mit der 
linken Hand gehaltene Ende in die Flotte zurticksinken laBt 
(Abb. 3). Durch Senken des Glasstabs kehrt man in die Anfangs
stellung (Abb. I) zurtick, wobei nun der vorher obere Teil des 
Stranges nach unten zu liegen kommt. Das Umziehen wird nach 
Bedarf etwa aIle 2- 5 Minuten wiederholt, bei Beginn des Farbens 
moglichst oft. Man kann auch ganz unter der Flotte farben, 
was bei Ktipen- und Schvv'efelfarbstoffen selbstverstandlich ist. 
In dem Fall legt man Strang und Glasstab ganz unter die Flotte 
(Abb. 4) oder verwendet U-formig gebogene Glasstabe (Abb. 5). 
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Abb.3· 

Abb. 4. Abb. 5. 



7 

Ein zeitweises Umziehen (nicht zu oft, alle 5-10 Minuten) ist auch 
in letzterem Falle wiinschenswert. Neben diesem System der 
"bewegten F aser und ruhenden Flotte" gebraucht man in der Technik 
fiir Garn und loses Material noch mehr das umgekehrte System 

Abb. 6. Packsystem. 

~ 

----JJ 
Abb. 7. Aufstecksystem. 

"bewegte Flotte und ruhende Faser", indem man mittelst einer 
Pumpe die Flotte durch das Material zirkulieren laBt, welches ent
weder in einem Behalter gleichmaBig zusammengepackt liegt 
(Packsystem, Abb. 6) oder auf durchlochten Nicke1inhiilsen in 
Form von Garnspulen aufgesteckt ist (Aufstecksystem, Abb. 7). 
Stiickware (Stoff) wird auf der Haspelkufe (Abb. 8) in "Strang
form" oder im Jigger (Abb. 9), im Foulard, in der Rollenkufe in 
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breiter Bahn geHirbt. Da auf dem Jigger eine groJ3e Menge Material 
durch eine kleine Menge Flotte mehrmals hindurchgezogen wird, 
kommt man mit wenig Wasser aus und kann unter Umstanden 
bis zum Flottenverhaltnis 5: I herabgehen, was in gewissen Fallen 
cine wesentliche Ersparnis an Farbstoff bedeutet. 

Abb. 8. Haspelkufe. 

Mit ganz "kurzen", d. h. konzentrierten Flotten arbeitet man 
im Foulard (Paddingmethode); diese Arbeitsweise ist bei groJ3en 
Materialmengen und fUr helle und mittlere Tone zu empfchlen. 
Alsdann geht man meist mit trockener Ware ein, arbeitet mit den 
leichtest 16s1ichen Farbstoffen und beschrankt die ausfallenden 
Zusatze (Glaubersalz) auf ein Minimum; q.ie Durchdringung wird 
durch Zusatz wasser10slicher sulfierter Ole oder Pyridinbasen 
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("Tetracarnit" Sandoz) begunstigt. Da die Fixierung bei so raschem 
Farben nicht in gleicher Weise erfolgt wie bei den ublichen lang
samen Verfahren, wird sie durch nachfolgendes scharfes Trocknen 
auf geheizten Trommeln, evtl. durch kurzes Nachdampfen ver
vollstandigt. 

Die Farbbarkeit der Faser hangt nattirlich auch von ihrem 
Zustand bzw. ihrer Vorbehandlung ab; so. unterscheiden wir 
bei der Baumwolle 
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a) rohe Baumwolle = rohe Zellulose, welche P£lanzenwachs und 
Fettsauren, d;~Llleben kleine Mengen braune Farbstoffe, Pek
tinsauren und EiweiB enthalt, 

b) abgekochte Baumwolle = entfettete Zellulose, die aber nocll 
nicht rein weiB ist, 

c) gebleichte Baumwolle = reine weiBe Zellulose. (Bei zu starkem 
Bleichen kann sich Oxyzellulose bilden, die sich mit manchen 
Farbstoffen starker anfarbt.) 
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d) alkalisch merzerisierte Baumwolle = gequollene Zellulose, 
e) sauer merzerisierte Baumwolle = starker hydratisierte Zellu

lose. 
Eine rohe Faser kann nur gefarbt werden, wenn im Farbebad 

genugende Mengen Fettlosungsmittel bzw. solche Stoffe vorhan
den sind, welche die Benetzungsfahigkeit und Durchdringbar
keit der Faser erhohen wie Pyridinbasen (" Tetracarnit"). In den 
meisten Fallen wird abgekochte und fUr helle oder leuchtende 
Farben gebleichte Baumwolle gefarbt. Merzerisierte Baumwolle 
hat eine erhbhte Aufnahmefahigkeit fUr Farbstoffe. 

Bei den Farbst()ff(~n achte man - neben ihrer Zugehorigkeit 
zu einer bestimmten chemischen Korperklasse - besonders auf 
ihre verschiedene Loslichkeit. Viele sind durch EinfUhrung 
der Sulfogruppe S03H (resp. als Salz S03Na) wasserloslich ge
macht. Kupen- und Schwefelfarbstoffe werden durch Reduk
tion in alkalilosliche Verbindungen ubergefUhrt und nach Auf
ziehen der letzteren auf der Faser wieder oxydiert. Andere Farb
stoffe (Gruppe der "Eisfarben", d. h. unloslichen Azofarbstoffe) 
werden aus zwei loslichen Komponenten als unloslicher Nieder
schlag in den Poren der Faser gefallt, wieder andere (Anilin
schwarz) durch Oxydation loslicher Verbindungen (Anilin) in den 
Poren der Faser unloslich abgeschieden. Nitrosoblau endlich wird 
durch Kondensation seiner Komponenten (Nitrosodimethylanilin 
und Resorzin) auf der Faser erzeugt. 

Unter den wasserloslichen Farbstoffen ziehen die schwerer 
loslichen in der Regel rascher auf und muss en daher zwecks 
guten Egalisierens sehr vorsichtig gefarbt werden. Die Loslichkeit 
scheint also im wesentlichen auf die Geschwindigkeit des Auf
ziehens von EinfluB zu sein; der Grad des Aufziehens, d. h. der
jenige Bruchteil des vorhandenen Farbstoffes, welcher auf die 
Faser aufzieht, ist noch von einer andern GroBe abhangig, welche 
wir "Affinitat" des betreffenden Farbstoffes zu der betreffenden 
Faser nennen wollen und die je nach Farbstoff und Faser ver
schieden ist. Der Ausdruck "Affinitat" solI hier sowohl im ur
sprunglichen c hem i s c he n Sinne \vie auch im Sinne einer Ad
sorption gebraucht werden, welch letztere sowohl vom Disper
sitatsgrad des Farbstoffes (Teilchengro13e) wie von der Quellung 
der Faser abhangt. Nach neueren Anschauungen uber die Adsorp
tion (Haber, Fajans u. a.) sind beide Begriffe nicht mehr als prin
zipiell verschieden zu betrachten. Loslichkeit und Atfinitat spielen 
naturlich auch fUr die Umkehrung des Farbeprozesses, d. h. fUr 
das Abziehen von Farbstoffen (Prufung auf Waschechtheit) eine 
entscheidende Rolle. 

In den Lehrbuchern der Farbstoffchemie ist fur die Einteilung 
vorwiegend die chemische K 0 n s tit uti 0 n der F arbstoffe ma13-
gebend; man unterscheidet da Nitro-, Nitroso-, Azo-, Triphenyl
methan-, Chinonimid-, Schwefel-, Indigo- und Anthrachinonfarb-
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stoffe. 1m Dnterschied hierzu teilt der Farber seine Farbstoffe 
vorwiegend nach ihren farberischen Eigenschaften ein. Dabei 
verteilen sich z. B. die Triphenylmethanfarbstoffe trotz einheit
licher Konstitution in die farberischen Gruppen der basischen, 
sauren und Beizenfarbstoffe; auch die Azofarbstoffe und die 
Anthrachinonfarbstoffe werden in verschiedene Klassen zerlegt. 
Dementsprechend kann sich auch eine farberisch einheitliche 
Klasse, z. B. die Beizenfarbstoffe, aus chemisch sehr verschieden 
konstituierten Farbstoffen zusammensetzen. Man unterscheidet 
ferner yom farberischen Standpunkt substantive und adjektive 
Farbstoffe. Substantiv nennt man diejenigen, weIche aus ihrer 
Li.isung ohne weiteres auf die Faser aufziehen, adjektiv die
jenigen, weIche nur dann in brauchbarer Weise aufziehen, wenn man 
die Faser mit einer chern is chen Hilfssubstanz impragniert (ge
beizt) hat. Ais soIche Hilfssubstanzen oder Be i zen gebraucht 
man Metallsalze oder Gerbstoffe. Ein Farbstoff kann sehr wohl 
gegen eine Faser substantiv, gegen die andere adjektiv sein; so 
ziehen die basischen Triphenylmethanfarbstoffe (Fuchsin usw.) 
auf tierischer Faser (Wolle und Seide) mehr oder weniger auf, 
wahrend Baumwolle mit Tannin vorbehandelt sein muD. 

I. Substantive Baumwollfarbstoffe. 
Allgemeines. 

Dnter substantiven Farbstoffen versteht man soIche, die aus 
waDriger Li.isung direkt auf Baumwolle aufziehen; sic heiDen des
halb auch Direktfarbstoffe. Zuweilen nennt man sie auch Salz
farben, weil sie in Gegemyart von Kochsalz oder Glaubersalz ge
farbt werden. Chemisch sind es meist Disazo- oder Polyazofarb
stoffe der Benzidinreihe in Form ihrer sulfosauren Salze. Neben 
diesen mehr oder weniger symmetrisch gebauten Farbstoffen ziehen 
auch einige unsymmetrische Dis- und Triazofarbstoffe direkt auf 
Baumwolle, wenn sie als endstandige Komponente die J-Saure 
(2-Amino- 5 -naphthol-7 -sulfosaure) oder ihre Derivate enthalten 
(Benzolichtblau). Einige sind auch Thiazole (Primulin, Erika). 
Die gebrauchlichen Handelsnamen sind: Diaminfarbstoffe [C], Di
anilfarben [Ml, Direkt- oder Chlorantin-Farbstoffe U], Oxamin
farbstoffe [Bl, Benzofarbstoffe [By], Diphenyl- oder Polyphenyl
farbstoffe [G], Chloraminfarbstoffe [S], Naphthaminfarbstoffe [K], 
Kolumbia-, Kongo-, Chicagofarbstoffe [A]. 

Versuch I. 

Hiirtebestimmung und Korrektur des Wassers. 
Je reiner das Wasser ist, desto besser; die Nahc eines kalk

armen Flui3\vassers ist fur die Anlage einer Farberei daher von 
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Wichtigkeit. Von den zahlreichen Untersuchungsmethoden fur 
Wasser sei nur die Bestimmung des Kalkgehaltes hier angegeben; 
fUr v:eitere Untersuchung wird auf die Handbucher der Farberei 
verWlesen. 

1 1 Wasser wird in einem grof3en Becherglas oder einer Schale 
mit AmmoniumoxalatlOsung versetzt, welche etwas uberschussiges 
Ammoniak enthalt; es scheidet sich Kalziumoxalat aus. Nach 
mehrstundigem Erwarmen auf dem Wasserbad wird der Nieder
schlag abfiltriert, gut ausgewaschen und mit destiIliertem Wasser 
quantitativ in eine PorzeIlanschale gespult. Man sauert mit ver
dunnter Schwefelsaure an und titriert warm mit 0, r n-Permanganat
lasung. Ein cern 0, r n-KMn04 cntspricht 0,0028 g CaO, der im Wasser 
in der Regel vorwiegend als Ca (HC03)2 und CaS04 vorhanden war. 
Man berechne die Hartegrade; unter "deutschen Hartegraden" 
versteht man die Anzahl Gramm CaO in roo 1 \Vasser. (Genau ge
nommen CaO + MgO, welch letzteres aus dem Filtrat vom Kal
ziumoxalat in bekannter Weise als MgNH4P04 gefaIlt und als 
Mg2P20 7 gewogen werden kann.) 

Ein "franzasischer Hartegrad" = r Teil CaC03 in roo 1; 
demnach entspricht er 0,56 deutschen Hartegraden. 

1st der Kalk nur als Ca(HC03)2 enthalten, so genugt zur Kor
rektur die nach der Gleichung 

Ca(HC03h + 2 NaOH = CaC03 + Na2C03 + 2 H20 
berechnetc Menge N atronlauge; in Gegenwart von CaS04 und 
CaCl2 jst auch noch Soda zuzusetzen. Wahrend fUr eine exakte 
Korrektur nattirlich eine genaue Wasseranalyse erforderlich ist, 
mag fUr einfache FaIle auf IO 1 Wasser etwa ein Zusatz von 0,3 g 
Na2C03 (wasserfrei) fUr jeden deutschen Hartegrad genugen; 
Aufkochen ist empfehlens\vert. Das Wasser solI dann mit Seifen
lasung stark schaumen, andererseits durch Phenolphthalein hach
stens schwach rosa gefarbt werden. 

Versuch 2. 

Zweiprozentige Fiirbung von Kongorot auf Baumwolle. 
20fache Flotte, 25% Na2S04, 2% Soda. 
Kongorot = BaumwoIlrot C = Dianilrot R, Rouge coton (S] 

307), Kupplungsprodukt von Benzidin mit 2 Mol. Naphthionsaure 

NH2 ~~ 
I I -/""'/""'- ,. - '" -/-,,-/ ",- ,- - ,- _/""'/"'" I I ; -, - -, ""'_/ "'" /., -., I I i 

,,/,,/ ""'/,,/ 
I I 
S03H S03~"-

Erster synthetischer Farbstoff, bei welchem das direkte Auf
ziehungsvermagen gegenuber Baum\voIle erkannt wurde (Bottiger 
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1884). Zum Einnetzen bereitet man sich einen Vorrat von s%iger 
Seifenlosung, indem man IOO g gute Marseillerseife zerschneidet 
und in 2 I warmem, destilliertem Wasser lost. Die Losung wird 
zum Gebrauch verdunnt, indem man etwa So cern in einem Por
zellanbecher oder Emailbecher mit Yz-I I kochendem korri
giertem Wasser versetzt. Die Korrektur ist bei kalkhaltigem Wasser 
unbedingt erforderlich, da Kalksalze die Seife sowie zahlreiche 
Farbstoffe ausHillen; sie kann z. B. durch Filtration durch Per
mutit 1 erreicht werden. 1m vorliegenden FaIle genugt ein Zusatz 
von etwas Soda, deren Menge sich nach dem Kalkgehalt des Wassers 
(meist in Form von Ca(HCOa)2 vorhanden) richtet; vgl. Versuch I. 
Den entstehenden Niederschlag laBt man absitzen; er ist ubrigens 
nicht besonders schadlich, nur muD die Korrektur zeitig vor Ge
brauch geschehen, da die Fallung eines Niederschlages wahren d 
des Versuchs in der Regel geloste Farbstoffe mit niederreiBt. Man 
halt sich groBere Mengen kalten sowie kochenden korrigierten 
Wassers vorratig, durch deren Mischung man rasch Wasser jeder 
gewunschten Temperatur erhalt. In den Fabriken wird dies 
durch Einleiten von Dampf ("direkter Dampf") oder eingclegte 
Heizschlangen ("indirekter Dampf") erreicht. 

In der heiBen SeifenlOsung zieht man mittelst eines kraftigen 
Glasstabes die fUr die Versuche benotigten Baumwollstrange (vor
erst etwa 5 Strange zu 10 g) einige Minuten urn und laBt sic dann 
noch eine Viertelstunde unter der Losung liegen, wah rend man die 
Farbeflotten vorbereitet. Urn die Strange zu numerieren, was bei 
Serienversuchen mit ahnlichen Farbstoffen oft wunschen,swert ist, 
kann man vorher urn jeden Strang einen Faden mit einem, zwei, 
drei usw. Knoten lose herumbinden; hierdurch ist man zugleich 
gegen eventuelles Verwirren der Strange geschutzt. 

Inzwischen bereitet man die Farbeflotte. Da ein IO g Strang
chen gefiirbt werden solI, werden auf einer genauen (analytischen) 
Wage 0,200 g Kongorot = 2% des Fasergewichtes exakt abge
wogen und in einem kleinen Erlenmeyerkolben in destilliertem 
Wasser kochend gelOst. Fuhrt man mehrere Farbungen aus, oder 
arbeiten mehrere Praktikanten gleichzeitig, so bereitet man sieh 
zweckmaBiger eine 1 % ige Stammlosung, indem man z. B. 2 g 
Farbstoff in 200 cern destilliertem Wasser kochend lost und fUr 
jeden Versueh mit einer MeBpipette oder einem kleinen MeDzylin
der 20 cern entnimmt. Obwohl man hier zur Not auch korrigiertes 
Wasser verwenden konnte, ist zum Bcreiten der Stammlosung die 
Verwendung von destilliertem Wasser (Kondenswasser) unbedingt 

1 Permutit ist ein kiinstlich dargestelltes zeolithartiges Natriumalu
miniumsilikat, welches in Beriihrung mit kalkhaltigem Wasser einen 
Basenaustausch vollzieht, indem es Kalk und Magnesia aufnimmt und 
Natron dafiir abgibt. 1st der Permutit "erschopft", so wird er durch 
Beriihrung mit Kochsalzlosung regeneriert, irrdem der Prozel3 riick
laufig wird. 
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vorzuziehen und ist auch in der Technik ublich. Jedenfalls uber
zeuge man sich, daB der Farbstoff wirklich vollstandig gelost ist, 
da ungeloste Farbstoffteilchen unweigerlich Flecken verursachen. 

Das eigentliche Farben geschieht im kleinen Versuch im Farbe
becher aus Porzellan (odcr EmaiP)) beispielsweise von 1;4 oder 
12 I Inhalt, ~ie mit 200 resp. 400 cern Flotte beschickt und in ent
sprechende Offnungen eines Heizbades eingesetzt werden, welches 
mit einer Lasung von Kochsalz oder Chlorkalzium gefuUt ist. 
Besonders sauber gestaltet sich die Verwendung elektrisch heiz
barer Glyzerinbader. 1m groBen verwendet man Holzbottiche mit 
Heizschlange odcr direktem Dampf, resp. kupferne Behalter und 
Apparate, die fur kupferempfindliche Farbstoffe bisweilen innen 
verzinnt werden; doch kann man den Schutz gegen Kupfer meist 
auch durch Zusatz von etwas Rhodankalium zur Flotte (Bildung 
einer Schutzschicht von Kupferrhodanur) erreichen. 

Da im vorliegenden Fall eine 20fache Flotte vorgesehen ist, sol1 
das Gesamtvolum 200 cern betragen. Man bringt also in den 
1;4 I Farbebecher 20 cern 1% ige Farbstofflosung, gibt 178 cern 
lauwarmes (etwa 50°) korrigiertes Wasser und mit der MeBpipette 
2 cern 10~'6ige Sodalosung hinzu. Wenn auch Abweichungen von 
einigen Kubikzentimetern im Gesamtvolum (Flottenverhaltnis) 
nicht stOrend sind, so achte man bei unvollsUindig aufziehen
den Farbstoffen, wie sie hier vorliegen, doch einigerm~Ben genau 
darauf, da das farberische Gleichgewicht bei der Vcrteilung des 
Farbstoffes zwischen Flotte und Faser von der Verdunnung ab
hangt (vgl. Versuch 5). Bei vollstandig odcr nahezu vollstandig 
aufziehenden Farbstoffen, wie basischen Farbstoffen auf tannierter 
Baumwolle oder Beizenfarbstoffe auf chromierter Vlolle, ist das 
Flottenverhaltnis weniger von Belang. 

Nun geht man mit dem feuchten 10 g-Strang in die lauwarme 
Flotte ein. Hierzu \vird der geseifte Strang ausgerungen, evtl. 
noch fluchtig mit Wasser gespult und wieder ausgerungen. Das 
Spulen kann hier auch unterbleiben, da etwa anhaftende Seifen
lasung der ohnehin schwach alkalis chen Flotte nichts schadet; 
wird doch manchen Farbebadern absichtlich etwas Seife zugesetzt. 
:'\ian taucht den Strang am Glasstab rasch und gleichmaBig in die 
Flotte und zieht unverzuglich ein paarmal um, damit die Faser 
gut von der Flotte genetzt wird; jedes Zagern ist schadli.~h, da das 
Aufziehen in den ersten Minuten sehr rasch erfolgt. Uberhaupt 
ziehe man in den ersten 10 Minuten recht oft um, da die Egalitat 
der Farbung hiervon abhangt. Spater genugt es, etwa alle 5 Mi
nuten umzuziehen. Dazwischen laBt man den Strang am quer
gelegten Glasstab in die Flotte hangen (Abb. I). Ein Farben vallig 

1 EmaiIlierte Eisenbecher leiten die Wiirme besser, sind aber nach 
Verletzung der Emailschicht flir eisenempfindliche Fiirbungen (Alizarin
rot) nicht mehr zu gebrauchen, werden auch durch Salze und Siiuren 
an den yerletzten Teilen lcicht angegriffen. 
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unter der Flotte (Abb. 5, S. 6), wie es manche bevorzugen, ist 
hier nicht natig. 1st ein Teil des Farbstoffes aufgezogen, so setzt 
man 2,5 g festes kalziniertes Glaubersalz (Na2S04) = 25% yom 
Fasergewicht zu. Bei Verwendung von kristallwasserhaltigem 
Salz Na2S04 + 10 H 20 ist die doppelte Menge erforderlich. Die 
Menge richtet sich nach der Neigung des Farbstoffes, mehr oder 
minder vollstandig aufzuziehen, und wird gewahnlich zwischen 
5 und 20% Na2S04 (resp. 10-40% Na2S04 • 10 H 20) gehalten; im 
vorliegenden Faile gehen wir wegen des ungunstigen Flottenver
haltnisses noch etwas haher. Der Strang wird wahrend des Zu
satzes aus der Flotte herausgehoben und dann durch Umziehen 
fur gute Durchmischung gesorgt. Sehr oft wird das Salz auch gleich 
zu Anfang zugesetzt, anderseits kann man es, wenn zu rasche Ab
scheidung des Farbstoffes befurchtetwird, in zwei Portionen zugeben. 

Wahrend dieser Operationen steigert man die Temperatur der 
Flotte durch Einsetzen ins Heizbad allmahlich zum Kochen und 
kocht noch %-1 Stunde. Ob die Farbung noch zunimmt, erkennt 
man durch zeitweises Herausheben aus der Flotte an dcr Farbe 
der abflieBenden Lasung. 

Nach beendigter Farbung wird der Strang in Anbetracht der 
mangelhaften Waschechtheit der substantiven Farbungen nur durch 
mehrfaches Umziehen im Becken mit flieBendem kal te n Lei
tungswasser von anhaftender Flotte befreit, ausgerungen, auf dem 
Rundholz etwas aufgelockert und ausgebreitet und am Holzstab 
im Trockenschrank getrocknet, worauf er zur Aufbewahrung ge
knotet und etikettiert wird. 

Theoretische Bemerkungen. 
Als Grund fur das direkte Aufziehen der Benzidinfarbstoffe 

auf Baumwolle nimmt man fast allgemein eine mechanische Ad
sorption des kolloiden Farbstoffes an die ebenfalls kolloide Faser 
an. v. Georgievics hat an einigen quantitativ untersuchtcn Bei
spielen (Buntrocks Zeitschr. f. Farben- und Textilchemie II, S. 253. 
1903) die Adsorptionsformel bestatigt gefunden, nach welcher sich 
der Farbstoff zwischen Wasser und Faser so verteilt, daB die Kon
zentration des Farbstoffes auf der Faser (C-Faser) proportional 
einer Wurzel der Konzentration des Farbstoffes in der Flotte 
(C- Flotte) ist. 

oder 

oder auch 

C-Faser = K· ye-Flotte 

C-Faser 
... -==c-c==- = Konstant 
vC-Flotte 

Cn- Faser 
_.. . .. = Konstant. 
C-Flotte 

In elmgen Fallen \var n = 2. 
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Dementsprechend kann man nach Untersuchungen von W.Biltz 
und seinen Mitarbeitern sowohl den Farbstoff wie die Faser durch 
andere, z. B. anorganische Kolloide, ersetzen. Den EinfluB der 
Oberflache erkennt man an der Tatsache, daB Nitrozellulose sich 
ahnlich der gewahnlichen Zellulose anfiirbt, in Form eines Films 
jedoch kaum Farbstoff aufnimmt. Als Vorlaufer dieser Anschau
ungen kann man die "Theorie der festen Lasung" von O. N. Witt 
betrachten, nach welcher hier zwei nicht mischbare Lasungsmittel, 
Faser und Wasser, vorliegen, zwischen denen sich der Farbstoff 
nach dem "Verteilungssatz" verteilen kannte. Doch wiirde das 
Auftreten der Wurzel eine Assoziation des Farbstoffes in waBriger 
Lasung erfordern, die zwar meist qualitativ zutrifft, aber quantitativ 
nicht mit den Beobachtungen iibereinstimmt, zumal man im festen 
Farbstoff auf der Faser wohl noch hahere Assoziation anzunehmen 
hat. Bei gewissen Kunstfasern wie bei Azetatseide [z. B. Farbung 
mit Ionaminfarbstoffen, Green und Saunders, ]ourn. soc. Dyers 
a. Colourists 39, 10 (1923)] hat die Theorie jedoch manches Ver-
1ockende. 

Nach der elektrischen Farbetheorie 1 kann man die Tatsache 
zugrunde legen, daB die Faser in Beriihrung mit Wasser infolge 
Beriihrungselektrizitat schwach negativ, die benachbarte Wasser
schicht schwach positiv geladen ist. Die negative Faser adsorbiert 
die positiven Natriull)..ionen des Farbstoffes, wodurch ihre Ladung 
abgeschwacht wird. Ahnlich wird die negative Ladung der Farb
saureionen oder der negativen Farbstoff-Kolloidteilchen durch die 
positiven Ionen der Wasserschicht neutralisiert, bis sie von der 
Faser nicht mehr abgestoBen, sondern adsorbiert werden. Hier
durch wird die Faser wieder negativ geladen, und der Vorgang 
beginnt von neuem, bis die Verdiinnung zu groB wird. 

Dem Adsorptionsgleichgewicht entsprechend ziehen diese Farb
stoffe unvollstandig auf. Man kann sie durch kochendes Wasser 
wieder abzichcn, doch haften die letzten Anteile auffallend fest an 
der Faser: Analogie mit der Vulkanisation und Entvulkanisierung 
des Kautschuks. 

Die GraBe der gelasten Farbstoffteilchen, ihr Dispersitatsgrad, 
scheint fiir die Affinitat zur Baumwolle wichtig zu sein. Diesc 
TeilchengraBe laBt sich, abgesehen von Molekulargewichtsbestim
mungen, ultramikroskopischer Betrachtung usw. am besten durch 
Ultrafiltration durch Filter von bestimmter PorengraBe oder 
durch ihre Diffusionsgeschwindigkeit in Gelatinegallerte beurteilen. 
Daraus ergibt sich, daB die substantiven Farbstoffe in ihrer Teil
-chengraBe den Kolloiden entsprechen, doch sind betrachtliche 
Unterschicde wahrnehmbar. So diffundiert Erika (S] 117, 121, 
122), einer der wenigen substantivcn Monoazofarbstoffe, ziem
lich rasch und erwcist sich im Ultramikroskop als optisch leer, 

1 Vgl. Harrison, Journ. Soc. Dyers 27, 279, 286 (19II). 
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hat also feine Teilchen, wahrend z. B. Benzopurpurin (S] 363) 
oder Benzoazurin (S] 410) grobere Teilchen haben und nur lang
sam oder kaum diffundieren. 

Technische Bemerkungen. 
Da die Bader nur unvollkommen ausziehen, werden sie in der 

Praxis mehrmals nacheinander verwendet, indem man die aus
gezogenen Farbstoffmengen ersetzt und nach Bedarf auch kleine 
Mengen Salz von neuem zufiigt; auf diese Weise konnen die alten 
Flotten oft wochenlang verwendet werden. Trotz ihrer Unechtheit 
werden di~. substantiven Farbstoffe fiir billige Artikel viel ge
braucht. Uber die Verbesserung der Echtheit durch geeignete 
Nachbehandlung vgl. Versuche 9-17; einige sind iibrigens schon 
als direkte Farbungen leidlich echt. Da viele Direktfarbstoffe 
auch Wolle und Seide anfarben, werden sie in groDem MaDstab 
ftir Halbwolle und Halbseide gebraucht; flir reine Wolle finden 
saurebestandige substantive Farbstoffe wie Chloramineehtrot F 
[S] = Diaminec~~rot F [C], S] 343, ebenfalls Anwendung, indem 
sie bereits den Ubergang zu den Saurefarbstoffen bilden. 

Versuch 3. 

Echtheitsproben mit der Kongorotfarbung. 
a) Wasserechtheitsprobe: Man lege den mit Kongorot ge

farbten Strang, resp. einen Teil davon in kochendes Wasser unter 
Beigabe weiDer Baumwolle: ein Teil des Farbstoffes wird abgezogen 
und zieht allmahlich auf die weiDe Baumwolle auf (Blutcn). Kongo
rot ist nicht wasserecht. 

FUr genauere PrUfungen unterscheidet man Wasserechtheit, 
Waschechtheit (in Gegenwart von Seife resp. Seife und Soda) 
und Walkechtheit (Rei ben in Gegenwart von Seifenlosung). Das 
Resultat wird mit Nummern zensiert, wobei in der Regel mit I 

eine sehr gute Echtheit, mit 5 vollige Unechtheit bezeichnet 
wird; doch findet man- auch bisweilen die umgekehrte Bedeutung 
(5 echt, I unecht). 

b) Priifung auf Saureechtheit: Ein StUck des Strangcs wird 
mit verdtinnten Sauren betupft; schon verdtinnte Essigsaure ruft 
Umschlag nach Dunkelblau hervor. Kongo ist also vollig unecht 
gegen Sauren (Saureechtheit = 4-5); darauf beruht seine Ver
wendung als Indikator. Schon durch die Kohlensaure der Luft 
wird die Farbung braunlich; sie ist daher nicht "lagerecht". Durch 
Impragnieren mit Sodalosung kann sie in des wieder aufgefrischt 
werden. 

Uber die Theorie des Farbumschlags vgl. A. Hantzsch, B. 48, 
158; daselbst weitere Literatur. Eine abweichende Auffassung 
vertritt Woo Ostwald in seinen Arbeiten tiber Kongorubin, Kolloid
chemische Beihefte, X, 179; Kolloidzeitschr. 24, 67. Man kann die 

R uggli, Praktikum der Ffu:berei. 2 
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Siiureechtheit verbessern durch Nachbehandlung mit Solidogen 
Hoechst (Chlorhydrat des Einwirkungsproduktes von Formaldehyd 
auf ein Gemenge von 0- und p-Toluidin), welches die reaktions
fiihigen Aminogruppen des Farbstoffes wahrscheinlich durch die 
Gruppe 

"verschlieBt", doch hat dieses Mittel seit EinfUhrung siiureechter 
roter Direktfarbstoffe keine Bedeutung mehr. (Benzoechtschar
lach, DirektechtscharIach, Chloraminechtrot usw.) 

Allgemeines fiber Echtheit und ihre Priifung. 
Unter Echtheit verstehen wir das Vermagen einer Fiirbung, 

eine Reihe von Einflussen, denen sie beim praktischen Gebrauch 
ausgesetzt wird, ohne merkliche Vedinderungen zu ertragen. Man 
unterscheidet Echtheit gegen Licht, Waschen, Bugeln, Reiben, 
Walken, Chlor (in Form von Chlorkalk), Schwefel (gemeint ist 
Schwefeldioxyd S02), Schweil1, Staub (Kalk), Saure, Alkali usw., 
die einzeln oder paarweise (z. B. Walke = Seife und Reiben) in 
verschiedenen Abstufungen zur GeItung kommen kannen. 

Das Ideal ware, nur echte Farbstoffe zu verwenden, doch sind 
diese in der Regel teuer, da ihre DarstelIung meist umstandlicher 
ist (Polyazofarbstoffe, Kiipenfarbstoffe) und nicht fUr aIle Fasern 
anwendbar; auch erfordern sie bisweilen kompliziertere Farbe
method en (Kupe, Entwicklung auf der Faser, Chrombehandlung) 
und beanspruchen auf diese Weise mehr Zeit und Geschicklich
keit, sowie auch oft mehr Heizungsmaterial (Zweibadverfahren bei 
Chromfarbstoffen, HalbwolIfarbungen). 

Man wird sich daher damit begnugen, eine geeignete Auswahl 
unter den Echtheitsanforderungen zu treffen und auf solche zu 
verzichten, welche fur den Gebrauch des zu farbenden Gegen
standes nicht in Frage kommen. Fur Mabel- und Tapctenstoffe 
werden in der Regel keine waschechten Farbungen verlangt, da
gegen solIen sie lichtecht sein; fur eincn Sonnenschirm kommt es 
auf Lichtechtheit an, bci einem Regcnschirm auf Wasserechtheit 
und auch Schwefelechtheit, da Regen und ~ebel in GroBstadten 
betrachtliche Mengen S02 enthalten. Bei einem BalIkleid, das 
meist bei kunstlichem Licht getragcn wird, darf man sich zu
gunsten einer schancn Farbnuance auch mit geringerer Lichtecht
heit begnugcn. Fur Waschestiicke (Tischtiicher, Hemden) wird 
nicht nur Waschechtheit gegenuber Seife und Soda, sondern auch 
Chlorechthcit (wegen Verwendung von Chlorkalk beim Waschen) 
verIangt. 

Die Prufungen auf Echtheit werden von den Farbstoff
fabrikcn ausgefuhrt und in ihren Musterkatalogen und Rezept-
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bliehlein veroffentlieht, wobei sie sich teils mehr allgemeiner An
gaben bedienen (gut, mittel, schlecht), teils zahlenmaBige An
gaben machen (z. B. Nummern von 1-5, bzw. neuerdings fUr 
Liehteehtheit 1-8). Leider ist man trotz dahinzielender Be
strebungen noch nicht zu einer allgemein anerkannten· inter
nationalen Regelung dieser Normen gekommen. Man wird daher 
stets angeben mlissen, wie die Prlifung angestellt wurde. Man ver
gleiehe z. B. die Prlifungsnormen der Farbstoffkataloge mit denen 
der Eehtheitskommission in Ullmanns Enzyklopadie Bd. 5, S. 263 ff. 
oder der Farbstofftabellen von G. Schultz, Ausgabe 1923, Bd. I, 
S. XVII. 1m folgenden werden vorwiegend die von Schultz an
gegebenen Echtheitsprlifungen benlitzt, da sich alle Einzelangaben 
der Farbstofftabellen hierauf beziehen. 

Die Wasserechtheit wird hier z. B. durch zwei Proben be
stimmt: a) Man kocht das gefarbte Baumwollgarn gemeinsam mit 
weiBer Baumwolle und Wolle Y2 Stunde in ge\vohnlichem (kalk
haltigem) Brunnen- oder Leitungswasser; b) man vereinigt den 
gefarbten Strang mit einem weiBen Baumwoll- und Wollstrang 
zu einem Zopf und legt 12 Stunden in destilliertes, anfangs heiBes 
und dann erkaltendes Wasser; letztere Probe ist milder wie die 
erstere. 

Es bedeutet: 
I. Blutet in beiden Fallen nieht. 
2. Blutet schwach bei der Koehprobe und nicht beim Ein

legen. 
3. Geringes Bluten beim Einlegen, starkeres Bluten bei der 

Kochprobe. 
4. Blutet stark beim Einlegen und erleidet merkliche EinbuBe 

bei der Kochprobe. 
5. Erleidet merkliche EinbuBe beim Einlegen, beim Kochen 

ganz abgezogen. 
Man bcstimme auf diese Weise zahlenmal3ig die \Vasscrecht

hcit ciner Kongorotfarbung. 
\Vcitere Angaben liber Echtheitsprlifungen folgen \veiterhin 

im AnschluB an geeignctc Beispielc. 

Versuch 4. 

Einflu6 gewisser Atomgruppen auf die Farbe 1. 

Die Farbe des Kongorotes \vird ein wenig blaustichiger, wenn 
man in die Benzidinkomponente Methylgruppcn einflihrt (Tolidin), 
weit mehr durch Einflihrung von Methoxylgruppen-OCH3 (Di
anisidin). 

1 Uber "die Beziehungen zwischen Farbe und Konstitution bei Farb
stoffen" vgl. das Buch dieses Titels von G. v. Georgievics (Zurich, 
SchultheB 1921), welches allgemeine Angaben uber die Konstitutions
und Valenzfragen der verschiedenen Farbstoffklassen gibt. 

2* 
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HN ~" /-" NTH 2 -,,_~_ /-,,~ -. 2 

Benzidin 

Dianisidin 

i'\aphtionsaure Nevile-Winther-Saure 
1-Napthol-4-Sulfosaure 

Noch wirksamer ist in diesem Sinn der Ersatz der Amido
gruppe in der Naphthionsaure durch Hydroxyl; es entsteht die 
Alpha-Naphthol-4-sulfosaure oder "Nevile-Winther-Saure", deren 
Kupplungsprodukte mit tetrazotierten Benzidinderivaten ein mehr 
oder weniger rotstichiges Blau ergeben. 

Man stelle 2-3% ige Ausfarbungen von folgenden Farbstoffen 
dar, welche sich durch Kombinatioll obiger Prinzipien ergeben. 

Kongorot (Sj 307) Benzidin / Naphthionsaure 
'" Naphthionsaure 

Benzopurpurin 4B (Sj 363) Tolidin / Naphthionsaure 
'" Naphthionsaure Baumwollrot 4B / Naphthionsaure Benzopurpurin lOB (Sj 405) Dianisidin 
'" Naphthionsaure 

Naphthionsaure 
Kongo Korillth G (Sj 3 I2) Benzidin / I -Naphthol-4-sulfo-'" .. saure 

Kongo Korinth B (SJ 375) Tolidin 
/ Naphthionsaure 

I -N aphthol-4-sulfo-'" .. saure 
N aphthionsaure 

Azoviolelt (Sj 407) Dianisidin ( I -~~phthol-4-sulfo-
saure 

Azoblau (Sj 377) Tolidin / Naphtholsulfosaure 
'" Naphtholsulfosaure 

Benzoazurin (Sj 410) Dianisidin / Naphtholsulfosaure 
'" Naphtholsulfosaure. 

Man fiihrt die Farbungen analog Versuch 2 aus, mit zwanzig
facher Flotte, 20% kalziniertem Na2S04 oder Kochsalz resp. der 
doppelten Menge kristallisiertem Glaubersalz und mit 2% Na2COa. 
Das Glaubersalz wird zweckma13ig erst % Stunde nach Beginn 
des Farbens zugesetzt, evtl. auch portionsweise in mehreren Malell. 
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Die weitere Behandlung erfolgt wie beim Kongorotversuch. Man 
vergleiche die Nuancen mit Bezug auf die Formeln der Farb
stoffe. 

Weitere Beispicle sind die Kupplungsproduktc mit H-Siiure = 

1,8 -Aminonaphthol- 3, . 
6-disulfosaure, welche OH NH2 

auch durch die ahn- )"),, 
liche SS-Saure (auch I I I 
FF-Saure genannt) = 
1,8 Aminonaphthol-2, HOaS/"/"/"S03H 
4-disulfosaure ersetzt 
werden kann. H-Siiure SS-Saure 

Die alkalische Kupplung 
Farbstoffen: 
Diaminblau 2 E = 

(Ort der Kupplung?) ftihrt zu den 

(S) 337) Benzidin -7 2 Mol. 
Direktblau 2 E 

Diaminblau 3 E = 

Direktblau 3 E 

Diaminreinblau [C] 
Direkthimmelblau griinlich [Jl 
Oxaminreinblau 6E [Bl 
Chicagoblau 6E [A] 
Erillantbenzoblau 6E [By 1 

H-Saure 

(S) 391) Tolidin -7 2 Mol. 
H-Saure 

(S) 424) Dianisidin --7 2 Mol. 
H-Saure. 

Noeh leuchtender und relller blau ist das 

Chlorazolbrillantblau [H] 
Direktbrillantblau 8E = 

(S) 417) Dianisidin-72Mol. 
Chlor-I-Naph

thol-4-sulfosaure. 

Auch hier f tihre man 3 % ige Farbungen aus; beim Diaminrein
blau unterlai3t man den Zusatz von Soda, da es infolge seiner guten 
Loslichkeit auch ohnedies gut egalisiert. 

Versuch 5. 

Einflu6 des Flottenverhaltnisses (der Verdiinnung) und des Salz
zusatzes. 

Man farbc 2% eines beliebigen substantiven Farbstoffes, z. B. 
Diaminblau 2E (S) 337, Benzidin -7 H-Saure) auf 10 g Baum
wolle mit 20facher Flotte und 20% Na2S04 (wasserfrei). Analoge 
Versuche werden ausgeftihrt a) in 50facher Flotte unter sonst 
gleichen Bedingungen, b) in 20facher Flotte unter Weglassung 
des Salzes. Man vergleiche die Intensitat der drei erhaltenen Far
bungen. 
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Versuch 6. 

Einflu8 der sauren oder alkalis chen Reaktion bei der Kupplung auf 
die Farbe und welteren Eigenschaften des Farbstoffes. 

Beim Kuppeln von Diazoverbindungen mit Amidonaphthol
sulfosauren tritt je nach· der sauren oder alkalischen Reaktion 
Kupplung an verschiedenen Stellen ein. Ein 
Beispiel bietet (auBer der obengenannten 
H -Saure) die 

y- Saure 
= 2 Amido-8-naphthol-6-sulfosaurc. 

In welcher Stellung kuppelt diese a) 111 

saurer, b) in alkalischer Lasung? 

OH 

),,/,,/NHa 

I I i 
HOaS/"/"/ 

Welchen EinfluB hat in letzterem Fall die Sulfogruppe auf den 
Ort der Kupplung? Vergleiche die allgemeinen Kupplungsregeln 
in den Lehrbtichern der Farbstoffchemie. 

Man mache 3% ige Ausfarbungen der folgenden Farbstoffe: 

Diaminechtrot F [C] Salizylsaure 
Direktechtrot F (J] = (Sj 343) Benzidin ( 
Chloraminechtrot F [S] y-Saure (sauer). 

Dieser Farbstoff kann durch Nachbehandlung mit Chromsalzen 
echter gemacht werden; tiber dieses "Nachchromieren" vgl. 
S. 79, Rolle der Salizylsaure? 

Diaminbraun M [C] (Sj 344) B'd' I' Salizylsaure 
Direktbraun M (J] enZl 111 '\. y-Saure (alkalisch). 

Bei letzterem soli die Nachchromicrung spater (Versuch II) 
ausgeftihrt \verden. 
Diaminviolett N [C] (Sj 327) Benzidin ~ 2 Mol. y-Saure (sauer). 
Diaminschwarz RO [C] (Sj 328) Benzidin ~ 2 Mol. y-Saure (alka-
Oxaminschwarz 2R [B] lisch). 
= Melantherin RO U] 

Dieser Farbstoff gibt, direkt gefarbt, ein dunkles stumpfes 
Grauviolett, das erst beim Nachdiazotieren und Kuppeln mit 
Toluylendiamin schwarz wird (Versuch 13). 

Warum kann dieser Farbstoff n.achdiazotiert werden, das Di
aminviolett hingegen nicht? 

Versuch 7. 
Beziehungen zwischen Echtheit und Konstitution. 

Man stelle 2% ige Farbungen mit Brillantgelb und Chryso
phenin auf 10 g Baumwollstrang her; flir diese gel ben (und andere 
hellen) Farbungennehme man gebleichte Baumwolle. 
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Brillantgelb (S] 303) = p, p' -Diamidostilben-o,o' -disulfosaure, diazo
tiert und gekuppelt mit 2 Mol Phenol. 

HO-C~>-N = N-<=)-CH = CH-<=>-N = N-<=>-OH 
'"', / 

SOaNa S03Na 

Da dieser Farbstoff durch Alkali nach Rot umschlagt, wird die 
Soda hier weggelassen und zweckmaBig sogar etwas Saure zu
gesetzt: 2% Oxalsaure vom Gewicht der Faser. Der Farbstoff wird 
vie 1 zum Farben von Papier gebraucht: Papiergelb 3 G [B]. 

Chrysophenin (S] 304) = Athylierungsprodukt des Brillantgelb. 

/-'" • _. /-'" _. /-'" _ T /-'" . C2HsO-", __ /-;'{ -lS-",_/-CH -- CH-", ___ /-N - N-",_/-OC2Hs 

'" / S03Na S03Na 

Dies wird in gewohnter Weise mit 2% Soda gefarbt. 
Die Lichtechtheit ist bei beiden Farbstoffen sehr gut. Man 

betupfe die Farbungen mit verdunnter Natronlauge: Brillantgelb 
wird rot, Chrysophenin bleibt bestandig. Wie die freie Amino
gruppe das Kongorot saureempfindlich macht, so bewirkt .. die freie 
Hydroxylgruppe im Brillantgelb Alkaliempfindlichkeit. Uber den 
EinfluB der Stellung der Hydroxylgruppe in Oxyazofarbstoffen 
auf die Echtheit vgl. bei Pararot. 

Man stelle femer 2%ige Farbungen auf je 10 g Baumwoll
strang her mit a) Kongorot, b) Benzoechtscharlach oder Direkt
echtscharlach, c) Diaminechtrot oder Chloraminechtrot oder Direkt
echtrot, prufe ihr Verhalten durch Betupfen der Farbungen mit 
Sauren und erklare ihre Verschiedenheit aus der chemi
s c he n Forme 1. (Siehe Lehrbucher oder Schultz, Farbstofftabellen.) 

Die Saureechtheit hat besonders fur das Uberfarben in schwach 
saurem Bad bei Halbwolle (Baumwolle + Wolle) Bedeutung. 

Zur zahlenmaBigen Angabe der Saureechtheit unterscheidet man 
zweckmaBig zwischen Essigsaureechtheit und Salzsaureechtheit. 

Essigsiiureechtheit. 
Dieselbe \vird nach den in Schultz' Tabellen gebrauchten Nor

men durch Betupfen mit Essigsaure von 8° Be. erkannt. Nach 
10 Minuten Einwirkungsdauer bedeutet 

I. wird nicht verandert. 
2. Geringe AI!~erung. 
3. Deutliche Anderung, die aber noch nicht eme Farbe des 

;?pektrums betragt. 
4. Anderung u~. eine Farbe des Spektrums. 
5. Vollstandige Anderung. 
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Die Salzsiiureechtheit. 

wird nach der Nuancenanderung beurteilt, die durch Betupfen 
mit verdiinnter Salzsaure innerhalb ro Minuten eintritt. Man 
verwendet cine Saure, die z. B. durch Verdiinnen von roo cern 
Salzsaure 22 0 Be. auf einen Liter dargestellt wurde; dies ent
spricht einer etwa 5% igen Saure. Die Klassifizierung ist die
selbe wie oben. Die Saure sollte bei clem Versuch nicht eintrocknen, 
da sonst eine konzentrierte Saure entsteht. 

Versuch 8. 

BiigeJechtheit. 

Die Mehrzahl der gebrauchlichen Farbstoffe ist biigelecht. 
Wo durch Biigeln eine schadigende Wirkung hervorgerufen wird, 
beruht dieselbe auf dem EinfluB der Hitze, welche eine ZerstOrung 
empfindlicher Farbstoffmolekiile bewirken kann. So wird z. B. 
die Karbimidgruppe im Auramin bei Temperaturen iiber 700 
gespalten und macht daher die Auraminfarbungen b!-jgelunecht. 
Interessanter sind die Falle voriibergehender Anderung 
der Nuance durch Biigeln: 

Man stelle auf einem etwas groBeren Stuck Baumwollstoff 
(etwa 20 g) in einer geraumigen Porzellanschale oder einem Email
becken eine 2% ige Farbung von Benzoazurin her. (Zusatz von 
ro-20% Na2S04 und 2% Soda, Umziehen in breiter Form.) Nach 
kaltem Spiilen wird vorsichtig, d. h. bei maBiger Temperatur ge
trocknet oder in halbfeuchtem Zustand mit einem nur lauwarmen 
Biigeleisen geglattet. 

Setzt man nun auf den vollig trockenen gefarbten Stoff ein 
heiBes Biigeleisen, so :,:,ird die blaue Farbung stark gegen Rot 
hin verandert; die Anderung geht aber in wenigen Minuten 
zuriick. 

Dieser Umschlag tritt nicht nur beim Benzoazurin (Dianisidin 
..,. 2 Mol. I-Naphthol-4-sulfosaure, Sj 4ro), sondern auch bei 
andern blauen Farbstoffen derselben Klasse auf und tritt auch bei 
andercr Gelegenheit zutage. So farben einzelne dieser Farbstoffe 
Wolle mehr korinthrot, Baumwolle mehr blau an, worauf spater 
bei den Halbwollfarbstoffen weiter eingegangen wird. 

Justin - Muller faBt die Farbanderung beim Biigeln als Ober
gang in eine wasserarmere Form des (hydratisierten) Farbstoffes 
auf. [Revue generale des matieres colorantes, Bd. 11, 262. (1903)]. 
Neuere Anschauungen hieriiber vgl. spater bei Halbwolle. 
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II. Nachbehandlung substantiver 
Baumwollfiirbungen zur Erhohung der Echtheit. 

Allgemeines. 

Wenn auch die Echtheit der direkten Farbungen oft zu wiin
schen iibrig laDt, so kann man dieselbe doch oft durch geeignete 
Nachbehandlung der fertigen Farbung mit geeigneten Che
mikalien auf frischem Bad verbessern. So werden einzelne licht
empfindliche Farbungen durch Nachbehandlung mit Kupfer
salzen ("Nachkupfern") lichtecht, was wohl auf die Bildung eines 
bestandigen innerkomplexen Kupfersalzes zuriickzufiihren ist. Auf 
derselben Grundlage beruht das "Nachchromieren" zur Er
hohung der Waschechtheit, das oft zusammen mit dem Nach
kupfern ausgefiihrt wird. Zum Chromieren eignen sich besonders 
diejenigen Farbstoffe, welche Salizylsaure als Kupplungskom
ponente ertthalten (warum?). Farbstoffe, welche noch eine diazo
tierbare Aminogruppe enthalten, konnen durch Umziehen in einer 
angesauerten Nitritlosung auf der Faser diazotiert und mit 
Phenolen oder Aminen (die man hier oft "Entwickler" nennt) 
gekuppelt werden, wodurch z. B. Disazofarbstoffe in echtere 
Tris- und Tetrakisazofarbstoffe iibergefiihrt werden. Andererseits 
konnen Farbungen, welche phenolische Komponenten enthalten, 
auch durch Nachbehandeln mit Diazoverbindungen echter 
werden, indem sic mit diesen kuppeln. Eine Nachbehandlung mit 
Formaldehyd ist besonders bei solchen Farbstoffen niitzlich, 
welche ein reaktionsfahiges Phenol, z. B. eine Resorzinkomponente 
enthalten; wahrscheinlich bilden sich hier doppelt molekulare Kon
densationsprodukte mit Formaldehyd als Bindungsglied, ahnlich 
den bekannten Kondensationsprodukten aus Phenol und Form
aldehyd. In den letztgenannten Fallen bewirkt wohl die VergroDe
rung des Molekiils eine Erschwerung der Loslichkeit und damit 
Verbesserung der Waschechtheit. Von weiteren Nachbehandlungen 
sei noch erwahnt die mit Chlorkalk (wo~~ meist eine Oxydation), 
mit Solidogen (vgl. S. 34) und das "Ubersetzen" mit basi
schen Farbstoffen, das spatcr bei diesen bcsprochen wird. 

Die meisten dieser Nachbehandlungen verbesscrn nicht nur 
die Echtheit, sondern bewirken auch eine Veranderung der Farb
nuance, eine Farbvertiefung, die je nach der eintretenden Ver
anderung im Bau des Molekiils geringer oder graDer sein kann. 
Wahrend z. B. Formaldehyd-Behandlung kaum oder wenig ver
andert, bewirkt Nachdiazotierung und Kupplung meist starke 
Verschiebung der Farbnuance, wie sie besonders beim Primulin 
hervortritt. Doch gibt es auch Falle, z. B. bei "externen" Amino
gruppen, wo die Farbanderung gering ist. 
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Versuch 9. 

Nachkupfern zur ErhOhung der Lichtechtheit. 
Die Wirkung des Na:chkupferns tritt namentlich bei gewlssen 

Blau hervor. 
Man farbt zunachst 5 g Kalikostoff mit 2% Chloraminrein

blau FF [S] oder Direkthimmelblau griinlich U] oder Diaminrein
blau FF [C] (S] 424), Chicagoblau 6B [A]. 200 cern Flotte, ohne 
Soda, nachtdiglich 20% Na2S04• Da etwaige Unegalitaten im 
Stuck noch mehr ins Auge fallen als beim Strang, so ist durch gutes 
Bewegen mit Hilfe eines Glasstabes fur gleichmaBige Farbung Sorge 
zu tragen; von Zeit zu Zeit nimmt man auch wohl das StUck ganz 
heraus, damit sich keine bleibenden Falten bilden, und legt es wieder 
neu ein. Bei groBeren VersuchsstUcken ist es empfehlenswert, in einer 
Schalc zu farben, wobei man das StUck in breiter Bahn umzieht. 

Nach beendeter Ausfarbung wird das Stuck halbiert und die 
cine Halfte als Direktfarbung aufbewahrt, die andere Halfte nach
gekupfert, indem man sie in ein frisches Bad bringt, welches 5% 
(auf die Faser berechnet) Kupfersulfat - man halt eine r% ige 
Losung vorratig - und I cern ro'I'o ige Essigsaure, mit gewohn
lichem Wasser auf 200 cern aufgeftillt, enthalt. Die Essigsaure 
client hauptsachlich zur Korrektur des Wassers; die Sodakorrek
tur fallt dann natUrlich weg. Man bringt die Innentemperatur 
auf 60-700 und zieht Y2 Stunde urn. Man beobachte hierbei dic 
Veranderung der Farbe. 

Schlie13lich werden die direkte und die nachbehandelte Farbung 
mit kaltem Wasser gespult, gebugelt und dann der Belichtungs
probe (Versuch ro) unterworfen. 

Urn zu zeigen, daB gewisse baumwollziehende sekundare Dis· 
und Triazofarbstoffe auch ohne Nachbehandlung lichtecht sein 
konnen, ftige man der Lichtechtheitspriifung cine 2% ige Farbung 
von Benzolichtblau [By] (Anilin ~ Clevesaure ~ Clevesaure ~ 
]-Saure) odcr Solaminblau [A] hinzu. Vgl. auch Friedlander, 
Fortschritte der Teerfarbenfabrikation IX, 384. 

Versuch ro. 

Vergleichende Belichtungsprobe. 
Die direkte und die nachbehandelte Farbung werdcn mit etwas 

Gummilosung oder mit Heftzwecken auf einem Belichtungskarton 
befestigt, welcher so zusammengeklappt wcrden kann, daB er die 
eine Halfte beider Farbungen bedcckt und dadurch vor Licht 
schiitzt, wahrend die andere Halfte dem Licht ausgesetzt ist. 

Dann wird der Karton zusammengeklappt, mit einem Heft
stift befestigt und einige Tage bis Wochen an einem moglichst 
sonnigen Ort dem Licht ausgesetzt. Nach langerer oder kurzerer 
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Zeit, je nach der Lichtstarke, beobachtet man cin "VerschieDen" 
der direkten Farb~:lllg, wah rend die nachbehandelte· konstant ge
blieben ist; beim Offnen des Kartons hat man den Vergleich mit 
den unbelichteten Hal£ten. 

In der Regel unterscheidet man 5 Echtheitsstufen zwischen 
den lichtechtesten Farbungen (z. B. Indanthrene, Cibanonfarb
stoffe) und den lichtunechtesten, wozu das obengenannte direkt 
gefarbte Diaminreinblau FF gehort. Fur eine exakte Bezifferung 
ware vor allem eine konstante Lichtquelle zu gebrauchen. In der 
Tat sind in manchen Untersuchungslaboratorien Belichtungs
apparate mit Bogenlampen in Gebrauch; da diese aber nicht immer 
dem naturlichen Tageslicht entsprechen und auch nicht allgemein 
eingefuhrt sind, werden die Proben meist am gewohnlichen Sonnen-
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Abb. ro. Offener und geschlossener Belichtungskarton. 

licht 1 gepruft; bei Prufung auf "Wetterechtheit" setzt man sie 
auch den ubrigen atmospharischen Einflussen, Regen usw. aus. 

Man kann nun die Zeit bestimmen, nach welcher eine Farbung 
verblaDt ist und etwa folgendermaDen numerieren: 

I. Nach einem Monat nicht oder kaum verandert. 
2. Nach 2 Wochen wenig, nach einem Monat ziemlich ver-

schossen. 
3. Nach I Woehe wenig, nach 2 vVochen stark verfarbt. 
4. Naeh einer Woche stark veriindert. 
5. Schon' nach einem Tag stark verandert. 
Da das Verblassen aber subjektiv verschieden aufgefaDt \vird 

und die Lichtstarke je nach Klima, Jahreszeit usw. wechselt, hat 

1 Das bisweilen iibliche Belichten unter Glas ist nicht zu empfehlen, 
da es in keiner Weise den natiirlichen Verhaltnissen entspricht; zum 
mindesten saUte man die Farbung einige Zentimeter entfernt vom Glas 
anbringen und fUr geniigende Zirkulation von Luft mit natiirlicher 
Feuch~igkeit sorgen. 
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cine zahlenmaBige Angabe eigentlich nur Zweck, wenn man die 
Prtifung gemeinsam mit einer Vergleichsfarbung von bekanntem 
Verhalten ausfUhrt. Als Normen hat man fUr Baumwolle neuer
dings ac h t Typen vorgeschlagen, wobei allerdings die Numerierung 
mit dem unechtesten Farbstoff beginnt: 

I. 5,5% Chicagoblau 6B, unecht, 
2. I % Methylenblau BG, 
3. I % Indoinblau R, 
4. 20 % Kryogenviolett 3R, 
5. 2,5% Benzolichtrot 8 BL, 
6. 9 % Hydronblau G Teig, 
7. 8 % Kryogenschwarz, 
8. 25 % Indanthrenblau CC Teig, echt. 
\Veitere Angaben tiber Lichtechtheit \verden bei den basischen 

Farbstoffen folgen. 

Versuch II. 

Nachbehandlung mit Chrom (und Kupfer) zur Erhohung der Wasch
echtheit. 

2 Strange von 10 g Baumwolle werden mit 2% 
Diaminbraun M [C] (S] 344) B·d· /Salizylsaure 
= Direktbraun M [J] enZI 111 \.y-Saure (alkalisch ge-
= Dianilbraun MH [M] kuppelt). 
= Oxaminbraun R [B] 

OH 

r---, ~ ~---~ , , /1, NH 
H·O-/ ,_"T_'-'_/ '_/-'_~T_"'_ "'/,/ 2 

)~ ., -"' "'_/ ,,-_/ "' -"' I I I 

COOH /"'/"'/ 
Na03 S 

unter Zusatz von 2% Soda und 20% Glaubersalz kalziniert ge
farbt. Ein Strang wird naeh kaltem Waschen als solcher aufbe
wahrt, der andere wird cine halbe Stunde in einem neuen Bad 
umgezogen, das 2% Kaliumdiehromat ("Chromkali") und 3% 
Kupfersulfat (bezogen auf das Fasergewicht) sowie zur Korrektur 
I ccm 10% ige Essigsaure auf 200 ccm gewohnliches Wasser ent
halt. Innentemperatur 60-70°. Zum SchluB wird gesptilt. 

Weitere Angaben tiber Chromierung siehe spater bei "Beizen
farbstoffen" bzw. Nachbehandlung von Wollfarbungen. 

Versuch 12. 

Vergleichende Waschproben. 
Die beiden Strange, resp. Teile von ihnen werden nach dem 

Trocknen, jeder fUr sich, mit einem weiBen (gebleichten) Baum-
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wollstrang und einem W ollstrang zu einem Zopf geflochten, dieser 
an beiden Enden abgebunden und eine halbe Stunde mit Seife 
und Soda gewaschen. Die beiden Zopfe werden ganz gleichartig, 
aber jeder fUr sich in besonderem Bad behandelt, indem man sie 
eine halbe Stunde bei 60° (lnnentemperatur) in einer Wasch
fliissigkeit umzieht, resp. liegen laBt, welche 5 g Seife und 2 g 
Soda pro Liter korrigierten Wassers enthalt (bei kleineren Mengen 
dementsprechend umzurechnen). Die Direktfarbung blutet auf 
die weiBe Baumwolle ab, die nachbehandelte ist bei dieser Tem
peratur waschecht. 

Allgemeines tiber die Ausfiihrung von Waschproben. 

1m vorliegenden Falle wurden Bedingungen gewahlt, unter 
welch en die nachchromierte Farbung noch waschecht ist; bei 
hoherer Temperatur oder starkem Reiben auf einem Waschbrett 
wiirde auch sic abfarben. Auch die Waschechtheit hat daher 
vielerlei Abstufungen von sehr unechten Farbungen (z. B. Pikrin
saure auf Wolle oder Seide) bis zu den echtesten Kiipen- und 
Chromfarbungen. 

Manche unterscheiden heiBe Wasche mit Seife und Soda bei 
90° und andererseits "Hauswasche" mit Seife allein bei 50°. Die 
Behandlung dauert gewohnlich eine halbe Stunde; manche pflegen 
den Zopf hierbei alle 10 Minuten auf dem Waschbrett oder in der 
Hand zu reiben, andere bewegen ihn ruhig in der Fliissigkeit und 
rechnen im Gegensatz hierzu das Reiben als besondere "Walk
probe". Es ist daher je\veils die Art der Ausfiihrung anzugeben. 

Versuch 13. 

Nachdiazotierung auf der Faser und Kupplung mitPhenolen oder 
Aminen. 

(Der Farbstoff dient als Diazokomponente.) 

Substantive Farbstoffe, welehe eine Aminogruppe enthalten, 
kann man oft auf der Faser diazotieren und mit Aminen oder 
Phenolen kuppeln, wodurch schwerer losliche und dadurch echtere 
Farbstoffe entstehen. Die Nuance wird je nach der Kupplungs
komponente in verschiedener Weise verandert. 

4 Baumwollstrange von soder 10 g werden mit 4% Primulin 
gcfarbt; Zusatz von 2% Soda, spater 25% Na2S04• 

Primulin (Sj 616) = Polychromin [G], Aureolin [DH] ist das 
Natriumsalz einer Sulfosaure der Primulinbase und hat etwa 
folgende Konstitution: 
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CHa-('\,I--S 

! /.t_/'\,--S 
'\,/"-.x/ I I I 

. /. C-/'\,- --S 
'\,/'\,~/' I I 1_/'\,/s03Na 

"-.AW!'c I I 
'\,/'\,NH2 

Obwohl es kein Benzidin-, ja uberhaupt kein Azofarbstoff ist, 
hat es - wohl infolge seiner MolekulargroBe und kolloiden Eigen
sehaften - direktc Affinitat zu Baumwolle, ahnlieh den SchwefeI
farbstoffen, welchen es ja nach seiner Darstellungnahesteht. 
Seine Losungen sind trub. Farberisch interessant ist der von 
Haller und Nowak beim Primulin gefiihrte Nachweis, daB das An
farbungsvermogen von der TeilchengroBc abhangt (Koll. Bcihefte 
Bd. 13, S. 61ff. 1920). 

Nach beendcter Ausfarbung wird ein Strang der' direkten 
gelben Primulinfarbung als Muster aufbewahrt, die andern drei 
werden nach dem Spulen nachdiazotiert. Hierzu lost man einc 
kleine Messerspitze Natriumnitrit in 200 cern kaltem Wasser, 
setzt einige cern verdunnte Schwefeisaure hinzu und zieht die 
noch feuchten Strange etwa 10 Minuten in dicser kalten Losung 
urn. Die hierbei gebildete Diazoverbindung ist sehr Iichtempfind
lich; sie wird daher nach kurzem Spulen mit kaltem Wasser ohnc 
Verzug in die Kupplungsbader gebracht. Fur die folgenden Kupp
I ungen verwendet man je einen diazotiertcn Strang. 

a) Primulinrot. Man lost cine Messerspitze Beta-Naphthol 
("Rotentwickler") in wenigen Kubikzentimetern maBig ver
dunnter Natronlauge und verdunnt mit 200 ccm kaltem Wasser. 
Durch Umziehcn in dicscr Lasung wird auf dem diazotiertcn Strang 
das Primulinrot, dcr Azofarbstoff Primulin -l> Beta-Naphthol, 
entwickelt. 

b) Primulinbordeaux. Analog mit Athyl-p-naphthylamin 
("Bordeauxentwicklcr"), das in hciBem Wasser unter Zusatz von 
Salzsaure aufgelast und dann verdiinnt \Yird. 

Rot und Bordeaux sind in der Praxis gebraucht worden und 
sind wascheeht, abcr nicht liehteeht. ~\lan studicrc noch die 
Kupplung mit 

e) Phenol ("Gclbent\yicklcr"), 
d) Resorzin in sehwach alkalischer Lasung; hierbci cntsteht 

ein rotstiehiges Braun (Dunkclorangc), das aber keinc Bedeu
tung hat. 

e) Chlorkalknachbehalldlullg: 11an zieht cine halbe Stunde in 
Chlorkalklasung von Yz 0 Be. urn, sauert ab, d. h. wascht mit 
sehwaeh HCI-haltigem Wasser, dann mit reinem Wasser. Die Be
handlung mit Chlorkalk oder andern Hypochloriten macht das 
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Gelb etwas dunkler und erhaht die Echtheit, vielleicht durch Oxy
dation zu einem Azofarbstoff Primulin - N = N - Primulin; 
vgl. SJ 617 Chloramingelb [S], [By}, Naphthamingelb [K]. 

Das Primulin war der erste auf der Faser nachdiazotierte Farb
stoff. Man nennt solche Farbstoffe Entwicklungsfarbstoffe 
oder Ingrainfarben: "in grain coloured" = auf der Faser ge
Hirbt. 

Versuch 14. 

Nachdiazotierung und Kupplung mit Toluylendiamin zur Ent
wicklung von Tiefschwarz. 

Man farbt zwei Strange von 10 g Baumwolle mit 4% (= 0.8 g) 
Diaminschwarz BH (SJ 333); ahnlich ist Melantherin BH .. 

B 'd' ~ y-Saure (alkalisch) 
enZl 10 '" H-Saure (alkaliseh) 

unter Zusatz von 2% Soda und 50% Glaubersa,lz; 20fache Flotte, 
also 400 cern, zweekmaDig im Y2 I-Farbebecher auszuftihren. Naeh 
dem Sptilen wird einer der beiden Strange nachdiazotiert und 
durch Umziehen in einer Lasung von Toluylendiamin I: 2: 4 

H2N 

)---" 
CH3-,, __ /-Nf12 

zu Ticfschwarz gekuppelt. Eine Messerspitze Toluylendiamin wird 
hierzu in einigen Kubikzentimetern heiDen Wassers unter Zusatz 
von etwas Soda gelast und dann mit 200 ccm kaltem Wasser ver
dtinnt. Man formuliere die Konstitution des hierbei entstehenden 
Tetrakis-Azofarbstoffs. Warum werden Tetrakis- und hahere Azo
farbstoffe meist auf der Faser erzeugt? Man stelle mit der direkten 
und der nachbehandelten Farbung eine vergleichende Prtifung auf 
Wasserechtheit (S. 19) an und drtieke das Ergebnis in Zahlen aus [ 

Versuch IS. 
Weitere Diazotierungsfarbstoffe. 

Je nach den zur Verftigung stehenden Farbstotfen ftihre man 
noch einige weitere Nachdiazotierungen aus; hierher geharen 
z. B. die 

Diazofarbstoffe, Diazolichtfarbstoffe [By]. 
Diazanilfarbstoffe [M]. 
Diaminazofarbstoffe (auch Diaminogenblau und ·schwarz) [C]. 
Rosanthrene usw. U]. 
Rosanthren R verandert seine rote Nuance beim N achdiazotiercn 

und kuppeln mit p-Naphthol nieht; warum nicht? Man beachte 
dabei die Konstitution des Farbstoffs; Darstellung durch Ein
wirkung von m-Nitrobenzoylchlorid auf J-Saure, Reduktion der 
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Nitrogruppc zu Amino, alkalisehe Kupplung dieser Aminobenzoyl
J-Saure mit ciner Diazovcrbindung zu 

NH2 
/ 

/-" NaOaS,,/,,/,,/NH . co-,,_/ 

I I I 
CsH - . N = 1'/"/"/ 

D I 
OH 

Was vcrsteht man unter einer· "externcn" Aminogruppe? 
Warum hat ihre Diazoticrung und Kupplung kcinen groBen Ein
fluB. auf die Farbnuance (wohl aber auf die Eehtheit)? Zur 
Diazoticrung cxterner Aminogruppcn vgl. ferner die Konstitution 
von Diazobrillantseharlaeh [By] und ahnlichen wasch- und saure
eehtcn roten Farbstoffen, Diaminazoseharlach [C], Naphthamin
cchtseharlach [K], Diazanilseharlaeh [M], Sambesirot [A]. Vgl. 
die Lchrbucher, z. B. Georgievics, auch Ullmanns Enzyklopadie 
II, 108. 

Versueh 16. 

Kupplung einer Fiirbung mit Diazo-Nitranilin. 
(Der Farbstoff dient als Kupplungskomponente.) 

Man stcllt sieh zuerst cine odcr mehrerc direkte Ausfarbungen 
der folgenden geeignetcn Farbstoffe in ge\yohntcr Weise auf je 
10 g Baumwollstrang her: 

4% Nitranilbraun [JJ. 
4% Kolumbiasclnvarz B [AJ. 
3% Toluylenorange G, R (SJ 39 2 , 396). 
3% Parascharlach [By]. 
3% Direkttiejschwarz [By]. 
3% Oxaminbraull, -rot [B]. 

Weiterc Farbstoffe in dcn Katalogcn. 
Wahrend des Farbcns bereitet man sieh die (fiir mchrerc Far

bungen ausrciehende) Diazolosung, indcm man 1 g p-Nitranilin 
im Rcagcnzglas in 3 em 3 konzcntricrter Salzsaure und 6-10 em 3 

Wasser heiB auf1ost; da beim Erkalten das salzsaure Nitranilin 
ausfallen wurde, gieBt man dicsc Losung noeh lauwarm in dunnem 
Strahl unter gutem Umruhren in cincn Liter Eiswasser, in welchem 
vorher 0,7 g Natriumnitrit ge16st wurden. 

Dic so bereitete Diazolosung ist cinige Stunden haltbar; direkt 
vor Gebraueh fugt man % g Natriumazetat in etwas Wasser ge
lost hinzu und ruhrt urn; nunmehr muB die Losung sogleieh ver
wendet werden. 

In je 200 cern dieser Diazolosung zieht man cine der obigen 
Ausfarbungen eine halbe Stunde lang in der Kalte urn, spiilt 
dann gut aus und troeknet. 
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Die nachbehandelten Farbungen sind waschechter und saure
echter; zur Verbesserung der Lichtechtheit setzt man oft gleich
zeitig .1pit dem Natriumazetat etwas Kupfersulfat zu, was aber zu 
einer Anderung des Farbtones fUhren kann. In der Technik kann 
man die relativen Mengen der obengenannten Reagentien der Er
sparnis halber noch kleiner wahlen. In einigen Fallen wird die 
Nuance durch die Kupplung vertieft. 

Urn dem Farber die Herstellung der Diazolasung zu ersparen, 
sind fertige Diazo-Nitranilinpraparate unter dem Namen Azo
phorrot [M], Nitrosaminrot [B] usw. trocken oder in Teigform 
im Handel. Sie benatigen keine Eiskuhlung. (Naheres vgl. bei 
Pararot.) 

Man braucht hiervon einfach 2-4% yom Gewicht der Baum
wolle in der zum Umziehen erforderlichen Wassermenge zu lasen 
und 1-2% essigsaures Natrium zuzugeben. Nitrosaminrot ist ein 
Alkalidiazotat; es wird daher nach erfolgtem Auflasen zunachst 
durch Ansauern mit Salzsaure in das Diazoniumsalz zuruck
verwandelt und vor Gebrauch mit Natriumazetat versetzt. 

Versuch 17. 
Nachbehandlung mit Formaldehyd. 

Hierzu eignen sich z. B. folgende Farbstoffe: 
Formalfarbstoffe [G]. 
Benzoform- und Plutoformfarbstoffe [By]. 
Karbidechtschwarz U], z. B. 6% fur Schwarz, %% fUr Grau. 
Baumwollschwarz [B]. 
Trisulfonbraun, Chloraminbraun 2R, Parasulfonbraun G oder 
V [S]. 
Oxaminbraun [B]. 
N eoformfarbstoffe U]. 
Man stelle unter Zusatz von 2% Soda und 20% Natriumsulfat 

(wasserfrei) einige 3-4% ige Ausfarbungen auf Baumwollstrang 
her und behandle die kalt gespulten Farbungen eine halbe Stunde 
in einem 60-700 warmen Bade, das 3% technischen, 30-40% igen 
Formaldehyd und die zur Korrektur des (gewahnlichen) Wassers 
erforderliche Menge Essigsaure enthalt, d. h. je nach der Harte 
des Wassers 0,5-1,2% 100% ige Essigsaure. Alle Mengenangaben 
sind auch hier wieder auf das Ge'wicht der Faser bezogen. Die 
Technik verwendet gewahnlich eine 30 oder 40% ige Essigsaure, 
doch sind obige Angaben auf 100% ige Saure (Eisessig) bezogen, 
damit man sie einfacher auf die zur Verfugung stehende verdunnte 
Essigsaure umrechnen kann. 

Die Formaldehyd-Nachbehandlung erhaht die Waschechtheit; 
sie wird besonders bei Halbwolle angewandt. Zuweilen werden 
noch 1-2% Chromkali (Kaliumdichromat) oder Kupfersulfat zu
gesetzt. Die Veranderung der Nuance ist in der Regel gering. 

Rug g 1 i, Praktikum der Farberei. 3 
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Versuch 18. 

Nachbehandlung mit Solidogen. 
Ein mit Kongorot gefarbter und kalt gespiilter Baumwoll

strang (Versuch 2) wird in ein Entwicklungsbad gebracht, welches 
2% Salzsaure und 2-6% Solidogen A [M] (bezogen auf das Faser
gewicht) enthalt. Nach halbstiindigem Kochen wird gut gewaschen. 

Solidogen ist das Chlorhydrat des Einwirkungsproduktes von 
Formaldehyd auf ein Gemenge von 0- und p-Toluidin. Es fiihrt 
wahrscheinlich die Gruppe 

-CH -/---"-NH 
2 ,, __ -./ 2 

""-CH'3 

bzw. ein Isomeres hiervon in die reaktionsfiihige Aminogruppe des 
Farbstoffs ein und verbessert dadurch die Saure- und Wasch
cchtheit. 

III. Basische Farbstoffe. 
Allgemeines. 

Auch die basischen Farbstoffe sind als Salze im Handel; in 
der Regel sind es Chlorhydrate oder Chlorzinkdoppelsalze von 
Farbbasen. Sie haben ihren Namen daher, daB der basische Teil 
des Farbsalzes fiir die Farbung das Wesentliche ist, im Gegensatz 
zu den spater zu behandelnden sauren Farbstoffen, in wclchen die 
Farbsaure als farbender Bestandteil in Frage kommt. 

Zu den basischen Farbstoffen gehoren die jedem Chemiker ge
laufigen Di- und Triphenylmethanfarbstoffe, sofern sie keine Sulfo
gruppe enthalten. Der Eintritt ciner oder mehrerer saurer Gruppen 
verwandelt sie dagegen in saure Farbstoffe. Bekannte Bcispiele 
sind Auramin, Fuchsin, Malachitgriin, Kristallviolett, Rhodamin 
usw. AuBerdcm gehoren hierher die "Azinfarbstoffe" wie Oxazine 
(Medolablau), Thiazine (Methylenblau), Phenazine (Safranin usw.), 
die Pyroninfarbstoffe, Akridinfarbstoffe und basischen Azofarb
stoffe, d. h. diejenigen Amidoazofarbstoffe, welche keine Sulfo
gruppe enthalten, wie Chrysoidin und Bismarckbraun. Man rekapi
tuliere die Formeln und Synthesen dieser Farbstoffe. 

Wie verhalten sich die basischen Triphenylmethanfarbstoffe, 
z. B. Fuchsin, bei Einwirkung von Alkali? Wie verhalten sich 
Farbsalz, Farbbase und Pseudobase hinsichtlich Farbe, Loslich
keit und Leitfahigkeit? 

Konstitutionsbeweis des Parafuchsins? 
Zu den basischen Farbstoffcn gehoren die ersten kiinstlichen 

Anilinfarbstoffe (1856 Mauvein, 1858 Fuchsin), welche durch ihre 
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Schonheit und Leuchtkraft groBes Aufsehen erregten, aber bald 
durch ihre Lichtunechtheit die kunstlichen Farbstoffe voruber
gehend in MiBkredit brachten. Zwar hat man seither zahlreiche 
echtere Farbstoffe dargestellt, doch ist die Verwendung der basi
schen Farbstoffe trotz ihrer Unechtheit auch heute noch eine aus
gedehnte. So spielen sie dank ihrer Lebhaftigkeit und Ergiebigkeit 
eine groBe Rolle im Zeugdruck, sowohl im direkten Druck wie im 
Tanninatzartikel, wo sie oft mit echten Farben (Kupenfarbstoffen) 
im Buntatzverfahren kombiniert werden. Auch als Illuminations
farben fUr Hydrosulfitatze auf Pararot, ferner in Kombination 
mit Anilinschwarz \verden sie viel verwendet. vViderstandsfahiger 
sind die Lacke, weIche aus basischen Farbstoffen durch Fallung 
mit anorganischen Reagenzien erhalten werden. 

Farberisch verhalten sich die basischen Farbstoffe ver
schieden gegen tierische und pflanzliche Faser; wahrend sie der 
tierischen Faser gegenuber "substantiv" sind, d. h. ohne weitere 
Hilfsmittel aufziehen, verhalten sie sich gegenuber der Pflanzen
faser (mit Ausnahme der Jute und gewisser Kunstseiden) "adjek
tiv", d. h. sie bedurfen der Anwendung eines Hilfsstoffes, welcher 
zu ihrer Befestigung dient. Solche Hilfsstoffe nennt man Beizen 1. 

Sie werden in der Regel vor dem Farben auf die Faser gebracht; 
doch werden wir spater auch FaIle von Nachbeize kennen lernen, 
namlich da, wo ein direkt aufziehender Farbstoff nachtraglich 
wasch- und \valkecht gemacht werden solI. Gewisse Beizen haften 
von sich aus nicht genugend auf der Faser und mussen daher noch 
durch Nachbehandlung mit einem weiteren Hilfsstoff, einer "Hilfs
beize", fixiert werden, bevor man zum Farben schreitet. 

Die wichtigsten Beizen fUr Baumv,;olle zwecks Aufnahme basi
scher Farbsfoffe sind die Gerbstoffe. Unter diesen spielt das nahezu 
farblose Tannin als reinster Gerbstotf die groBte Rolle da, wo es 
sich um Erzeugung heller und klarer Tone handelt; fUr dunkle 
Farbungen, insbesondere Schwarz, konnen auch die billigeren, 
unreinen Gerbstoffe Sumach, Dividivi, Valonea, Mirabolan ver
v'iendet werden. In letzterem FaIle werden oft mehrere Farbstoffe 
miteinander kombiniert; so wird fUr sehr dunkle Blau oft Sumach 
mit Blauholz auf metallischer Vorbeize unter Nachbehandlung 
mit Gallozyanin und Thioninblau verwendet (Bleading Blue
Artikel). 

Uber die Konstitution des Tannins und anderer Gerbstoffe 
vgl. E. Fischer und K. Freudenberg, B.45, 915. 2709; 46, III6 und 
die neueren Arbeiten von Freudenberg. 

Das Tannin allein haftet noch nicht genugend fest auf der 
Baumwolle und muB daher durch eine Hilfsbeize fixiert werden; 
man benutzt hierbei seine Eigenschaft, mit gewissen Schwer
metallen (Antimon, Eisen) schweriosliche Verbindungen zu bilden. 

1 Einige basische Farbstoffe Hirben Baumwolle auch ohne Beize 
etwas an, aber nur in hellen Tonen ohne Echtheit. 



Da Eisen nur fUr dunkle Farbungen in Betracht kommt (warum?), 
verwendet man in den meisten Fallen die farblosen Antimon
verbindungen, insbesondere Brechweinstein (Kaliumantimonyltar
trat). 

Gelaste Praparate aus basischen Farbstoffen und den zur Fi
xierung erforderlichen Zusatzen werden von der Firma Geigy als 
"lrgafarbstoffe B" in den Handel gebracht. Sie eignen sich be
sonders ~ur kunstgewerblichen Bemalung von Stoff und bediirfen 
nach dem Trocknen keiner weiteren Fixierung durch Dampfen. 
Sie enthalten auGer Farbstoff und Tannin Glykolsaure und Chlor
essigsaure 1. 

Versuch 19. 

Einige Vorversuche mit Tannin. 
a) Man versetzt eine einprozentige Lasung eines basischen 

Farbstoffs, z. B. Methylenblau, mit einigen Tropfen 10% iger 
Tanninlasung; es entsteht ein voluminaser farbiger Niederschlag. 

b) Man versetzt eine Brechweinsteinlasung mit Tannin; es ent
steht ein farbloser Niederschlag. 

c) Man versetzt eine Tanninlosung mit wenig Ferrisalz; es ent
steht eine dunkle Fallung. - Was ist Eisengallustinte? 

Versuch 20. 

Tannieren von Baumwolle. 
Die angewandte Tanninmenge betragt in der Praxis je nach der 

Ticfe der zu erzielenden Farbung 1-6% vom Gewicht der Baum
wolle. 1m Labarotoriumsversuch nehmen wir wegen des ungiin
stigeren Flottenverhaltnisses etwas mehr, bis 8%. 

4 g Tannin werden in etwa 1 1 gewahnlichem Wasser von 80 bis 
90° gelast und 5 Baum\vollstrange von 1O.g wahrend einer halben 
Stunde darin umgezogen, so daB sie gut von der Lasung durch
trankt werden. Wahrend dieser Operation wird nicht geheizt, 
so daB die Temperatur der Lasung bis auf lauwarm sinkt. Man laBt 
nun das Garn unter der erkaltenden Lasung iiber Nacht 
liegen, wobei es nirgends aus der Fli.lssigkeit hervorragen darf, 
und ringt oder schleudert es dann sehr sorgfaltig und gleichmaBig 
aus, ohne zu waschen. Auf die GleichmaGigkeit des Ausringens 
kommt vie I an, da sich jcder Fehler spater durch fleckige An
farbung racht. 

Zum Fixieren last man Brechweinstein (Kaliumantimonyl
tartrat), etwa halb so viel als die gebrauchte Tanninmenge, in 
einem Liter lauwarmem gewahnlichen Wasser und zieht die tan
nierten Strange %-Yz Stunde darin urn. Dann werden sie griind
lich mit Wasser gespiilt. 

1 E. P. 183813. D.R.P. 371597. KI. Sn. Zentralbl. 1922. IV, 1087. 
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Theoretische Bemerkung: Das Tannin hat ein gewisses 
Vermogen, auf die Baumwolle nach Art substantiver Baumwoll
farbstoffe aufzuziehen. Doch ist das Aufnahmevermogen ziemlich 
gering und filhrt bald zu einem Gleichgewicht. Am gilnstigsten 
scheint eine mittlere Temperatur von 50-600 zu sein. Wilrde man 
die tannierte Baumwolle mit sehr viel Wasser oder gar alkali
haltigem Wasser was chen, so wilrde fast die ganze Tanninmenge 
~~ieder abgezogen. Man spillt daher nicht, sondern entfernt den 
UberschuD durch Ausschleudern oder Ausringen. Durch die Be
handlung mit Brechweinstein oder andern Schwermetallsalzen 
entstehen Metalltannate, welche durch Wasser nicht mehr gelost 
werden. Beim folgenden FarbeprozeD bildet sich eine ebenfalls 
schwerlosliche Verbindung Farbstoff -Tannin -Metalloxyd. 

Technische Bemerkungen: In der Praxis wahlt man eine 
kilrzere, etwa IOfache Flotte, um das Tannin besser auszuniltzen. 
Trotzdem wird das Tannin recht unvollstandig aufgenommen, so 
daD man das Bad nach Zusatz von etwa 50-70% der anfang
lichen Tanninmenge von neuem benutzt. Um die Losung langere 
Zeit zu konservieren, setzt man ihr eine Spur Phenol zu. 

Will man beim Tannieren von Geweben, z. B. filr alkalische 
Tanninatze im Zeugdruck, eine vollstandige Aufnahme des Tannins 
erzwingen, so wird das Gewebe durch eine entsprechende Tannin
losung hindurchgezogen und direkt getrocknet. Aus der Gewichts
zunahme in feuchtem Zustand wird die aufgenommene Tannin
menge berechnet. 

Venvendet man andere Gerbstoffe, so entsprechen einem Kilo
gramm Tannin etwa 5 kg Sumachextrakt (25%ig) oder 1,5-2 kg 
chinesische Gallapfel oder 3 kg Mirabolan, doch konnen diese 
Mengen je nach der Qualitat der verwendeten Produkte variieren. 
Neuerdings wird von Bayer & Co. an Stelle von Tannin eine synthe
tische neue Beize "Katanol" vorgeschlagen, die aus Kondensations
produkten von Formaldehyd und Resorzin oder Pyrogallol besteht 
(Textilberichte 1922, S. 209; D.R.P. 347 131 Kl. 8 m. Zentralblatt 
1922, II, 480). Sie hat den Vorzug starkeren Aufziehens, aber ander
seits den Nachteil, claD sich die Lackbildung mit basischen Farb
stoffen nicht verzogern laDt, ,vie dies im Zeugdruck erwilnscht ist. 

An Stelle des Brechweinsteins konnen auch andere Antimon
praparate gebraucht werden, meist Doppelsalze cles Antimon
fluorids. Zuweilen wird an Stelle der Antimonverbinclungen ein 
Bad mit 1-2% Zinksulfat verwendet, da das Zinktannat eben
falls farblos ist. 

Versuch 2I. 

Ausfarbung mit einem basischen Farbstoff auf tannierter Baum
wolle. 10f0 Fuchsin. 

Man filllt den % I-Farbebecher zu etwa drei Vierteln mit ge
wohnlichem kaltem ·Wasser, das man mit einer Spur Essigsaure 



korrigiert (I ccm lO%ige Saure). Es kommt hier, im Gegensatz zu 
den substantiven Farbstoffen, nicht so genau auf das Flottenverhalt
nis an, da das Bad ziemlich vollstandig erschOpft wird (Fallungs
reaktion), doch nimmt man flir Garn und loses Material im groBen 
das Flottenverhaltnis 10-15: I, im kleinen Versuch etwa 20: I. 

In dem kalten schwach essigsauren Wasser wird ein tannierter 
und mit Brechweinstein fixierter 10 g-Strang ein paarmal um
gezogen und dann - bei herausgenommenem Strang - die Farb
stofflasung portionenweise zugesetzt. 

Die basischen Farbstoffe lasen sich in der Regel besser, wenn 
man sie zunachst mit etwas Essigsaure verrlihrt. Dies gilt vor
zugsweise flir die Bereitung konzentrierter Farbstofflasungen bei 
der Herstellung von Druckfarben flir Zeugdruckerei, verdient 
aber auch flir verdlinnte Lasungen Beachtung. Man verrlihrt 
daher die abgewogene Farbstoffmenge, im vorliegenden Fall 0,1 g 
mit 1-2 ccm lO%iger Essigsaure und einigen Kubikzentimetern 
destillierten vVassers im Erlenmeyerkolben mit einem Glas- oder 
Holzstabchen, fligt dann etwa 20 ccm destilliertes Wasser hinzu 
und erwarmt im Wasserbad bis zur valligen Lasung. Direktes Er
hitzen auf freier Flamme oder Drahtnetz ist weniger zu empfehlen, 
weil die basischen Farbstoffe leicht am Glas kleben und durch 
Uberhitzung zerstOrt werden. Die Lasung wird zweckmaBig fil
triert, da bei den Tanninfarben ungelaste Partikel besonders leicht 
zu Flecken AniaB geben. 

Bei tieferen Nuancen, insbesondere bei dem auBerordentlich 
farbstarken Kristallviolett und ahnlichen Farbstoffen, gibt man 
zunachst einen Teil der Farblasung (ebva Ya) zum Farbebad, zieht 
den Strang 5-10 Minuten kalt urn und setzt den Rest der Lasung 
erst nach und nach hinzu. Man beobachte, wie hier (und librigens 
auch bei zahlreichen substantiven Farbstoffen) der Farbstoff 
schon in der Kalte aufzieht; nach einer halben Stunde erwarmt 
man allmahlich im Heizbad auf 60-700 Innentemperatur, bis 
die Flotte erschOpft ist und splilt gut mit Wasser. 

Arbeiten mehrere Praktikanten zusammen, so wird zunachst 
eine einprozentige Farbstofflasung aus 1 g Farbstoff, 10 ccm 
10% iger Essigsaure und 90 ccm destilliertes \Vasser bereitet und 
hiervon die berechnete Anzahl Kubikzentimeter mit Hilfe einer 
MeBpipette zugesetzt. 

Zum Vergleich mache man einen analogen Farbeversuch auf 
gewahnlicher (d. h. nicht tannierter) Baumwolle. Nach dem 
Splilen sieht man, daB der Farbstoff nicht oder kaum aufgezogen 
ist; dunklere Flecken lassen auf Oxyzellulose (infolge zu starken 
Bleichens) schlieBen. 

Theoretisches: Die Bindung des positiv geladenen basischen 
Farbstoffes bz'.v. der Farbbase 1 an das Tannin oder die tannierte 

1 Die Salzsaure des Farbstoffes (im Fall derse1be als Chlorhydrat ver
wendet wurde) bleibt im Bade zuruck. 
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Faser kann als Bildung eines schwerloslichen Salzes oder als Fal
lung entgegengesetzt geladener Kolloide aufgefaBt werden. Jeden
falls ist tannierte Baumwolle in Wasser infolge Beriihrungselektri
zit at starker negativ geladen als gewohnliche Baumwolle und zieht 
daher die Farbbase an. 

Versuch 22. 

Weitere Ausfarbungen mit basischen FarbstoHen. 
Analog wie im vorigen Versuch stelle man folgende weitere 

Ausfarbungen auf je 10 g tanniertem Baumwollstrang her: 
1 % Auramin; dieses beim Auflosen und Farben nicht iiber 

700 erwarmen! 
2 % Rhodamin B. 
2 % Rhodamin 6G. 
1 % M alachitgrun. 
0,5% K ristallviolett oder M eth ytviolett. 
1,5% Phosphin. 
2 % Laubgrun, dargestellt durch Mischen von Auramin- und 

Malachitgriinlosungen im Verhaltnis 5: 1. 
1,5% Viktoriablau; hier wird die Temperatur beim Farben 

bis zum Kochpunkt gesteigert. 
1,5% Methylenblau, Thioninblau, Neumethylenblau, Tannastrol. 
1 % Methylengrun (Nitromethylenblau). 
2 % Safranin. 
1 % Chrysoidin. 
1,5% Bismarckbraun (Manchesterbraun, Vesuvin). Bei letz

terem macht man einen analogen Farbeversuch mit ge
wohnlicher, d. h. nicht tannierter Baum\volle in neutraler 
Losung; es zieht ebenfalls auf. Der Grund liegt wohl 
darin, daB das technische Bismarckbraun nicht reines 
Triamidoazobenzol ist, sondern vorwiegend aus einem 
Disazofarbstoff (Formel?) besteht, welcher \vie alle 
Disazofarbstoffe aus Diaminen sich gegen Baumvwlle 
substantiv verhalt. 

3% Indoinblau R [B] = Indoin in Pulver [G] = Janusblau oder 
Janusdunkelblau [M] = Indonblau [By] = Diazinblau [K] (Sj 126) 
= Safranin, diazotiert und gekuppelt mit p-Naphthol. 

Versuch 23. 

Belichtungsproben- mit basischen Fiirbungen. 
Der Hauptmangel aller basischen Farbstoffe liegt in 

ihrer geringen Lichtechtheit, die ihre praktische Anwendung 
in vielen Fallen von vornherein verbietet. Wahrend also zahl
reiche dieser Farbstoffe in der 1-5-Skala die Zensur 4 oder 4-5 
erhalten, gibt es immerhin einige bessere Ausnahmen mit leid
licher oder guter Echtheit \vie Methylenblau und Methylengriin. 
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Es sei schon hier darauf hingewiesen, daB die Echtheitseigen
schaften nicht nur yom Farbstoff, sondern auch von der Faser ab
hangen; so ist Methylenblau auf tannierter Baumwolle ziemlich 
lichtecht, auf Azetatseide lichtunecht; anderseits sind Malachit
griin (Bittermandelolgriin) und Brillantgriin auf tannierter Baum
wolle sehr unbestandig, auf gewissen Kunstseiden bedeutend be
standiger gegen Licht. 

Man fiihre vergleichende Belichtungsproben ahnlich wie bei 
Versuch 10 aus, z. B. mit Farbungen von Methylengriin und gleich
zeitig Malachitgriin; ferner mit Methylenblau, Indoinblau, Vik
toriablau, Kristallviolett. 

Am besten prasentieren sich diese Belichtungsversuche wieder 
auf tanniertem Stoff, dessen Tannierung und AusHirbung im 
kleinen Versuch allerdings nicht ganz leicht ist, da .1eicht unegale 
Stellen auftreten; man fUhrt daher beide Operationen am besten 
in einer groBen flachen Porzellanschale aus, indem man den Stoff 
fleiBig in ausgebreiteter Form umzieht. 

Will man die Versuche mit gefarbten Strangen ausfUhren, so 
kann man sie (evtl. aufgeschnitten) mit einem Kamm moglichst 
flach ausbreiten und auf dem gummierten Belichtungskarton fest
kleben. Es geniigt auch, den Strang moglichst ausgebreitet an die 
Sonne zu legen, nachdem man die eine Hiilfte gut bedeckt hat. 

Zur Orientierung seien die Lichtechtheitszahlen fUr einige be
kannte Farbstoffe in der 1-5 Skala angegeben: Methylengriin 
2-I; Methylenblau 2; Auramin 2-3; Indoinblau 2-3; Phosphin 3; 
Safranin 3; Rhodamin 3-4; Malachitgriin und Brillantgriin 4; 
Fuchsin 4; Viktoriablau 4; Chrysoidin 4; Bismarckbraun 4; Me
thylviolett und Kristallviolett 4-5. 

Allgemeines fiber Lichtechtheit. 
1m AnschluB an friihere Bemerkungen iiber Lichtechtheit und 

Echtheit im allgemeinen (vgl. SS. 17-19, 26-29, 39.) seien noch 
folgende Tatsachen angefUhrt: 

Kaum eine organische Substanz widcrsteht dem Licht vollig; 
das Verblassen der Farbungen ist nur ein besondcrs deutlich sicht
barer Spezialfall dieser allgemeinen Erscheinung. Auch bei Farb
stoffen ist die Lichtechtheit cin relativer Bcgriff, indem sich die
sclben in Pulverform, in Losung sowie in Ausfarbungen auf ver
schiedenen Fasern und anderen Substraten einigermaBen ver
schieden verhalten konnen. So ist Rhodamin auf Seide von guter, 
auf tannierter Baumwolle von geringerer Lichtechtheit. Methylen
blau auf Baumwolle ist relativ lichtecht, auf Azetatseidc sehr ver
ganglich; Malachitgriin und Brillantgriin verhalten sich umgckchrt. 
Basische Farbstoffe sind auf WeiBerde oder Griinerde fixiert licht
echter als auf tannierter Baumwolle. Indigo ist auf Baumwolle 
nicht ganz so lichtecht wie auf Wolle. 
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Uber den Chemismus ist wenig bekannt, doch ist nachgewiesen, 
daB Luftsauerstoff und Feuchtigkeit bei der Zerstorung zugegen 
sein milssen; es handelt sich also wahrscheinlich urn einen Oxyda
tionsvorgang. Man kann dabei die Lichtechtheit bisweilen ver
bessern, indem man die reaktionsfiihigen Gruppen (NH2' OH oder 
reaktionsfiihige Kernwasserstoffe) durch Substitution oder Kon
densation festlegt. Vielfach kann auch eine nachtragliche Kom
plexbildung auf der Faser gilnstig wirken. 

Bei basischen Farbungen hat man eine gute Wirkung durch 
Nachbehandlung mit Salzen hochmolekularer oder komplexer 
Sauren wie Metaphosphorsaure, Phosphorwolfram- oder Phosphor
molybdansaure erzielt. Besonders gilnstig wirkt Metaphosphat + 
Glukose, wahrend Salze der Orthophosphorsaurc unwirksam sind. 

Weitere Echtheitseigenschaften basischer Farbungen. 
Obgleich neben der ungenilgenden Lichtechtheit die andern 

Echtheitseigenschaften der basischen Farbstoffe in den Hinter
grund treten, ist es von Interesse, an den Echtheitstabellen, wie 
sie in den Publikationen der Fabriken sowie in Schultz' Tabellen
werk gegeben werden, die wichtigsten Eigenschaften zu vcrgleichen. 
Wahrend sie eine milde Wasche sowie Behandlung mit Essigsaure 
meist vertragen, auch gut reib- und bilgelecht 1 sind, ist ihre Echt
heit gegen starkere Sauren (Salzsaure usw.) und Alkalien meist 
schlecht. Die Unechtheit gegen Salzsaure beruht auf der Las
lichkeit resp. Zerlegbarkeit des Tanninlacks in dieser Saure; auch 
haben mehrsaurige Salzc zuweilen andere Farbe als einsaurige. 
Die Alkaliunechtheit von Fuchsin, Malachitgriln usw. beruht auf 
Bildung der farblosen Pseudobase; ge\visse ringformige Triphenyl
methanfarbstoffe, wie die Rhodamine, sind alkaliechter. Die 
Chlorechtheit ist meist schlecht. (Echtere werden ,vir bei gewissen 
sauren, insbesondere nachchromierbaren Triphenylmethanfarb
stoffen kennen lernen.) 

Versuch 24. 
Kiipenfarbungen mit basischen Farbstoffen. 

Nach H. Wieland [B. 52, 880 (1919), D.R.P. 308298] lost man 
I g Kristallviolett in 200 em 3 heiBem Wasser und laBt nach Er
kalten langsam in eine Lasung von 1,4 g Hydrosulfit in 16 em 3 

n-Natronlauge einlaufen. Beim Umschwenken entsteht allmah
lich eine farblosc Lasung, welche die Leukoverbindung in Form 
ihres sulfinsauren Salzes enthalt. Man netzt mit dieser Lasung einen 
Baumwollstrang und windet ihn aus, wobei sich an der Luft der 
Farbstoff zurilckbildet. 

1 Auramin ist nicht bugelecht, da die Imidgruppe durch Hitze ge
spaltcn wird. 
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Versuch 25. 

Andere Beizen fUr basische Farbungen. 
Fur RhodaminHirbungen eignet sich an Stelle des Tannins 

auch Turkischrotol zur Vorbehandlung der Baumwolle. Die 
damit erzeugten Fiirbungen sind lebhafter und feuriger als die auf 
Tanningrund erzeugten, aber weniger echt als diese. 

Man verdunnt 50 g TurkischrotOl mit lauwarmem Wasser auf 
500 cm 3 und liiBt einige Baumwollstriinge unter ofterem Umziehen 
eine halbe Stunde darin liegen. Dann ringt man gleichmiif3ig 
aus, trocknet 12 Stunden bei 500 und wiederholt zweckmiif3ig diese 
Behandlung ein zweites Mal. Mah fiirbt darauf mit 1% Rhodamin 
zuniichst kalt, dann lauwarm bis 50°, spult leicht und trocknet. 

Obwohl die meisten basischen Farbstoffe auf Wolle ohne wei
teres aufziehen (vgl. niichsten Versuch), kann man bei einigen 
grunen Farbstoffen wie Malachitgrun, Brillantgrun und Methylen
grun die Aufnahme durch eine Schwefelbeize beguns~igen. 
Man behandelt die Wollstriinge eine Stunde bei 60° mit einem Bad, 
das 15% Natriumthiosulfat, 3% Schwefelsiiure und 5% Alaun be
zogen auf das Wollgewicht enthiilt. Infolge Zersetzung der freien 
Thioschwefelsiiure findet eine Ablagerung von fein verteiltem 
Schwefel auf der Faser statt. Nach gutem Spulen wird mit Y2 bis 
1% Brillantgrun in frischem Bad bei 50-90° in Gegenwart von 
3 % Essigsiiure ausgefiirbt. 

Versuch 26. 

Basische Farbungen auf Wolle. 
Wiihrend die basischen Farbstoffe gcgenuber Baumwollc adjek

tiv sind, d. h. einer Tannin- oder iihnlichen Beize bedurfen, ver
halten sie sich gegen tierische Fascr substantiv, indem sie 
ohne weitcre Hilfsmittel auf dieselbe aufziehen. Dabei zeigen sic 
ein unterschiedliches Verhalten gcgcnuber verschiedenen tieri
schen Fasern; sie besitzen z. B. mehr Affinitiit zur Seide als zur 
Wolle, wiihrend die Wolle andcrscits mehr Affinitat zu saurcn 
Farbstoffen hat 1. Man druckt diese Tatsache gewohnlich so aus, 
daB man dem Fibroin der Seide mehr saure, dem Keratin der Wolle 
mehr basische Eigenschaften zuschreibt. Nach Nietzki vermag 
Wolle die Salze starker Farbbasen wie Methylgrun uberhaupt 
nicht zu zerlegen; jedenfalls hat sie zu letzteren nur geringe Af
finitat. 

Aus diescn Grunden und wegen ihrer geringen Echtheit stehen 
sie in der Wollfarbung hinter den Siiurefarbstoffen und Chrom
farbstoffen zuruck. 

1 Tannierte vVolle nimmt saure Farbstoffe nicht auf (Becke-Beil
Methode); auch basische werden kaum fixiert. 
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Immerhin sind manche auch fUr Wolle gut geeignet, wie Vik
toriablau und die Rhodamine; auch Auramin, Bismarckbraun, 
Fuchsin, Methylviolett, Malachitgrun und andere werden ver
wendet. Die meisten derselben werden in neutralem (resp. mit 
wenig Essigsaure korrigiertem) Wasser ge£arbt, Viktoriablau und 
Rhodamin erfordern jedoch ein starker saures Bad. 

Man verwendet basische Farben auf Wolle oft, urn andere 
Ausfarbungen lebhafter zu machen. 

Was die Behandlung von W ollgarn betrifft, so verwende 
man fUr fettfreies Material zum Einnetzen warmes Wasser, welch em 
man wenige Tropfen Ammoniak oder Tetrakarnit (Pyridin) zu
gesetzt hat. In Anbetracht der Empfindlichkeit der Wolle sind 
Seife und starkere Alkalien namentlich bei hoherer Temperatur 
zu vermeiden. 1m allgemeinen braucht man Wolle beim Farben 
nicht so oft umzuziehen wie Baumwolle, da die Farbstoffe auf 
Wolle meist langsamer resp. erst bei hoherer Temperatur auf
ziehen; auBerdem ist haufiges Umziehen wegen der eintretenden 
Verfilzung zu vermeiden, welche namentlich bei langerer Farbe
dauer bei vielem Hantieren leicht eintritt. In Anbetracht des 
teureren Materials genugen fUr Versuchsfarbungen Strange von 
5 oder 2,5 g. 

Man stelle eine I%ige Farbung von Viktoriablau B (S] 559) 
auf 5 g Wolle her, indem man eine Losung von 0,05 g Farbstoff in 
etwa 50 cern kochendem destilliertem Wasser in 150 cern kaltes 
(moglichst kalkarmes) Wasser gibt, das mit 5% Schwefelsaure 
(bezogen auf das Gewicht der Wolle) angesauert ist. Die hiernach 
berechneten 0,25 g konzentrierte Schwefelsaure setzt man in Form 
von 2,5 cern 10% iger Saure hinzu. Der Fehler, welchen man dabei 
macht, indem man das spez. Gewicht der 10% igen Sch\vefelsaure 
gleich I setzt, kommt hier praktisch nicht in Betraeht. 

Man geht mit der genetzten Wolle ein, erwarmt unter zeit
weiligem Umziehen langsam zum Koehen und halt eine halbe 
Stunde bei Siedetemperatur. 

Naeh diesem Verfahren, das Hirberiseh bereits zu den bei Saure
farbstoffen ubliehen Methoden uberleitet, werden noeh einige 
weitere basische Diphenylnaphthylfarbstoffe, z. B. N achtblau 
(S] 560) gefarbt. 

Analog stelle man eine 3% ige Farbung von Rhodamin B 
(S] 573) auf Wolle her, nur mit der Abanderung, daB man auBer 
der Sehwefelsaure noch 10% kalziniertes Glaubersalz (also fur 
5 g Wolle 0,5 g festes Salz oder 5 cern einer 10% igen Losung) zu
gesetzt, welches die Aziditat der Sehwefelsaure durch Bildung von 
NaHS04 mildert, da Rhodamin keine so stark saure Reaktion er
fordert wie Viktoriablau. Naheres uber die Verwendung von 
Bisulfat vgl. bei den sauren Wollfarbstoffen. Temperatur-Optimum 
fur Rhodamine 90-95 o. 
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Ais Beispiel £tir die iibrigen, auf Wolle neutral ziehenden, basi
schen Farbstoffe sei Kristallviolett oder Methylviolett in ~% iger 
Farbung gewahlt. Wiirde die Flotte nur mit destilliertem Wasser 
angesetzt, so ware ein Zusatz iiberhaupt nicht natig; gewahnliches 
kalkhal~jges Wasser erfordert Korrektur mit Essigsaure. Ein 
kleiner UberschuB derselben schadet nichts, ein graBerer bewirkt 
ein langsameres, aber evtl. auch unvollstandigeres Ausziehen (z. B. 
besonders beim Fuchsin), was wahrscheinlich auf Verbesserung 
der Laslichkeit beruht; denn leichtere Laslichkeit des Farbstoffs 
wirkt ceteris paribus meist hemmend auf die Farbstoffaufnahme. 

Pastellfarben. 
Unter PastelI- 1 oder Schwefelfarben (nicht zu verwechseln mit 

den eigentlichen Schwefelfarbstoffen!) versteht man s ch wcf e 1-
echte basische Farbstoffe, die sich zur Herstellung ganz heller, 
zarter und klarer Nuancen auf Zephirgarn eignen. 

Man verwendet hierzu ein magliehst reines, evtl. soda-korri
giertes Wasser, dem man 5% (vom Fasergewicht) Seife und die 
neutrale Farbstoff1asung zusetzt. Dann farbt man lauwarm, bis 
die gewiinschte Nuance erreicht ist, entfernt die anhaftende Lasung 
durch Ausringen oder Schleudern, ohne zu waschen, und hangt 
die Ware in den "Schwefelkasten", eine Kammer, in welcher durch 
Verbrennen von Schwefel S02-Dampfe erzeugt werden. Hierdurch 
wird die Faser nachtraglich gebleicht, wodurch die Nuance der 
Farbstoffe noch reiner hervortritt; daher auch der Name" Schwefel
farben". 

Nach einem anderen Verfahren erhalt man "Pastellfarben" 
durch Farben im neutralen Bade unter Zusatz von Schlammkreide, 
ZinkweiB oder durch Glaubersalz und darauffolgende Zugabe von 
Bariumchlorid, wodurch ein Niederschlag von Bariumsulfat ,vah
rend des Farbens erzeugt wird. Diese mineralischen Stoffe wirken 
wohl teilweise als kiinstliches "DeckweiB", urn die an sich nie 
schneeweiBe Wolle noch rciner erscheinen zu lassen; teilweise 
wirken sie als Adsorbentien fiir den Farbstoff, namentlich bei 
der Bildung des BaS04-Niederschlages, welcher den Farbstoff 
"mitreiBt". Fiir dieses Verfahren werden auch gewisse saure Farb
stoffe in essigsaurem Bad gebraucht, so daB sich der Begriff "Pastell
farben" weniger auf eine bestimmte Farbstoffklasse als auf die 
Reinheit und Zartheit der Nuance bezieht. 

Versuch 27. 
Ubersetzen von substantiven Baumwollfiirbungen mit basischen 

Farbstoffen. 
Versetzt man cine Lasung cines substantiven Baumwollfarb

stoffes oder eines Saurefarbstoffes - beide enthalten die Gruppc 

1 Die Malerei versteht unter Pastell das Malen mit trockenen Farb
stiften. 
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SOsH oder SOsNa - mit der Lasung eines basischen Farbstoffes, 
so entsteht in der Regel ein Niederschlag, welchen man als schwer
lasliches Salz der Farbbase des basischen Farbstoffes mit der Farb
saure des substantiven' oder sauren Farbstoffes oder als Aus
fallungsprodukt entgegen gesetzt geladener Kolloide ansehen kann. 
Man versetzt eine 1% ige Lasung von Kongorotin destilliertem 
Wasser mit einer cbensolchen von Methylenblau. Es entsteht ein 
Niederschlag. Man gieBt einige Tropfen der Mischung auf Filtrier
papi.~r und erkennt an der Farbe des Auslaufs, welcher Farbstoff 
im Uberschu13 vorhanden war. Diese Reaktion kann man unter 
bestimmten Bedingungen zur gegenseitigen Titration von Farb
stoffen gebrauchen, doch ist die Ausfallung meist nicht so voll
stan dig, daB man beim optimalen Absattigungspunkt uber dem 
Niederschlag eine vollstandige Entfarbung cler Lasung beobachten 
kannte. 

Farberisch kann man von diesem Vorgang insofern Gebrauch 
machen, als ein auf Baumwolle gefarbter, substantiver Farbstoff 
gewissermaBen als Beize fUr einep'- folgenden basischen Farbstoff 
dient. Allerdings haben solche Uberfarbungen keine besondere 
Echtheit und dicnen nur dazu, dem substantiven Farbstoff durch 
einen aufgesetzten basischen von gleicher oder ahnlicher Nuance 
ein schaneres und brillanteres Ausschen zu geben. Man be
zeichnet dies als "Schanen" oder "Avivicren", doch gebraucht 
man diese Ausdrucke fur jed~. Verbesserung der Brillanz, auch die 
durch andere Mittel (Seife, 01) erzielte. 

Be i s pie 1: Ubersetzen von Diaminviolett (oder einem andern 
substantiven Violett) mit Methylviolett: Man stellt cine 2% ige 
Ausfarbung von Diaminviolett (Sj 327) auf 10 g Baumwollstrang 
her, spult grundlich mit kaltem Wasser und geht in ein neues 
Farbebad ein, welches 0,3%, d. i. 0,03 g Methylviolett in 200 cern 
essigsaure-korrigiertem kaltem Wasser enthalt. Vorsichtiger ist 
es, die Methylviolettlasung allmahlich in mehrere Portionen der 
Flotte zuzusetzen. Man farbt kalt oder hachstens lauwarm. 

Weitere Beispiele: Ubersetzen von Diamingrun (Sj 474) mit 
Malachit- oder b~~ser Brillantgrun resp. einer Auramin-Malachit
grun-Mischung; Ubersetzen von Diaminblau mit Methylenblau. 

Theoretische Bemerkungen zur Farbung der Wolle mit basischen 
Farbstoffen. 

Die "chemische Theorie" nimmt an, daB die Wolle sowohl 
schwach saure wie schwach basische Eigenschaften haben kann, 
welche darauf beruhen, daB das Keratin als EiweiBkarper aus am
photer reagierenden Aminosauren zusammengesetzt ist. Fur die 
Aufnahme basischer Farbstoffe kommen dann die sauren Eigen
schaften der Wolle in Betracht, welche durch den Versuch von 
Jacquemin demonstriert werden (vgl. Versuch 27). Danach ver-



mag eine durch Ammoniak entfiirbte Fuchsinlasung (d. h. die 
(Pseudobase) beim Erwarmen mit Wolle diese fuchsinrot anzu
fiirben, was durch Bildung eines Farbsalzes mit der Wollsubstanz 
erkliirt wird. (Gegen diesen Versuch lassen sich allerdings schon 
experimentell einige Einwiinde erheben: so wird die Lasung durch 
Ammoniak nicht vallig entfiirbt; beim Erhitzen ohne Wolle 
verstiirkt sich ihre Farbe ebenfalls.) Auch Beobachtungen am 
Verhalten des Nitrophenylhydrazons des Amidoguanidins 1 gegen 
Wolle lassen sich im Sinne einer chemischen Bindung deuten. 
Ferner wurde beobachtet, daB der saure Bestandteil des Farb
stoffs (z. B. Salzsiiure, wenn ein Chlorhydrat der Farbbase vorlag) 
in der Lasung zuruckbleibt. 

Obwohl die chemische Theorie bei basischen W olIfiirbungen 
noch am ehesten eine Sttitze findct, lassen sich Grunde angeben, 
welche die Beweiskraft obiger Versuche stark einschriinken. Auch 
ist gerade bei gewissen stiirkeren Farbbasen eine geringere Auf
nahme durch Wolle festgestellt worden. Ferner fiirbt Amidoazo
benzol Wolle nicht in der Farbe seiner Salze, sondern mit dem Gelb 
der freien Base, wiihrend es auf tannierter Baumwolle eine rot
braune, allerdings ziemlich unbestiindige Fiirbung gibt. In der 
Tat wird von zahlreichen Autoren die Farbung hier - wie bei den 
substantiven Baumwollfarbstoffen - als eine Adsorption an die 
Faser betrachtet. Die hierfi.ir in Betracht kommenden Beobach
tungen sind in der Literatur verschiedentlich zusammengestellt 
worden. Vg!. C. G. Schwalbe, Neuere Fiirbetheorien (Enke 19°7); 
L. Pelet-Jolivet, Die Theorie des Fiirbeprozesses (Dresden 1910); 
M. Bader, Contribution a l'etude du phenomene de la teinture 
(These, Genf 1917). 

Da die Wollfaser (wie auch die Baumwolle) in reinem Wasser 
cine schwach negative Ladung zeigt, kann man die Aufnahme 
des positiv geladenen basischen Farbstoffs auf dicse zuruckfi.ihren 
(" Elektrische Fiirbethcorie"). 

Eine Reihe von Widerspruchen in der Literatur tiber den 
FiirbeprozeB erkliiren sich dadurch, daB der Begriff der Fiirbung 
verschieden definiert wird. Wiihrend manche Autoren jede Farb
stoffaufnahme als Fiirbung bczeichnen, lassen andere nur die 
wasserechten Fiirbungen als solche gelten. DaB tibrigens auch bei 
"Adsorption" an anorganische Substrate die chemische N atur 
der letzteren nicht gleichgultig ist, haben Rheinboldt und Wede
kind gezeigt (Kol!. Beihefte 17, IIS). 

Die fruher lebhaft gefi.ihrte Polemik zwischen den Anhiingern 
der "chemischen" und "physikalischen" Theorie verliert an Be
deutung, ,yenn wir die neueren Ansichten2 uber das vVesen der 

1 J. Thiele, vgl. B. 47, 2150 (1914), Anmerkung. 
2 F. Haber, Z. f. Elektrochemie 20, 52! (1914); Fajans und Beckerath, 

Z. f. physikal. Chemie 97, 480 (1921). 
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Adsorption zugrunde legen, wonach die aus dem Atomgitter des 
Adsorbens herausragenden Valenzkrafte es sind, welche die Ad
sorption hervorrufen. Damit existiert zwischen den beiden An
schauungen kein prinzipieller Unterschied mehr. 

Versuch 28. 

Jacqueminscher Versuch. 
Eine Lasung von 0,1 g Fuchsin wird auf 400 cm 3 verdiinnt und 

mit Ammoniak bis zur (annaherden) Entfarbung versetzt. Eine 
Triibung durch ausgeschiedene rote Imidbase wird abfiltriert. 
Bringt man einen Wollstrang in die Lasung und erwarmt, so farbt 
sich die Wolle rot. 

IV. Eosinfarbstoffe. 
Bevor wir von den basischen Farbstoffen auf die eigentlichen 

Saurefarbstoffe iibergehen, haben wir noch die dazwischenliegende 
Klasse der schwach sauren Farbstoffe kennen zu lernen. Wir kannen 
sie aus den in der vorigen Gruppe behandelten Rhodaminen ab
leiten, indem wir das basische Amino-Auxochrom durch das 
schwach saure Hydroxyl-Auxochrom ersetzen. Es sind die Re
sorzin-Phthaleine, dargestellt aus Resorzin und Phthalsaure
anhydrid; sie werden daher als Resorzinfarbstoffe oder nach ihren 
einfachsten Vertretern als Fluoreszein- oder Eosinfarbstoffe be
zeichnet. 

Das gewahnliche Phenolphthalein wird farberisch nicht beniitzt; 
es dient als Indikator in der Analyse. Auch das Fluoreszein (Re
sorzinphthalein) hat farberisch kaum Bedeutung, wohl aber sind 
die halogenierten Fluoreszeine wegen der Schanheit und Leucht
kraft ihrer Farbungen beliebt; einige zeigen auf Seide Fluoreszenz. 

Die Farbstoffe sind als Kalium- oder Natriumsalze im Handel, 
indem die noch vorhandene Karboxylgruppe der Phthalsaure und 
eine Phenolgruppe an der Salzbildung beteiligt sind; die andere 
Phenolgruppe ist bei der parachinoiden Formulierung als Chinon
karbonyl vorhanden, bei orthochinoider Formulierung an den 
basischen Oxonium-Sauerstoff gebunden. 

Versuch 29. 

3% Eosin auf Wolle. 
Als schwache Sauren haben die Eosinfarbstoffe, ahnlich den 

starkeren Saurefarbstoffen, direkte Affinitat zu Wolle; sie werden 
im schwach essigsauren Bad gefarbt. Urn den Vorgang etwas zu 
verlangsamen, was zwecks Egalisierung stets giinstig ist, wird die 
an sich schon schwache Aziditat der Essigsaure meist durch Zu
satz von etwas essigsaurem Natrium abgeschwacht (Zuriick
drangung der Saure-Ionisation durch Zusatz von Azetat-Ion). 



Beim Auflosen der Farbstoffe achte man darauf, daD sie in
folge der Hydroxyl- und Karboxylgruppe durch Sauren ausgefallt, 
clurch Alkalien gelost werden. Man lose also die berechnete Menge 
Farbstoff im Erlenmeyerkolben in heiDem neutralem destil
liertem Wasser; schwerlosliche Farbstoffe werden notigenfalls 
durch einige Tropfen Ammoniak leichter lOslieh, doch muD letzteres 
beim Farben durch Essigsaure kompensiert werden. 

Man setzt zu 150 cern cssigsaure-korrigiertem kaltem Wasser 
10% (vom Wollgewicht) 50% ige Essigsaure (resp. 2,5 cern 10% ige 
Saure) und 10% essigsaures Natrium (d. h. 5 ccm einer vorratigen 
10% igen Natriumazetatlosung) und setzt die Losung cler be
rechneten Farbstoffmenge in heiDem destilliertem Wasser zu. 
Dann geht man mit 5 g genetzter Wolle in die Flotte ein und er
warmt im Heizbad innerhalb einer halben Stunde auf 80° Innen
temperatur. Dann halt man etwa eine Stunde bei dieser Tem
peratur, sptilt kalt und trocknet. 

Man kann auch die Wolle zuerst mit Wasser und 4% Essig
saure Y4 Stun de "ansieden", dann die Farbstofflosung zugeben 
und eine halbc Stunde bis zur Beendigung der Farbstoffaufnahme 
kochen. Ob noch Farbstoff aufgenommen wird, erkennt man 
durch zeitweises Herausheben des Stranges an der Farbe der ab
laufenden Losung. 

Versuch 130. 
Abhangigkeit der Nuance von der Substitution durch Halogen usw. 

Nach dem Beispiel des vorigen Versuches stelle man 3% ige 
Ausfarbungen der folgenden Farbstoffe auf Wolle her und ver
gleiche die Nuance mit ihrcr chemischen Zusammensetzung: 

Fluoreszein (Uranin) S] 585. 
Eosin, S] 587, Tetrabrom-Fluoreszein. 
("Eosin spritloslich" ist der Methylester des Eosins; er ist als solclIer 

in Wasser ziemlich schwerloslich und wird teils fUr Seidefarbungen. teils 
in alkoholischer Losung zum Farben von Spritlacken fUr Stanniol ver
wendet.) 

Erythrosin gelblich, S] 591, Dijod·Fluoreszein. 
Erythrosin blaulich, S] 592, Tetrajod-Fluoreszein. 
Phloxin, S] 593, Tetrabromdichlor- Fluoreszein, aus Dichlor

phthalsaure und Resorzin, nachtraglich bromiert. 
Andere Sorten Phloxin enthalten Tetrachlorphthalsaure als 

Komponente (S] 596). 
(Zyanosin spritlOslich ist der Methylester des Phloxins.) 
Rose bengale, S] 595 und 597, Tetrajoddichlor- (resp. tetra

chlor-) Fluoreszein, aus Di- oder Tetrachlorphthalsaure und Re
sorzin, nachtraglich jodiert. 

Man findet hierbei folgende GesetzmaDigkeiten: Einfiihrung 
von Halogen vertieft die Farbe schrittweise vom Gelb tiber Orange 
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und Rot nach Blaurot. Schwereres Halogen wirkt in diesem Sinn 
starker bathochrom als leichteres, z. B. jod starker als Brom. 
Substitution im Phthalsaurerest wirkt schwacher als im Resorzin
kern. 

Sollte man auf scheinbare Widerspruche stoDen, so bedenke 
man, daD die technischen Farbstoffe nicht immer einheitlich und 
die Benennungen seitens der verschiedenen Fabriken oft sehr ab
weichend sind. 

Auch nitrierte Produkte sind im Handel, z. B. Dinitrodibrom
fluoreszein (Sj 590), in weIchem auch die Nitrogruppe batho
chrom wirkt. 

Eosinfarbstoffe auf Baumwolle. 
Da die Eosinfarbstoffe (mangels kolloiden Charakters?) keine 

Affinitat zur Baumwolle haben, werden sie fUr letztere wenig ver
wendet. Man kann z,vei Methoden anwenden, um sie gewisser
maDen gewaltsam auf die Faser zu bringen. 

I. Man salzt sie aus, indem man zu der schon an und fur sich 
moglichst konzentrierten Flotte bei ca. 30° groDe Mengen Koch
salz (bis 60 g pro Liter) hinzusetzt. 

2. Man kann die Baumwolle mit einer Alaunlosung von 6° Be. 
beizen und dann bei 60° cine halbe Stundc mit dem Eosinfarb
stoff ausfarben, wobei man pro Liter 10 g Natriumsulfat zugibt. 
Man ringt die Strange aus und trocknet sie, ohne zu waschen. 

v. Siiurefarbstoffe. 
Die Saurefarbstoffe oder sauren Wollfarbstoffe zeichnen sich 

durch direkte Affinitat zur tierischen Faser, insbesondere zur 
Wolle aus und haben fur diese groDe Bedeutung. Sie bilden 
gewissermaDen das Gegenstuck zu den direkten Baumwollfarb
stoff en und werden daher auch bisweilen als "direkte" \V ollfarb
stoffe bezeichnet .. Sie enthalten die Sulfogruppe S03H und sind 
als Natriumsalze oder saure Natriumsalze im Handel; doch wird 
die Farbsaure wahrend des Farbens durch Zusatz von Schwefel
saure oder and ern Sauren in Freiheit gesetzt. 

Die zahlreichen Vertreter, weIche farberisch in diese Gruppe 
gehoren, entstammen hinsichtlich ihrer Konstitution recht ver
schiedenen Klassen; die wichtigsten sind: . 

a) Die Sulfosauren der Mono-, Dis- und Trisazofarbstoffe. 
Beispiele: Orange II (Sulfanilsaure...,. Beta-Naphthol), die zahl

reichen Ponceau, Bordeaux, Scharlache, Echtrot, Echtgelb (Amido
azobenzoldisulfosaure) und die Azofarbstoffe der Pyrazolonreihe: 
Tartrazin, Flavazin, Pyrazingelb, Kitongelb, Xylengelb, Polar
ge1b 5G. 

Rug g 1 i j Praktikum der Farberej. 4 
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N i c h t hierzu rechnet man die Disazofarbstoffe aus Benzidin 
und andern Diaminen (Typus Kongorot), welche direkt auf Baum
wolle ziehen und als substantive Baumwollfarbstoffe bereits im 
I. Abschnitt behandelt wurden; doch ziehen die meisten der
selben auch auf Wolle und werden daher viel fur gemischte Ge
webe (Halbwolle) gebraucht. Die einzelnen Farbstoffklassen sind 
eben nicht streng ::,oneinander geschieden, sondern zeigen in farbe
rischer Hinsicht Ubergange. 

b) Die Sulfosauren von Triphenylmethanfarbstoffen. Fuhrt man 
beispielsweise Sulfogruppen in das basische Fuchsin ein, so wird 
die schwache Basizitat durch die stark sauren Gruppen uberdeckt 
und man erhalt einen Saurefarbstoff, welcher unter dem Namen 
Saurefuchsin oder Fuchsin S im Handel ist. Allerdings zeigen 
sich die latenten basischen Eigenschaften immer noch in einem ge
wissen Aufziehvermogen gegenuber tannierter Baumwolle, doch 
ist der saure Charakter vorherrschend. 

Ahnliche Saurefarbstoffe leiten sich von andern Amino- und 
Oxy- Triphenylmethanfarbstoffen durch Sulfierung ab; ja die 
Oxyverbindungen kommen nur in sulfierter Form fUr die Textil
farberei in Betracht; ohne Sulfogruppen konnen letztere nur als 
Lack- und Pigmentfarben Verwendung finden. 

c) Die Sulfosauren von Indigo- und Anthrachinonfarbstoffen. 
Bei den indigoiden Farbstoffen spielen die Sulfosauren wie In
digokarmin (Indigo- 5, 5'-disulfosaure) keine groDe Rolle, da die 
fur die Echtheit wertvolle Unloslichkeit der Kupenfarbstoffe durch 
Sulfierung verloren geht. In der Anthrachinonreihe gibt es jedoch 
eine Reihe wertvoller Sulfosauren von Oxy- und Aminoanthra
chinonen, welehe an Echtheit die meisten andern Saurefarbstoffe 
ubertretfen. 

d) Einige Nitrophenole wie Pikrinsaure (Trinitrophenol) und 
Martiusgelb (Dinitronaphthol) enthalten zwar keine Sulfogruppe, 
gehoren aber doch zu den Saurefarbstoffen, da die Nitrogruppen 
dem phenolischen Hydroxyl stark saure Eigenschaften verleihen. 

e) Die Chinolinfarbstoffe, wie Chinolingelb, S J 613. 

Farbemethode. 
Die Farbemethode besteht im einfachsten Falle darin, daD 

man die Farbstofflosung mit 2-5% Sch\vcfelsaure, bezogen auf 
das Wollgewicht, versetzt; dann geht man lauwarm mit der \Volle 
ein, treibt langsam zum Kochen und kocht 3,4-1 Stunde. Man 
beobachtet hier, daD die Geschwindigkeit und Vollstandigkeit 
der Farbung - abgesehen von der N2.tur des Farbstoffes seiber 
- besonders von zwei Faktoren abhangt: der Temperatur und 
dem Sauregrad (Aziditat) der Flotte. 

Wahrend die Baumwollfarbstoffe meist unterhalb IOOo, oft 
bei Zimmertemperatur schon kraftig aufziehen, ziehen die sauren 
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Wol1farbstoffe in der Regel erst im heiBen resp. kochenden Bad 
fIott auf. Da zum Zwecke guten Egalisierens ein langsames Farben 
erwunscht ist, steigert man also die Temperatur nur allmahlich, 
etwa innerhalb einer Yz Stunde, bis zum Kochpunkt. Da auch die 
zugesetzte Saure den Farbstoff auf die Faser treibt, geht man hier 
schrittweise vor. Man setzt niemals 5% Schwefelsaure auf einmal 
zu, sondern zu Anfang 2%. Genugt dies nicht, so setzt man im 
spateren Verlauf des Versuches noch weitere 2-3% zu. Fast 
stets ist es ratsam, die Wirkung der Schwefelsaure durch Zusatz 
von Glaubersalz zu mildern, resp. zu verlangsamen. Dieses Salz 
hat hier die entgegengesetzte Wirkung wie beim Farben der sub
stantiven Baumwollfarbstoffe. Wahrend es dort die Abscheidung 
des Farbstoffes begunstigt, wirkt es hier bei den Saurefarbstoffen 
(wenigstens in kleinen Mengen) verzagernd, indem es mit der freien 
Schwefelsaure Natriumbisul£at NaHS04 bildet. Dieses ionisiert 
vorwiegend nach der Gleichung: 

NaHS04 = Na' + HS04' 

und letzteres Ion ist nur zum geringen Teil weitcr ionisiert. 
HSO'l' = H' + SOt. 

Anstatt das Bisulfat erst in Lasung zu erzeugen, kann man 
auch von vornherein fertiges Bisulfat zusetzen, \velches fur Far
bereizwecke unter dem irrefuhrcnden Namen "Weinsteinpraparat" 
in den Handel kommt; diese Bezeichnung ruhrt daher, daB es 
als Ersatz fur den gleichfalls schwach sauren Weinstein dient. 

Von den Farbemethoden fur mittel und schwer egalisierende 
Farbstoffe wird weiter unten die Rede sein. 

Theoretische Bemerkung iiber das Aufziehen der Saurefarbstoffe. 
Auch bci den Saurcfarbstoffen hat man, wie bei den basischen, 

verschiedcne Faktoren fur das Zustandekommen der Farbung ver
antwortlich gemacht. Die "chcmische" Theorie nimmt cine Salz
bildung der Farbsaure mit der Amino- oder Iminogruppen der 
Wolle an, die "kolloide" Thcorie eine Adsorption der Farbsaure 
an die Wolle, welch letztcre namentlich in der Hitzc cine Quellung 
erleidet und dadurch in cincn fUr die Adsorption gunstigeren Zu
stand gelangt. 

DaB man zur Erzielung einer brauchbaren Farbung weit mehr 
Schwefelsaurc zusetzt als natig ware, um die Farbsaure aus ihrem 
Natriumsalz in Freiheit zu sctzen, hat nach der "elektrischcn" 
Farbetheorie seinen Grund darin, daB die \Volle durch Wasser
stoffionen positiv geladen werden inuB, damit sic die negativen 
Farbsaureionen anzieht. Anderseits kann man den Wert des 
zugesetztcn Saureuberschusscs auch darin crblicken, daB er die 
Farbsaure in Wasser schwerer laslich macht, wie ja auch andere 
organische Sauren auf Zusatz ciner starken Mineralsaure schwerer 
laslich werden. Schwerlasliche Karpcr reichern sich bekanntlich 

4* 
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in den GrenzfHichen an und wirken daher in Kontakt mit der 
Faser so, als ob sie in hoherer Konzentration vorhanden waren. 

Die Loslichkeitserschwerung ist aber jedenfalls nicht der ein
zige Grund fUr das Aufziehen, sondern es laBt sich daneben eine 
spezifische Affinitat der Sulfogruppe zur Wolle nachweisen. DaB 
eine Unterscheidung zwischen chemise her und adsorptiver Af
finitat nicht mehr streng durchzuftihren ist, wurde schon bei Be
sprechung der basischen Farbstoffe erortert. Naheres hiertiber 
vgl. Helvetica chimica acta 7, 496 (I924). 

Das Egalisieren. 
Unter Egalisiervermogen eines Farbstoffes versteht man seine 

Fahigkeit, ganz gleichmafJig auf die Faser aufzuziehen. Schlecht 
egalisierende Farbstoffe neigen dazu, einzelne Stellen starker an
zufarben als andere; wenn solche Farbungen auch nicht gerade 
fleckig sind, so zeigt sich die Unegalitat doch im unruhigen 
Aussehen, namentlich wenn man bei guter Beleuchtung schrag 
tiber den ausgebreiteten Stoff blickt. Die Farber gebrauchen den 
Ausdruck "sehipprige Farbungen". 

NaturgemaB fallen Unegalitaten besonders bei gefarbtem 
Stoff (Stlickfarberei) ins Auge. Auf Garn werden sie erstens 
weniger gesehen, zweitens gleichen sie sich beim Verweben wieder 
aus; letzteres gilt noch mehr ftir loses Material (lose Wolle oder 
Kammzug), dessen Unegalitaten sich zunachst beim Verspinnen 
und dann nochmals beim Weben ausgleichen. Dieser Punkt ist 
einer der Hauptvorteile, welche die Farberei von Garn und losem 
Material gegentiber der Stuckfarberei hat. 

Schadlich ist bei Stoff die Bildung von Falten wahrend des 
Farbeprozesses, sofern dieselben im naehsten Moment nieht wieder 
ausgebreitet oder anders gelegt werden. Der Stoff wird namlieh 
an der AuBenseite einer Falte auseinandergezogen, an der Innen
seite zusammengedruckt; letztere kommt also relativ weniger 
mit der Flotte in Beruhrung. Durch absichtlich festes Zusammen
binden in Form unregelmaBiger kleinen Falten kann man beim 
Farben sogar kunstliehe Muster hervorrufen, wovon besonders in 
der Lederfarberei zur Erzeugung von Phantasieleder Gebrauch 
gemacht wird (Maximum der Unegalitat). 

Das Egalisiervermogen hangt hauptsachlieh (aber nieht aus
schlief31ich) mit der Loslichkeit des Farbstoffes zusammen, indem 
leichter losliche Farbstoffe in der Regel besser egalisieren als 
schwer losliche. 

Damit hangt die weitere Tatsache zusammen, daB das Egali
siervermogen ge,vohnlich im Gegensatz zur Echtheit gegen heiBes 
Wasser (Pottingechtheit) steht. ]e unechter die fertige Farbung 
gegen heiBes \Vasser ist, d. h. je leichter sie wieder abgelost wird, 
desto besser pflegt sie beim Aufziehen zu egalisieren. 
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Daher HiBt man viele Farbungen aueh nach beendigtem Auf
ziehen noeh einige Zeit in der Flotte weiterkoehen, da l).ierbei 
ein "Naehegalisieren" stattfindet, indem bereits aufgezogener Farb
stoff von Stellen hoherer Konzentration zu Stellen niederer Kon
zentration wandert. 

Diese Beziehungen gelten nattirlich nur fur losliehe Farb
stoffe. Wenn hingegen ein Farbstoff wahrend des Farbens als un
loslieher Lack abgesehieden wird, z. B. auf gebeizter Faser, 
so kann er nicht mehr nachegalisieren; fur seine Egalitat ist in 
diesem Faile neben fleiBigem Bewegen der Faser und Zugabe losen
der Mittel (Pyridinbasen) im wesentlichen die F arbegeschwindig
keit maBgebend; je langsamer gefarbt wird, desto egaler wird die 
Farbung. 

Bei ein und demselben Farbstoff hangt die Egalitat aueh von 
der Ti ef e der N u an c e ab; so egalisieren manche Schwarz schlecht, 
wenn sie in abgesehwachter Form als Grau verwendet werden. 
Dabei sprieht u. a. die Tatsache mit, daB unser Auge fur Unter
sehiedc der Farbstarke bei hellen Nuancen relativ empfindlicher 
ist als bei dunklen. 

Was hier uber Egalisieren gesagt ,'.'urde, gilt auch fur das 
Durehfarben dicker Gewebe, Filze usw., da man das Durch
farben als Egalisieren in die Tiefe definieren kann. 

Sehr gut egalisierende Farbstoffe nennt man "Egalisierfarb
stoffe". Der Farber definiert sie als solche, bei welchen er die 
Faser direkt in die siedende sehwefelsaure Flotte einftihren kann. 
Egalisierfarbstoffe sind zugleieh Nuancierfarbstoffe. 

Versueh 31. 

Ausfarbungen mit leicht egalisierenden Saurefarbstoffen. 
Beispiel: 1% W ollgriin (S J 566) oder Eriogriin extra = N aph

thalingriin (S] 564). Man lost 0,05 g Farbstoff in heiBem des til
liertem Wasser, verdunnt im Farbebecher mit lauwarmem essig
saure-korrigiertem Wasser auf 200 eem und ftigt 2% Schwefel
saure = 0, I g konzentrierte oder einfacher mit der MeBpipette 
I eem 10% ige Saure hinzu; ferner versetzt man mit 10% wasser
freiem Glaubersalz. Man geht lauwarm mit 5 g genetzter Wolle 
ein, erwarmt zum Kochen und gibt nach 'l4sttindigem Koehen 
nochmals 1-1,5 ccm 10% ige Schwefelsaure hinzu. Darauf kocht 
man noch ca. Yz Stunde. Das Umziehen besorge man nieht zu 
haufig, um Verfilzung zu vermeiden. 

Viele Farber lassen nun im erkaltenden Bade "naehzienen", 
d. h. sie lassen die Wolle in, resp. unter der Flotte liegen, bis letztere 
erkaltet ist. Diesem Brauch liegt wohl der Gedanke zugrunde, 
daB der Farbstoff in der Kalte schwerer loslich ist, also sein Ver
teilungsgleiehgewicht zwischen Flotte und Faser zugunsten der 
letzteren noeh etwas verschoben wird. 
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Man kann hieran die Frage kniipfen, warum iiberhaupt ge
kocht. wird. Ein Grund hierfiir ist die Quellung der Wollfaser 
in der Hitze, welche sie zur Farbstoffaufnahme geeigneter macht. 
Dies ist der Standpunkt der Kolloidchemiker, wahrend von rein 
chemischer Seite die Beschleunigung chemischer Reaktionen 
durch Temperatursteigerung geltend gemacht wird. 

Ais weitere Beispiele fiihre man Farbungen mit folgenden 
leicht egalisierenden Farbstoffen aus: 

3% Naphtholgelb S = 7-Sulfosaure des Martiusgelb, S] 7. 
3% Chinolingelb, S] 613. 
2% Kitongelb, es ist analog dem Chinolingelb dargestellt, nur 

daD bei Darstellung der Chinaldinkomponente das Anilin 
durch p-Naphthylamin ersetzt ist; vgl. S] 613, Anmerkung. 

Auch die andern Kiton/arbsto//e [J] egalisieren gut. 
3% Flavazin, S] 19 und 20. 
3% Orange II, S] 145, Sulfanilsaurc ~ p-Naphthol. 
3% Kitonrot, Amidonaphtholrot, S] 42, Anilin ~ Azetyl-H

Saure. 
3% Chromotrop 2R, Sj 57, Nitranilin ~ Chromotropsaure. 
2% Sdure/uchsin, Fuchsin S, S] 524, Gemisch von Fuchsindi

und -trisulfosaurc. 
2% Echtsdure/uchsin, S] 41, Aniljn ~ H-Saure (alkalisch ge

kuppclt). 
2% Xylenrot B [S], Brillantkitonrot B [J], Sul/orhodamin B 

[M]: Sj 579. 

I /'" 
I i "'/ I 
.SO~H 

2% Patentblau V [M], Sj 543. 

(C 2H 5)2" "j"'/O"'/~"'/~ (C2H 5)2 
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2% Brillantsuljonrot, S] 182. 
1% Siiureviolett, S] 527. 
3% Eriorubin [G]. 
2% Erioglaucin [G], S] 506, und weitere Eriojarbstojfe. nach 

Katalog. 
2% Xylenblau [S], S] 507, 508. 
2% Alizarinastrol [By] S] 856. 
2% Alizarinsaphirol [By] S] 858. 
2% Alizarindirektblau [S]. 
2% Nachtgrun, Patentgrun, Walkgrun, Neptungrun, Brillant

siiuregrun, Benzylgrun, Brillantwalkgrun, Echtwollgrun, 
Erioviridin, S] 503. 

Die hier und in den folgenden Versuchen genannten Farbstoffe 
bilden nur eine kleine Auswahl aus dem groDen Gebiet der technisch 
wichtigen Saurefarbstoffe; es ist daher unbedingt zu empfehlen, 
deren Kenntnis durch das Studium der Musterkataloge der ver
schiedenen Farbenfabriken zu erweitern. 

Ferner ist es instruktiv, an ein und demselben Farbstoff, z. B. 
1% Xylenblau V oder AS [S], die Wirkung verschiedener Sauren 
zu studieren. Man verwende z. B. Schwe£elsaure, Schwefelsaure + 
Na2S04, fertiges Bisulfat, Ameisensaure, Essigsaure, Glykolsaure, 
Weinsaure, Zitronensaure, Milchsaure, und zwar a) in gleichen, 
b) in aquivalenten Mengen. Auch in letzterem FaIle kann die 
Nuance nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verschie
den ausfaIlen, namentlich wenn derartige Farbungen im Zeug
druck gedampft werden. Die chemische Natur der Saure bzw. 
ihres Anions ist demnach nicht immer gleichgiiltig. 

Versuch 32. 

Mittelma8ig egalisierende SaurefarbstoHe. 
Bei weniger gut egalisierenden Farbstoffen pflegt man nicht 

sogleich Schwefelsaure zuzusetzen. Man gibt zum Farbebad 2% 
vom Wollgewicht Essigsaure; diese Angabe bezieht sich auf 
100% ige Saure (Eisessig), doch ,vird dieselbe schon der bequemeren 
AbmeDbarkeit wegen in Form von 10% iger Essigsaure zugesetzt. 
Letzterer Grund faIlt natiirlich im GroDbetrieb fort; die Angaben 
der technischen Hilfsbiicher beziehen sich meist auf 40% ige oder 
50%ige (8 0 Be.) Saure. 

AuDerdem werden auch hier wieder 5-10% (vom Wollgewicht) 
wasserfreies Glaubersalz resp. die doppelte Menge kristallwasser
haltiges Salz hinzugefiigt. 

Erst gegen SchluD des Farbens setzt man nach Bedarf 1-2% 
Schwefelsaure hinzu; zieht der Farbstoff auch ohne diese so gut 
wie vollstandig auf, so verzichtet man natiirlich auf den Zusatz. 



Beispiele: 3% Siiureviolett 7B (Sj 534), 3% Tartrazin (Sj 23), 
4% Benzylbordeaux, 2% Tuchechtgelb GR, 3% Kitonechtorange, 
2% Azorubin, 2% Wollrot E, 3% Ponceau S, 3% Roccellin, 4% 
Tuchechtrot, 3% Benzylviolett, 8% Siiureschwarz U]. 

30/0 Xylengelb 3G, r% Xylenlichtgelb R [S]. 
3% Polarrot, Erioechtpurpur, Erioechtblau, Solidblau (Sj 699), 

Siiurereinblau, Erioreinblau, Grenadin, Siiurejuchsin, Eriosolid
gelb [G]. 

3% Echtrot B (Sj II2), Ponceau 6R, Kristallponceau (Sj 
II3) [B]. 

6% Amidonaphtholschwarz, 6% Alphylblauschwarz, 3% Ali
zarindirektblau, 2% Alizarindirektgrun (letztere beide ganz ohne 
Schwefelsaure) [M]. 

2% Alizarinrubinol, Brillantdoppelscharlach, Kristallponceau 
6R, Tuchrot, Walkrot S B, Supraminbraun R, Siiureviolett, Alizarin
uranol, Echtgrun und die meisten Schwarz, letztere 5-7% ig [By J. 

3% Lanacylblau [C]. 
In essigsaurem Bade werden auch die meisten substantiven 

"Baumwollfarbstoffe" auf Wolle gefarbt, soweit sic filr letztere 
Verwendung finden. 

Statt Essigsaure kann auch vielfach die starkerc Ameisen
saure verwendet werden. 

Versuch 33. 

Schlecht egalisierende Farbstoffe. 
Gewisse Farbstoffe ziehen beim Ansauern der Flotte auch mit 

schwachen Sauren so rasch auf, daB sie nach den vorgenannten 
Methoden auf aIle FaIle unegal farben wilrden. In diesem FaIle 
farbt man anfangs im neu tralen Bad und sorgt durch einen kleinen 
Kunstgriff dafilr, daB sich ganz allmahlich von seIber cine schwache 
Aziditat einstellt. Dies wird durch Zusatz von Ammoniumazetat 
zum Farbebad erreicht. Diese Verbindung wird als Salz einer 
schwachen Saure mit einer schwachen Base in waBriger Lasung 
hydrolytisch in Saure und Base gespalten: . 

CH3 · COO NH4 + H 20 = CH3· COOH + NH40H 
~ 

NH3 + H 20. 

Da nun Ammoniak weit flilchtiger ist als Essigsaure, so ent
weicht es beim Erwarmen der Lasung allmahlich, was sich wahrend 
des Farbens durch den Geruch feststellen laBt. In gleichem MaBe, 
wie das Ammoniak entweicht, wird die aquivalente Menge Essig
saure frei, welche den Farbstoff auf die Faser treibt. Nachdem 
der graBte Teil des Farbstoffes aufgezogen ist, kann man im Be
darfsfall zum SchluB noch r % Essigsaure (IOO% ig) zusetzen. 
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Naeh dieser Methode werden z. B. folgende Farbstoffe gefarbt: 
Die 5uljonzyanine [By] [B] oder Tolylblau [M], S] 257, un

symmetrische Disazofarbstoffe des Typus: Metanilsaure -+ a
N aphthylamin ....... Phenyl- I, 8-naphthylaminsulfosaure. 

5uljozyaninschwarz [By], S] 265, 1-N aphthylamin -5 -sulfosaure 
-+ a-Naphthylamin (resp. Clevesaure) -+ Phenyl- I . 8-naphthyl
amins ulf osa ure. 

Tuchechtblau [J], 
5uljoninblau SR extra [5], 
Chloraminrot B, 3B, Chloraminechtrot F [5], 
5aurewalkschwarz [G], 
Biebricher Patentschwarz, Neupatentschwarz [K]. 

Darstellung von Ammonazetatlasung: 

Man versetzt 105 cem 2S% iges Ammoniak mit ISO ecm 50%iger 
Essigsaure und verdunnt zum Liter. Die Lasung soll schwaeh 
alkaliseh reagieren; andernfalls setzt man noeh ein \venig Am
moniak zu. Die Lasung enthalt 10 g Ammonazetat in 100 ccm. 
Der eigentUmliche Geruch ruhrt von Spuren von Pyridinbasen 
her, welche im technischen Ammoniak enthalten sind. In fester 
Form bildet Ammonazetat zerflieBliehe Kristalle. 

Beispiel: 3% 5uljonzyanin oder ein anderer der genannten 
blauen Farbstoffe. (Fur die Schwarz nehme man 6-8%.) Zur 
scharferen Prtifung, ob die Farbung egal wird, nehme man ein 
rechteekiges StUck W 011 s t 0 ff (Gabardine) 5 g, weil auf diesem, 
im Gegensatz zum Strang, die Fehler gleich ins Auge fallen. Man 
versetzt das kalte oder lauwarme, natigenfalls mit etwas Essig
saure korrigierte Wasser mit 5% Glaubersalz und S% Ammonium
azetat (= 2,5 ccm der 10% igen Lasung), bezogen auf das Woll
gewicht, halt 20 Minuten lauwarm, treibt dann langsam zum 
Kochen und kocht %-1 Stun de, wobei man nach Bedarf noeh 
1-2% Essigsaure zusetzt. 

Wahrend des Farbens kann man dureh den Geruch das Ent
weichen von Ammoniak feststellen. Naeh Spulen, Trocknen und 
Bugeln prufe man das StUck auf Egalitat (evtl. unruhige Farbung). 

Da die Sulfonzyanin-Klasse bei einfaeher Farbeweise gut 
wasch-, walk- und lichtecht ist, findet sie ausgedehnte Verwendung 
in der Wollfarberei. 

Die genannte Methode, welche man als "Farberei im neutralen 
Bade" bezeichnet, wird in der Apparatefarberei bisweilen auch 
bei anderen Farbstoffen zu Beginn angewendet, um graf3ere Ge
wahr fur Egalitat zu geben; spater setzt man naeh Bedarf Saure zu. 

Infolge der Neutralitat des Bades kannen die Sulfonzyanine 
auch mit substantiven Farbstoffen zusammen verwendet werden. 
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Versuch 34. 

Alkaliblau. 
Wenn man Fuchsin oder Rosanilinbase mit Anilin und Benzoe

saure erhitzt, so wird es unter Abspaltung von Ammoniak pheny
liert und es entsteht das alkohollosliche Spritblau (Sj 521). 1st 
man von reinem (nicht methylsubstituiertem) Pararosanilin aus
gegangen, so treten drei Phenylgruppen ein; der (ebenfalls nur 
in Alkohol losliche) Farbstoff wird dann als Lichtblau oder Di
phenylaminblau (Sj 520) bezeichnet. Er hat in Form seines 
Chlorhydrates die Formel 

C6H5 • ?\H-(i (i-:\H . C6H5 

"'-/"'- c/"'-/ 
II 

/"'-
II Ii 
"'-/ 

Ii 
(I· ~H· C6HS. 

und bildet samt seinen Sulfosauren die Gruppe des Anilinblau. 
Sulfiert man das sprit10sliche Lichtblau oder Spritblau unter 

milden Bedingungen (IOfache Menge konzentrierte Schwefelsaure 
bei 35°), so tritt nur eine Sulfogruppe ein; die entstehende Mono
sulfosaure ist (im Gegensatz zu den starker sulfierten Produkten) 
in Wasser schwer laslich, aber gut in Alkalien oder Ammoniak 
und heiBt daher Alkaliblau (Sj 536). Sie ist als Natriumsalz im 
Handel und wird, was bei Wollfarbungen im allgemeinen selten 
ist, schwach alkalisch unter Zusatz von etwas Soda oder Borax 
gefarbt, da sie dann die Faser gleichmaBiger durchdringt. 

Durch die Alkalitat des Bades wird der Farbstoff nun mehr 
oder weniger c n tf ar b t, was wohl auf Bildung der Pseudobase 
zuriickzuftihren ist. Trotzdem zieht er gut auf Wolle auf, aber 
nur schwach hellblau. Bringt man dicse "Pscudofarbung" nach
traglich in ein schwcfelsaures Bad, so wird die Farbung "ent
wickelt"; sic schlagt momentan in ein intensives Blau urn. 

Beispiel einer 2%igen Farbung: Man verwendet sodakorri
giertes Wasser, setzt r% (vom Wollgewicht) wasserfreie Soda 
resp. die entsprechende Menge einer vorratigen Lasung und die 
berechnete Menge Farbstoff 1 zu, geht lauwarm mit 5 g genetztem 
Wollstrang ein, erwarmt langsam bis zum Kochen und kocht 
% Stunde; dann wird kalt gespiilt. 

1 Falls man sich zunii.chst eine Stammlosung des Farbstoffes bereitet. 
so setzt man ihr bereits die erforderliche Sodamenge zu. 
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Man teilt nun den Strang und bewahrt die eine Halfte als 
solche auf; die andere Halfte wird in ein heiBes Bad gebracht, 
das 5% (vom Wollgewicht) Schwefelsaure enthalt. Sofort beim 
Eingehen farbt sich der Strang durch Ruckbildung des chinoiden 
Farbstoffes intensiv blau. Nach Y2 Stunde wird gesptilt und ge
trocknet. 

An Stelle der Soda konnen beim Farben auch andere schwach 
alkalische Salze verwendet werden, z. B. 2-4% Borax oder 3 bis 
5% Wasserglas. Das Absauern kann statt mit Sehwefelsauren 
auch mit sauer regierenden Salzen, Zinntetrachlorid oder Alaun 
stattfinden, wobei - wohl infolge von Lackbildung - die Walk
echtheit der Farbung erhoht wird. Alkaliblau zeichnet sich durch 
Reinheit und Brillanz seiner Farbung, auch bei kunstlichem Licht, 
aus. Es wird viel fUr Wolle und W ollseide verwendet. 

Alkaliviolett (S] 532) kann wie Alkaliblau gefarbt werden, 
wird aber meist im neutralen glaubersalzhaltigen Bade gefarbt, 
dem man evtl. zum SchluB etwas Essigsaure zusetzt. 

Versuch 35. 
Weitere Farbstoffe der Anilinblau-Gruppe. 

Erganzen wir die vorgenannten Farbstoffe durch ihre weiteren 
Sulfosauren, so erhalten wir folgende technische Produkte: 

Ohne Sulfogruppe: Lichtblau, Spritblau. 
Monos ulf osa ure: Alkaliblau. 
Gemisch von Mono- und Disulfosaure: Methylblau fur 

Seide [K], [M], Seidenblau [By], Marineblau B [J]. 
Disulfosaure: Wasserblau (da sie im Gegensatz zur ;\I10no

sulfosaure in Wasser lOslich ist) oder Reinblau. 
Trisulfosaure: Helvetiablau [G]. Viele technische Produkte, 

wie Baumwollblau, sind Gemische von Di- und Trisulfosaure. 
Der Name "Baumwollblau" rtihrt davon her, daD diese Farb

stoffe nicht nur auf Wolle und Seide, sondern auch auf tannierte 
Baumwolle aufziehen. Neben dem Saurefarbstoffcharakter sind 
also die Eigenschaften des ursprtinglichen basischen Triphenyl
methanfarbstoffes erhalten geblieben. 

Be i s pie 1 e: 1% Wasserblau oder Reinblau auf W oUe. Man farbt 
anfangs schwach essigsauer, schlief31ich nach Bedarf schwefel
sauer. Vorsicht wegen schlechten Egalisierens! DaD die Far
bungen nicht alkaliecht sind, kann man schon aus dem Verhalten 
des Alkaliblau schlieBen. 

1% H elvetiablau oder Baumwollblau auf tannierter Baumwolle. 
Man farbt, wie frtiher ftir basische Farbstoffe angegeben, setzt 
aber in Anbetracht der sauren Gruppen noch 10% Alaun zu. 
(Vgl. die BaumwolWirbungen mit Eosinfarbstoffen S. 49.) 
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Versuch 36. 

Alkaliechtheit saurer Triphenylmethanfarbstoffe mit orthostiin
diger Sulfogruppe. 

1m jahre 1888 wurde von Hermann das Patentblau [M] (Sj 543) 
gefunden, ein grlinliches Blau, welchem nach heutigen Anschau
ungen folgende Konstitution zukommt: 

. ./C 2Hs 
(C2H5)2N",/~ Y"-I"::-'<'" 

I I I I C2H 5 

"-/'" c/"-I" 
i I 

/"---so. 
HOJ I . 

"-/ 
I 
S03ca 

Es ist im Gcgensatz zu anderen Triphcnylmethanfarbstoffen 
gegen kaltes Alkali bestandig. Flir dicse Eigenschaft hielt man 
anfangs die metastandige Hydroxylgruppe flir wesentlich, bis 
Sandmeyer zeigt, daB die Alkaliechtheit cine Folge der in Oytha
stellung zum ~lethankohlenstoffatom eingetretenen Sulfogruppe 
ist. l.Ian pflegt daher cine Stabilisierung des Moleklils durch 
RingschluB infolge innerer Salzbildung im Sinne obiger Formel 
anzunehmen. In der Tat konnte Sandmeyer z. B. zeigen, daB sich 
die Farbsaure des Patentblau wie eine einbasische Saure vcr halt. 

\Venn hier der EinfluB der Orthostcl)ung auch feststeht, so 
ist doch die von P. P lei//er (B. 55, 1762) an der bisher liblichen 
Formulierung inner~r Salze und Betaine gelibtc Kritik auch hier 
sehr zu beachten. Ubrigens erscheincn auch da, wo es sich nicht 
urn innere Salze handelt, manche der liblichen ringfbrmigen Farb
stoffformeln reformbedlirftig; vgl. z. B. Toluyienbraun (Sj 285), 
Sonpengelb (Sj 9), ~likadoorange (Sj II). 

Ahnliche Eigenschaften haben diejenigen sauren Triphenyl
methanfarbstoffe, \\"Glehe o-Sulfobenzaldehyd (dargestellt aus 
o-Chlorbenzaldehyd und Natriumsulfit) und Benzaldehyd-o-p
disulfosaure als Kondensationskomponente enthalten; auch o-Chlor
benzaldehyd und ahnliche orthosubstituierte Benzaldehyde zeigen 
gute Eigenschaften als Farbstoffkomponente. 

Zum Studium dieser Farbstoffklasse mache man folgende Aus
Hirbungen auf 5 g Wollstoff (Gabardine); sic egalisieren durch
wegs gut, so daB sie mit 2-5% Schwefelsaure und 10% Glauber
salz gefarbt werden ki:innen. 

2 % Patentblau V [M], Sj 543, Formel siehe oben. 
2,5% Xylenblau VS [S], Sj 507, aus 2-4-Disulfo-5-methylbenz

aldehyd und 2 Mol. Diathylbenzylanilin. 
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2,5% Xylenblau AS [S], S] 508', analog mit Athylbenzyl
anilin. 

3 % I;;rioglauzin [G], S] 506, aus 0 - Sulfobenzaldehyd und 
Athylbenzylanilinsulfosaure. 

3 % Eriocyanin [G] S] 53 I, aus Tetramethyldiamidobenz
hydrolsulfosaure und Dibenzylanilinsulfosaure. Hier tibt 
die Sulfogruppe in Orthostellung zur Amingruppe eine 
ahnliche Wirkung aus wie diejenige im Ortho-Sulfo
benzaldehyd der vorgenannten Farbstoffe, etwa ent
sprechend der Konstitution: 

3% Xylenrot B [S], Brillantkitonrot B [J], Sulforhodamin B 
[M], S] 579, aus !o-p-Disulfobenzaldehyd und 2 Mol. Diathyl
m-amidophenol. 

Man beachte die Ahnlichkeit mit Rhodamin hinsichtlich Kon
stitution und Farbung. 

2% Cyanin [M], S] 544, Oxydationsprodukt des Patent
blau. 

2% Cyanol [C], S] 546, ahnlich wie Patentblau, aber mit 
anderer Verteilung der Alkylgruppen. Identisch mit den 
Patentblau sind die Neptunblau [B], Brillantsaureblau [By], 
Tetracyanole [C]. 
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2% Echtsaureviolett roB [By] Sj 528 

/CH3 

(CH3)2
N"'(1 ()"'/NI "'CHs 

",)",C 1'''' ;P' 0 
I I 

/"'--50 
I I 2 

"'/ I 
CZH5 • N . CH Z • CSH4 . S03Na 

ist ein Saurefarbstoff, der etwa dem basischen Kristallviolett 
entspricht und durch die ortho-Sulfogruppe alkaliecht ist. 

Ahnlich wie in der Patentblaugruppe durfte bei einigen grlinen 
und blauen Diphenylnaphthylmethanfarbstoffen vom Typus des 
Wollgruns (Sj 566) eine peristandige Sulfogruppe die Alkali
echtheit etwas verbessern. 

Echtheitsvergleiche: Man vergleiche Ausfarbungen der folgen
den Farbstoffe auf Wollstoff, indem man sie mit Ammoniak, Soda, 
Natronlauge verschiedener Starke und Atzkalkbrei bctupft. 

I. Erioglaucin [G] Sj 506 oder Patentblau [M] oder Xylen
blau [S] Sj 508, Xylenechtgrun usw. vergleiehe man z. B. mit 
einem gewohnlichen Sauregrun, etwa Sj 502, 504, welches keine 
ortho-Sulfogruppe enthalt. Das analoge Produkt mit o-Chlor
benzaldehyd: N achtgrun [t. M.], Benzylgrun B [J], N eptungrun 
SG [B], Erioviridin [G] Sj 503, Brillantsiiuregrun 6B [By], Bril
lantwalkgrun B [C], nimmt hinsichtlich Alkaliechtheit eine Mittel
stellung ein. 

2. Echtsiiureviolett roB [By] Sj 528 verglichen mit Siiurevio
lett 6B [By], [AJ, Sj 529. 

3. Eriocyanin .[ G], S j 53! verglichcn mit Alkaliviolett, 
Sj 532. 

4. Man stelle sich nach der Literatur (z. B. Schultz'Tabellen) 
weiterc Paare von Farbstoffen zusammen, welche sich hinsicht
lich Alkaliechtheit unterscheiden, aber in ihrer Nuance oder Kon
stitution einander ahnlich sind. Hierbei wird man ubrigens gra
due lie Abstufungen finden, die sich nicht immer scharf mit Regeln 
erklaren lassen; die Beziehungen zwischen Echtheit und Kon
stitution sind eben noch verwickelter als diejenigen zwischen 
Farbe und Konstitution. 

5. Bei manchen alkaliunechtcn Farbstoffen beobachtet man 
mit Ammoniak eine Entfarbung, \vorauf beim Eintrocknen oder 
Erwarmen und Entweichen des Ammoniaks die Farbung wieder
kehrt. 



Versuch 37. 
Einflu8 der Sulfogruppe auf die Farbnuance. 

Wahrend in den meisten Fallen die Nuance eines Farbstoffes 
durch Sulfierung nicht wesentlich verandert wird, gibt es einzelne 
beachtenswerte Falle, in welchen diese Gruppe in bestimmter 
Stellung die Nuance erheblich modifiziert. 

I. Am bekanntesten ist wohl der Unterschied in den durch 
Kupplung von diazotierten Anilinderivaten mit G- Saure und 
R-Saure (Formeln?) erhaltenen Orange. Man vergleiche eine Aus
farbung von Orange G, S] 38 (Ani lin -7 G-Saure) mit einer solchen 
von Anilin -7 R-Sdure; dazu nehme man weiterhin noch Orange I I, 
S] I45 (Sulfanilsaure -7 p'-Naphthol). 

2. In der Patentblaugruppe (vgl. voriges Kapitel) ist mit der 
Orthosulfogruppe die b I a u e Farbe gleichzeitig mit der Alkali
echtheit aufgetreten; die Par a -monosulfosaure ist grun. 

3. Eriocyanin A (S] 53I) ist blau; fehlt die o-Sulfogruppe in 
der Tetramethyldiamidobenzhydrol-Komponente, so entsteht Vio
lett (Typus des Alkaliviolett, S] 532). 

ErkHirungsversuche? Teilweise Lahmung eines Chromophors 
bei I., eines Auxochroms bei 2. und 3.? Man denke hierbei an die 
bekannte Erklarung fur den Farbunterschied zwischen Kristall
violett und seinem Chlormethyl-Anlagerungsprodukt Methyl
grun, S] 5I9. Genauere Studien uber den EinfluB der Sulfogruppe 
sind neuerdings von Fierz und 1l;Ieuly ausgeftihrt worden. Vgl. 
W. Meuly, Helv. 6, 93 I und Diss. "Uber den EinfluB der Sulfo 
gruppe in den Azofarbstoffen usw." E. T. H. Zurich I923. 

Versuch 38. 
Saurefarbstoffe der Anthrachinonreihe. 

Die Sulfosauren von Amino- und Oxyanthrachinonen sind als 
Saurefarbstoffe wegen ihrer Echtheit von besonderem Wert, 
jedoch teurer als die Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe. Sie 
sind von sehr guter Lichtechtheit, auch die anderen Echtheits
eigenschaften und das Egalisiervermogen sind fast durchwegs gut, 
so daB sie fur Kleiderstoffe, Mobelstoffe, Teppichgarne usw. ver
wendet werden. 

Bei vielen kann die Echtheit, namentlich die Walkechtheit 
durch Nachchromieren noch verbessert werden; doch seien vorerst 
nur soIche genannt, weIche als gewohnliche Saurcfarbstoffe ge
braucht werden konnen. 

Die folgenden Ausfarbungen werden mit 2-5% Schwefclsaure 
und IO% Glaubersalz gemacht. Man geht lauwarm cin und fugt 
einen Teil der Saure erst nach halbstund.igem Kochen zu. Einzelne 
Farbstoffe, weIche mit 2-5% Essigsaure gcfarbt werden und erst 
gegen SchluB nach Bedarf starkere Saure erhalten, sind als solche 
bezeichnet. 



Beispiele: 
2% Alizarinsaphirol B [By], blau, S] 858, 

2% Alizarindirektblau [S], 
2% Alizarinreinblau B (By], essigsauer zu Hirben, S] 855, 

. NHo 

/,,/CO,,-),,-~Br 
I I I I 
"-/"-coA / 

I /CH3 
NH ,CSH3"

S03Ka 

2% Alizarincolestol R [By], essigsauer zu farben, blau, 
2% Alizarinastrol B [By], S] 856, grilnlich blau, 

2% Alizarin-Irisol R [By], violettblau, S] 852, 

Hier bewirkt das "isolierte" Hydroxyl Alkaliunechtheit, im 
Gegensatz zum alkaliechten Saphirol (Schutz durch die Ortho
sulfogruppe) und Reinblau (Ersatz durch Amido). 



2% Alizarin- Uranol, 
2% Anthrachinonviolett [Bl, Sj 853, 
Cyananthrol [Bl, Sj 859, 860_ 
2% Alizarinrubinol R und 3G sind rote Farbstoffe mit an

gelagertem Pyridonkern 

2% Anthrachinongrun [BJ, Sj 864 und -blaugrun, Sj 863. 
Es gibt auch Saurefarbstoffe der Indanthrenklasse, z. B. In

danthrenblau WB [Bl, doch gehOren die meisten Indanthrenfarb
stoffe und zahlreiche andere Anthrachinonfarbstoffe der Klasse 
der Kupenfarbstoffe an. 

Versuch 39. 
Weitere. Echtheitseigenschaften von Wollfarbstoffen; Effektfaden. 

Neben den fruher besprochenen Echtheitseigenschaften, Licht-, 
Wasser-, Wasch-, Saure-, Alkali- und Schwefelechtheit und dem 
Egalisiervermogen seien noch folgende besprochen: 

Rei b e c h the it: Sie wird durch kraftiges Reiben einer Aus
farbung uber weiDem Stoff gepruft. 

Dekaturechtheit: Die Ware muD die beim Dekatieren ub
liche Behandlung mit Dampf vertragen. Das Dekatieren bezweckt, 
den beim vorhergehenden Pressen erzeugten Glanz zu fixieren und 
das spatere Eingehen der Stiickware zu verhindern. 

Karbonisierechtheit: Die Wolle enthalt oft pflanzliche Be
standteile, Kletten usw., welche sich im Schafspelz festgesetzt 
haben und mechanisch nicht vollig entfernbar sirld; sie werden 
chemisch durch Impragnieren mit Schwefelsaure oder sauren 
Salzen und Erhitzen im Karbonisierofen oder auf heiDen Trommeln 
zerstort, indem sie infolge ihrer Saureempfindlichkeit verkohlen 
oder zu Pulver zerfaIlen; die Schwefelsaure wird schlieBlich wieder 
weggewaschen. SoIl die Behandlung bei gefarbter Ware vor
genommen werden, so mtissen demnach die Farbungen "karboni
sierecht" sein; dies ist also eine besondere Art der Saureechtheit. 

Pottingechtheit ist die Echtheit gegen heiBes Wasser; 
die Farben durfen nicht auslaufen. Man laBt zur Prufung den ge
farbten Strang, mit weiDer W oIle und Baumwolle verflochten, 

Rug g Ii, Praktikum cter Fiirberei. 5 
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2 Stunden in der 60fachen Menge Wasser von 900 liegen und be
obachtet sowohl die Schwachung der Farbe wie vor allem das Ab
bluten auf die weiDe Faser. Gefarbten Stoff legt man gemeinsam 
mit weiBem Stoff ein. 

Unter "Entgerbern" versteht man eine Reinigungsoperation, 
weiche meist mit Soda ausgefuhrt wird; Echtheit gegen Ent
gerbern ist also Sodaechtheit. 

Von der wichtigen Walkech thei t wird beim Nachchromieren 
die Rede sein. 

Von praktischer Bedeutung ist noch das Verhalten gegen 
Effektfaden, das zwar eigentlich keine "Echtheitseige(lschaft" 
ist, aber zur Charakterisierung eines Farbstoffes gehort. Bisweilen 
werden Wollgewebe mit Faden von Baumwolle, Kunstseide oder 
echter Seide durchzogen, die in der Regel nicht mitgefarbt werden 
sollen. Ob und inwieweit dies erreicht wird, hangt von dem Affini
tatsverhaltnis des Farbstoffes zu den verschiedenen Fasern ab, 
aber auch sehr wesentlich von der Farbeweise. In saurem Bad 
werden Baumwoll- und KunstseideeHekte meist rein bleiben, 
wahrend sie bei neutralem Farben oft, wenn auch mehr oder 
weniger schwach, mitge£arbt werden. Der entgegengesetzte Effekt, 
namlich die Mitfarbung der Baumwolle, ist auch zuweilen er
wunscht, namlich in der Halbwollfarberei. 

Man prufe das Verhalten gegen Effektfaden, indem man den 
zu farbenden Wollstoff mittels einer groBen Nahnadel (Packnadel) 
mit Faden oder besser Fadenbundeln von weiGer Baumwolle, 
Kunstseide und echter Seide durchzieht. 

Man prufe soichc durchzogene Stucke durch Farbcn a) mit 
Sauregrun, b) mit Wasscrblau. 

Versuch 40. 

Saureschwarz auf Wolle. 
Von den Azofarbstoffen sind die sekundarcn Disazofarbstoffe in 

der Regel dunkelviolett bis schwarz, wenn sic ein Naphthalin
derivat als "Mittelkomponente" enthalten; die Endkomponente 
ist meist ebenfalls ein Naphthol- oder Naphthylaminderivat, bis
weilen ein substituiertes m-Phenylendiamin. 

Um ein richtiges tiefes Schwarz zu farben, muG man natur
gemaB mehr Farbstoff nehmen als bei bunten Farben; von den 
technischen Produkten genugen in der Regel 5-8% ige Ausfar
bungen; zu groBe Farbstoffmengen geben jedoch oft cin unschones 
"bronziertes" Schwarz. Einige Schwarz eignen sich in schwacherer 
Prozentigkeit fur Grau, einige fur Blaugrau, Violettgrau oder 
Grungrau. Man ube sein Auge an den Musterkatalogen darin, 
auch im Schwarz noch Nuancen zu unterscheiden. Beliebt sind 
die blaustichigen Schwarz, wah rend rotstichige oft als unschon 
empfunden werden; sie konnen auch durch Zusatz anderer Farb-



stoffe (Gelb, Orange usw.) nuanciert werden. Die waDrigen Le
sungen sind meist dunkelviolett oder dunkelgrun. Man farbe bei
spielsweise folgende Marken, wobei gut umgezogen werden muD, 
da einige Schwarz schwer egalisieren. 

8% Siiureschwarz HA [J] = Naphtholblauschwarz [C] (Nitr
ani lin ~ H-Saure <f- Anilin) in schwefelsaurem Bad. 

7% Echtsuljonschwarz F [S], Sj 264 = Naphthionsaure -? H
Saure -? p-Naphthol, in schwefelsaurem Bad, tiefschwarz. 

6% Siiureschwarz VS [G], anfangs mit 2-3% Essigsaure und 
ro% Glaubersalz, spater 1-2% Schwefelsaure. 

Nerol [A] (p.Amidodiphenylam;nsulfosaure --;. a·Naphthylamin 
-? Nevile-Winther-Saurc und Analoga). 

Palatinschwarz [B], Sj 220, Sulfanilsaure (sauer) -+ I-Amido-
8·naphthol·4-sulfosaure +- a:N aphthylamin (alkalisch); schwefel
sauer zu farben. 

Carbonschwarz [NI], Naphtholschwarz [C], Sj 272, 2-Naphthyl
amin-6 . 8-disulfosaure ~ a-Naphthylamin -? R-Salz, schwefel
sauer zu farben. 

Suljonzyaninschwarz [By], bereits S. 57 erwahnt, neutral, 
d. h. mit Ammonazetat zu farben. 

8% Tuchechtschwarz [J], neutral bis essigsauer zu farben. 
Die im neutralen Bad aufziehenden Farbstoffe werden auch 

im Einbadverfahren fUr Halbwolle verwendet (vgl. diese). Das 
auf Baumwolle vicl gefarbte Anilinschwarz wird fur Wolle nicht 
verwendet, hingegen sind sehr wichtig die in den nachsten Ka
piteln zu besprechenden nachchromierbaren oder auf Chrom
beize ziehenden Schwarz. 

Versuch 4I. 

Auftreten von Baumwollaffinitiit durch EinfUhrung von J- oder 
y-Siiure als Schlu8komponente. 

Einer Reihe von Dis- und Trisazofarbstoffen, welche nach 
ihrem konstitutionellen Typus als saure Wollfarbstoffe erscheinen, 
kann man direkte Affinitat zur Baumwolle erteilen, wenn man als 
SchluDkomponente j - oder y- Saure wahlt; erstere ist in diesem 
Sinne die wirksamere. 

HOaS,,/"/",jNH2 

I I I 
,,/"-./ 

I 
OH 
J-Saure 

2-Amino-s-na ph thol-7-s ulfosa ure 
,,-Saure 

2-Amino-8-naphthol-6-sulfosaure 

5* 
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Die substantive Natur der J-Saurefarbstoffe hangt naeh Konig 
und Hallerl wahrseheinlieh damit zusammen, daB dieselben als 
Amphi-Naphthoehinonderivate reagieren konnen. Woroshtzow 2 

bringt allgemein den substantiven Charakter von gewissen 
Naphthalin-Azofarbstoffen mit den "ehinoiden Stellungen" des 
Naphthalinkerns in Zusammenhang. 

Beispiele: 
Nyanzaschwarz [A], SJ 245, p-Phenylendiamin ~ a-Naphthyl

amin ~ y-Saure. 
OH 

. I N~ 
NHz-O-N = N-><-N = N-l/"'(i/ 

"'_/ / /"'/ NaOaS 
Man farbe auf 10 g gewohnlichem Baumwollstrang nach der 

fUr substantive Farbstoffe iiblichen Methode. Eine weitere Far
bung mache man auf 5 g Wollstrang im neutralen Bade. 

2% Benzolichtblau [By] = Anilin ~ Cleve-Saure ~ Cleve
Saure ...... J-Saure; auf Baumwolle. 

_ ~_~ __ Naoas"'("'/i/NHz 
<_)-N=N-< )-N=N-< )-N=N-~/",/ 

/-'" /--'" I 
"'_/ "'_/ OH 

'" '" SOaNa SOzNa 

VI. Nachchromierung und 
"gleichzeitige" Chromierunj! saurer W ollfiirbungen. 

Allgemeines fiber Nachchromierung saurer Wollfarbstoffe. 
Unter Nachchromieren versteht man die Nachbehandlung einer 

Farbung mit Chromsalzlosungen, \yobei man entweder Chromi
salze, z. B. Chromalaun oder Fluorehrom oder weit haufiger Ka
liumdiehromat ("Chromkali") verwendet. Der Vorzug des letzteren 
besteht zum Teil in seiner langsameren und daher gleiehmaBigeren 
Wirkung, indem es durch die reduzierend wirkende Wolle erst all
mahlich beim Koehen in Chromisalz verwandelt wird; zum Teil 
ist aueh, \venigstens bei manehen Farbstoffcn, seine oxydierende 
Wirkung direkt crwiinseht, indem wahrseheinlich neue Chinon
gruppen im Farbstoffmolekiil gebildet werden. 

1 Journal f. prakt. Chemie 101, 39. 
2 Revue generale d. matit\res col. 1924, 3--1. 



Bei geeigneter Konstitution des Farbstoffes entstehen hierbei 
sehr stabile innerkomplexe Farbstoff-Chromsalze, die sich - das 
ist der Hauptzweck des Chromierens - durch besondere Echt
heitseigenschaften, namentlich Walkechtheit, auszeichnen. Hand 
in H~nd damit geht speziell bei den o-Oxy-azofarbstoffen usw. 
eine Anderung der Nuance im Sinne der Farbvertiefung, beispiels
weise von rotbraun nach blau, so daD wir bei nachchromierten Far
bungen vorwiegend tiefere Nuancen antreffen, bei Salizylsaure
derivaten jedoch auch gelb. In der Regel wird man sagen k5nnen, 
daD ein starker Farbumschlag beim Chromieren auch auf tiefere 
Veranderung im Molekiilbau hindeu.tet (Oxydation, Auftreten neuer 
Chromophore durch andere Valenzverteilung, Komplexbildung). 

In chemischer Hinsicht haben wir hier bereits einen Ubergang 
zu den Beizenfarbstoffen, doch versteht der Farber unter Beizen
farbstoffen im engeren Sinne nur diejenigen, die cine vorherige 
Beize der zu farbenden Faser erfordern (Farben auf "Vorbeize" 
oder auf "Chromsud"). Letzterem Verfahren gegenuber hat das 
N achchromieren saurer Wollfarbstoffe den Vorteil, daD die Far
bungen, 'wohl infolge des langsameren Verfahrens, oft besser egali
sieren und meist noch etwas echter sind als die auf Vorbeize oder 
nach dem Verfahren der "gleichzeitigen Chromierung" erzeugten. 

Zum Nachchromieren eignen sich speziell solche Saurefarbstoffe, 
welche cine "beizenziehende" Gruppe, z. B. Salizylsaure im 
Molekul haben, und die Orthooxyazofarbstoffe. Naheres hieriiber 
vgl. bei den eigentlichen Beizenfarbstoffen. 

Versuch 42. 

Chromotropsaure und Chromotrop. 
Ein instruktives, einfaches Beispiel fur die bisweilen auf

tretende oxydierende Wirkung des Dichromats ist das Farben mit 
Chromotropsaure = I ·8-Dioxynaphthalin -3· 6-disulfosaure, die als 
"Chromogen If( [M] in Form ihres sauren Natriumsalzes im Han
del ist. 

Diese Verbindung ist an sich kein Farbstoff, sondern ist nahe
zu farblos, zieht aber infolge ihrer Sulfogruppe im sauren Bad 
auf Wolle (farblos) auf. Beim Nachchromieren auf der Faser ent
steht infolge Oxydation ein echtes Bra un, der Chromlack der 
Juglondisulfosaure; 

Chromotropsaure 

Oxydation 
--~ 

OH 0 
I II 

/~/'--.... 

I , I 
HO S/~/~/'--....SO H 

3 II 3 

o 
Juglondisulfosaure 
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Ais analoges Beispiel aus der Natur sei das nicht sulfierte Juglon 
erwahnt, welches aus dem Hydrojuglon (r,4,s-Trioxynaphthalin) 
der Schale von Walnussen (Juglans regia) an der Luft entsteht. 

(In manchen anderen Fallen durfte die Oxydation von a-Naph
tholderivaten zu Dinaphtholen ftihren.) 

Ausfuhrung: 5 g Wollstrang werden genetzt und mit 5% 
Chromogen I [M], SJ 777, in Gegenwart von ro% Glaubersalz 
und 4% Schwefelsaure, wie bei Saurcfarbstoffen ublich, behandelt. 
Nach einstundigem Kochen laf3t man etwas abkuhlen, setzt 3% 
Kaliumdichromat zu, erhitzt wieder und kocht noch %-r Stunde. 

(Die Griesheimer "Chromogene" B und Vo sind rote Azofarb
stoffe, die beim Nachchromieren blau werden.) 

Chromotrop 2R [M], S] 40, Anilin ....,. Chromotropsaure 

OH OH 
I I 

-- /"-../'-, 
C6H5.~-N-1 I I 

N0 3S/"-../"-../"-..S03Na 

r % ige Farbung auf 5 g Wollstrang mit 5% kalziniertem Glau
bersalz und 2-4% Sch\vefelsaure. Wenn der rote Farbstoff auf
gezogen ist, kuhlt man das Bad auf etwa 60° abo Der Strang wird 
geteilt und die eine Halfte als Muster aufbewahrt, die andere Halfte 
im gleichcn Bad unter Zusatz von 3% Kaliumdichromat (bezogen 
auf 2% g Wolle!) noch %-r Stunde gekocht, wobei sie violett 
wird. An diesem Beispiel wurde das Nachchromierungsverfahren 
zuerst angewandt und auch die Bedeutung der Peristellung er
kannt. Der Farbumschlag hat der Chromotropsaure zu ihrem 
Namen verholfen. Allerdings ist heute beim Chromotrop 2R mehr 
die direkte rote Farbung von Wert, speziell als klarer lichtechter 
Egalisierungsfarbstoff; zum N achchromieren sind andere billigcre 
Marken im Handel. 

Versuch 43. 

Weitere Chromierungsfarbstoffe. 
Die nachchromierbaren Farbstoffe spielen eine hervorragende 

Rolle in der Wollechtfarberei und werden auf loser Wolle, Kamm
zug, Kammgarn usw. zwecks Herstellung von allen Anforderungen 
genugenden Kleiderstoffen gefarbt. Manche sind in direkter Far
bung wertlos und werden nur nachchromiert verwendet. 

Die Nachchromierbarkeit wird in der Regel auch im Namen 
des Farbstoffes zum Ausdruck gebracht; so gehoren hierher: die 

Eriochromfarben [G], 
Saurealizarinfarben [M], 
Chr01nechtfarben [A], [J], 



Omegachrom/arben [S], 
Palatinchrom/arben [B], 
Anthrazenchrom/arben [C], 
Domingochrom/arben [K]. 
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Einzelne Diamant/arben [By], wahrend andere auf Vorbeize 
gefarbt werden. 

Es sei darauf hingewiesen, daB technische Benennungen wie 
Alizarin- oder Anthrazenfarben keineswegs den SchluB erlauben, 
daB es sich hier urn Anthrazen- resp.Anthrachinond~.rivate handelt; 
es soIl darin nur auBerlich auf ihre farberische Ahnlichkeit mit 
den bekannten Beizenfarbstoffen· der Alizaringruppe hingewiesen 
werden. 

Man farbt zunachst nach Art der Saurefarbstoffe mit 10% 
kalziniertem Glaubersalz und 2-S% Schwefelsaure resp. anfangs 
Essigsaure, falls der Farbstoff schwer egalisiert; wenn der Farb
stoff moglichst vollstandig aufgezogen ist, laBt man die Flotte 
etwas abktihlen oder gibt etwas kaltes Wasser zu und versetzt 
mit 1-3% (vom Wollgewicht) Kaliumdichromat (in einzelnen 
Fallen auch mehr), worauf wieder eine Stun de gekocht wird. In 
der Regel gentigt als Dichromatmenge die Halfte der angewandten 
Farbstoffmenge, doch richte rna!:! sich streng nach den Vorschriften, 
da manche FarbstoHe durch Uberchromieren angegriffen, durch 
Unterchromieren nicht gentigend entwickelt werden. Einige ver
langen auch Entkalkung des Wassers mit Ammonoxalat. In
folge der langen Kochdauer ziehe man nicht zu viel urn, da sonst 
Verfilzung eintritt. 

Beispiele: Gelb: 
2% Echtbeizengelb GI [B] = Anthrazengelb C Pulver [C], [By] 

= Saurealizaringelb RC [M], S] 294 (Thioanilin -+ 2 Mol. Salizyl
saure); langsam farben, was Saurezusatz und Erwarmung be
trifft, nachher r% Chromkali. 

2% Eriochromgelb 6G [G]. Eingehen bei SO-700 unter Zusatz 
von 2-3% Essigsaure oder 1% Ameisensaure (8S%ig), nach halb
sttindigem Kochen 1-2% Schwefelsaure, nach weiterem halb
sttindigem Kochen 1% Chromkali; durch halbstandiges Kochen 
fertigstellen. 

2% Diamant/lavin G [By] S] 102, Oxydiphenylazosalizylsaure 

RO-r-"'-/-"'-N = N-/- "'/-OR "'_/ "'_/ . "'
"'COOR 

nachbehandelt mit 1% Chromkali. 
2,S% Beizengelb 0 [M], S] 177, 2-Naphthylamin-6-sulfosaure ~ 

Salizylsaure, mit S% kalziniertem Glaubersalz und 4% Schwefel
saure, nachher 3% Chromkali. Verwandt damit sind Alizarin
gelb G [S] (z. B. 3% ige Farbung mit S % kalziniertem Glaubersalz 
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und %-2%% Ameisensaure; nach einstundigem Kochen Ab
kuhlung auf 75°, Zusatz von %% Chromkali, % Stunden Kochen). 
Identisch sind ferner Chromechtgelb [A], Chromgelb D [By], Walk
gelb G [L], Salizingelb D [K], Beizengelb [B], Anthrazengelb BN [C]. 

Rot: 3% Eriochromrot B [G], S] 29, 1-Amido-2-naphthol-4-
sulfosaure --'? Phenylmethylpyrazolon. Egalisiert gut, direkte 
Farbung rotlich braungelb, mit 1 %% Chromkali nachbehandelt 
karmoisinrot. (Die Farbung auf Vorbeize gibt ubrigens eine vollere 
Nuance und ist in dies em FaIle ebenso echt.) 

A.hnlich ist Omegachromrot [S]; die 3% ige Farbung ist mit 1% 
Chromkali nachzu behandeln. 

3% Siiureanthrazenrot 3B [By], S] 400, Tolidin-disulfosaure--'? 
2 Mol. ,B-Naphthol. Mit 1% Chromkali nachzubehandeln. Iden
tisch ist Walkscharlach 4R konz. [M] und Floridarot R [LJ. 

3% Siiurealizarinrot B [M], S] 202, Anthranilsaure --'? R-Saure. 
Mit 5% kalziniertem Glaubersalz und 4% Schwefelsaure, Nach
behandlung mit 2% Chromkali. Identisch ist Palatinchrom
rot B [B). 

Fur Wolle geeignet ist auch der auf S. 22 erwahnte substantive 
Baumwollfarbstoff Diaminechtrot F, Direktechtrot F, Chloramin
echtrot F, Oxamin-, Diphenylechtrot. 3% ige Farbung in saurem 
Bad, mit 2% Chromkali nachbehandelt. 

Braun: 2,5% Chromechtbraun V U), mit 5% kalziniertem 
Glaubersalz und %-2%% Ameisensaure gefarbt, mit 1%% 
Chromkali nachbehandelt. 

Blau: 3% Eriochromazurol [G], S] 551, Triphenylmethanfarb
stoff aus o-Chlorbenzaldehyd und 2 Mol. Salizylsaure; letztere 
Komponente macht ihn nachchromierbar. Die direkte Farbung 
mit 1-3% Ameisensaure ist bordeauxrot; durch Nachbehandlung 
mit 1 %% Chromkali leuchtendes echtes Blau. 

3% Eriochromzyanin R [G], S] 553, Triphenylmethanfarb
stoff aus Benzaldehyd-o-sulfosaure und 2 Mol. o-Kresotinsaure. 
Direkte Farbung (Ausfuhrung analog dem vorigen Beispiel) rot, 
mit 1 %% Chromkali nachbehandelt violettblau. 

2% Brillantalizarinblau 3R [By) = lndochromin T [S), S] 667, 
beizenziehender Oxazinfarbstoff, der in saurem Bade blaugrau 
aufzieht. Die Nachbehandlung, welche zu Blau fuhrt, wird nicht 
mit Chromkali ausgefuhrt, welches Nuance und Lichtechtheit be
nachteiligt, sondern mit 2 Y4% Fluorchrom, das als grunes Pulver 
Cr Fa, 4H20 im Handel ist. 

Farbstoff S] 163, Naphthionsaure --'? Nevile-Winthersaure, 
flihrt als direkte karmoisinrote Farbung (sauer gefarbt) die Namen 
Azorubin [A], [C], Azosiiurerubin [K], Echtrot C [B], Marsrot G 
[B], Karmoisin [S], [By], Brillantkarmoisin 0 [M]. Hierfur eignet 
sich eine 1 % ige Farbung. Zum N achchromieren mache man eine 
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4% ige (dunkelrote) Farbung, weIche mit 2% Chromkali dunkel
blau wird und die technischen Namen Chromblau R [B], Chromo
trop F B [M], Azochromblau R [K] ftihrt. 

Gritn: 2% Alizarinzyaningrun G extra [By], S] 865. 

NH-O-CH3 

/",/co",)", I 

I I I I sOaH 

/"'co/"'/ 
I /-'" 
NH-",_/-CH3 

I 
S03H 

Mit 1% Chromkali nachbehandeln. - Ahnlich, nur mit anderer 
Stellung der Sulfogruppen (in Ortho zum Methyl) sind Alizarin
direktgrun G [M] und Alizarinbrillantgrun G [C]. 

3% Eriochromverdon A [G], S] 260, Sulfanilsaure ~ m-Amido
p-kresol ~ f3-Naphthol. Fur diesen Farbstoff muB das Wasser 
durch Ammonoxalat entkalkt werden. Man setzt pro Liter und 
pro (deutschem) Hartegrad 0,03 gC20 4(NH4)2 . H 20 oder 0,6 ccm 
einer ca. 5% igen Lasung zu; letztere wird durch Neutralisieren 
von 43 g kristallisierter Oxalsaure mit ca. 53 g 20%igem Am
moniak und Auffullen zum Liter im Vorrat dargestellt. Das 
Wasser wird zweckmaBig in graBeren Portionen entkalkt und nach 
Absitzen des Niederschlags von diesem abgegossen. Die Marke 
Eriochromverdon S ist gegen Kalk unempfindlich. Zwecks besseren 
Egalisierens ist anfangs ein Zusatz von Ammonazetat gunstig, 
spater Essigsaurezusatz. Nachbehandlung mit I Yz% Chromkali. 
Fur Uniformtuche verwendet. 

3% Chromechtgrun [J]; I Yz% Chromkali. 
Blauschwarz und Schwarz: 3 % E riochromblauschwarz B [G], 

S] 180, I-Amido-2-Naphthol-4-sulfosaure -+ a-Naphthol, Kupp
lung wahrscheinlich ausnahmsweise in Orthostellung. Mit Essig
saure zu farben, nachher I Yz% Chromkali. 

7% . Siiurealizarinschwarz SN oder SNT [M] = Palatinchrom
schwarz S [B], S] 289. 

6D"d h 1 If" ? f3-Naphthol 2- laml 0- I -p enD -4-su osaure, f3 N hth 1 6 If .. " - ap 0 - -su osaure. 
Mit 5% Essigsaure beginnen, mit Schwefelsaure zu Ende farben; 

nachher 2,5% Chromkali. 
Die Marke Siiurealizarinschwarz SE oder SET [M] = Palatin

chromschwarz F, FN, FT [B] erfordert Entkalkung des Wassers 
(vgl. oben) vorsichtiges Anfarben mit Essigsaure, dann Schwefel
saure; nachher 2,5% Chromkali. 
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6% Eriochromschwarz T [G], Sj r83, Nitro-r-amido-z-naph
thol-4-sulfosaure ~ a-Naphthol, Nitroderivat des Eriochromblau
schwarz. Darstellung? Nitrierung der Diazoverbindung! Nitro
gruppe vielleicht in 8-Stellung? Mit r% Ameisensaure, spater 
mehr; Nachbehandlung mit r%% Chromkali. 

Verwandt hiermit ist Omegachromschwarz zBS [S], 6%ige Far
bung; r,S% Chromkali. 

8% Diamantschwarz PV [By], Sj rS7, o-Amidophenol-p-sulfo
saure ~ r,S-Dioxynaphthalin. Mit r% Essigsaure (roo%ig), 
spater z% Schwefelsaure farben; nachher 2%% Chromkali. 

Versuch 44. 
Die Walke. 

Das vom \Vebestuhl kommende Ge\'iebe ist zunachst noch 
locker und die einzelnen Faden sind deutlich nebeneinander er
kennbar. Unter der Walke versteht man nun einen Verfilzungs
prozeD, welcher die Wollfasern dicht ineinander verschlingt, 
so daD die einzelnen Faden nicht oder kaum mehr erkennbar sind; 
wahrscheinlich greifen hierbei die Sehuppen der Wollhaare in
einander. So entsteht das dichte, haltbare Tuch, welches fur 
solide "schwere" Kleiderstoffe, Uniformen us\\'. gebraucht wird 
und einen vallig homogenen Eindruck macht. 

Die Mittel, durch welche diese Verfilzung erreicht wird, be
stehen in mehrstiindigem mechanischem Drucken und Kneten der 
Wollstoffe in besonderen Apparaten unter Zusatz warmer Sci fen
lasung. (Es gibt fUr gewisse Zwecke auch eine saure Walke, z. B. 
bei der Filzhutfabrikation.) Mit der Steigerung der Festigkeit 
geht eine bedeutende Verkurzung des Gewebes in Lange und 
Breite einher. Letztere ist ja aus der Hauswasche - hier aller
dings unliebsam - bekannt, indem Wollsachen beim Kochen 
mit Seife oder Soda stark einlaufen und filzig werden. 

Zur Erzeugung von Mischfarben oder mittleren und helleren 
Tanen wird aus GrUnden der besseren Lichtechtheit nicht die 
ganze Wollmenge homogen durchgcfarbt, sondern aus verschieden 
gefarbten Wollen, evtl. unter Zusatz von weiDer Wolle, zusammen
gemischt. Ein Grau ist z. B. lichtechter, wenn es aus schwarzer 
und weiDer Wolle gemischt ist, als wenn die ganze W ollmenge 
gleichmaDig grau gefarbtware. Unter Walkechtheit der Farb
stoffe versteht man ihre Eigenschaft, beim Walken nicht auf die 
beigegebene weiDe Wolle abzubluten; die Walkechtheit wird meist 
durch den ChromierungsprozeD erreicht. Zur FrUfung der Walk
echtheit besitzen die Fabriken kleine Apparate, in welchen die 
Wollgemische mit WalkflUssigkeit durchtrankt einer hin- und her
gehenden drUckenden Bewegung ausgesetzt werden. 

Urn den Walkvorgang wenigstens oberflachlich kennen zu 
lernen, kann man folgenden Versuch ausfUhren: 
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Man verwendet lose Wolle in Form von Kammzug, welchen 
man sich aus gereinigter und gebleichter loser Wolle auch seIber 
herstellen kann, indem man sie zwischen zwei geeignete Draht
btirsten ("Wollkratzen") kammt. 5 g werden dann im PorzeIlan
becher unter zeitweisem Umrtihren mit einem der vorgenannten 
Farbstoffe in tiefer Nuance gefarbt, nachchromiert und grtindlich 
gesptilt. Nach dem Trocknen werden sie mit Hilfe der Drahtbtirsten 
mit der gleichen oder doppelten Menge weiDer, evtl. auch anders
farbiger Wolle moglichst innig vermischt. Dann netzt man eine 
Handvoll dieser Mischung in einer Porzellanschale mit warmer 
Walkfltissigkeit, die pro Liter korrigiertem Wasser 5 g Seife und 
2 g Soda enthalt (fUr den kleinen Versuch evtl. starker zu wahlen). 
Dann bringt man die Masse auf ein Brett und bearbeitet sie mit 
der flachen Hand, indem man hin- und hergehende, sowie kreisende 
Bewegungen ausfUhrt, bis cine plastische Masse entsteht. SchlieD
lich wird der Filz mit korrigiertem vVasser gewaschen. 

Versuch 45. 

Chromierung wiihrend des Fiirbens; Metachrom-, Chromat-, Chro
mosol-, Eriochromalverfahren. 

Urn Zeit und Heizung zu sparen, vor allem aber urn durch ab
gekiirzte Behandlung das Wollmaterial zu schonen, kann man in 
vielen Fallen Chromverbindungen zu Beginn oder kurz naeh Be
ginn des Farbens zusetzen. Dadurch erreiJ:;ht man zugleich den 
Vorteil, daB nieht die " Direktfarbe", sondern gleich die richtige 
Chromlack-Nuance entsteht, was das Farben auf ein bestimmtes 
Muster erleichtert. 

Diese Methode ist aber nicht immer anwendbar, da manche 
Farbstoffe bei wahllosem Zusatz von Chromverbindungen schon 
in der Flotte als Niederschlag ausgefallt wiirdcn. Es kommen 
folgende Moglichkeiten in Betracht: 

a) Passende Wahl der Farbstoffe, welche von Dichromat nur 
langsam angegriffen werden, in dem MaB, wie sie auf die Faser 
ziehen, bzw. wie das Dichromat von der Wolle reduziert wird. 
Mit dem Saurezusatz (zunachst Essigsaure) muD vorsichtig ver
fahren werden. Die geeigneten Farbstoffe sind in den Katalogen 
als solche bezeichnet, haben auch teilweise besondere Namen: 
Chromatfarben [C], Monochromfarben [By], Autochromfarben [M], 
Eriochromalfarben [G] usw. 

b) Verlangsamte Einwirkung der Chromsaure durch Anwendung 
von neutralem Ammoniumchromat (Metachrombeize [AJ), welches 
in der Warme langsam von seIber gespalten wird, ahnlich wie dies 
fUr Ammonazetat (S. 56) beschrieben wurde. So wird ganz all
mahlich saures Chromat gebildet, welches in erster Linie, vielleicht 
infolge Adsorption seitens der Faser, auf den aufgezogenen Teil 
des Farbstoffes wirkt (Metachromfarbstoffe [A J). 



c) Verlangsamung der Einwirkung durck Verwendung von 
Komplexsalzen des dreiwertigen Chroms. Charakteristisch fur diese 
Methode ist der "Chromosol-Entwickler" [SJ, ein Chromnatrium
oxalat CrNa(C20 4h Das Handelsprodukt ist durch Zusatz von 
Alkalisul£at auf eine bestimmte Starke eingestellt. 1m Gegen
satz zu andern Chromisalzen, welche eine zu rasche Lackbildung 
hervorrufen, zeigt das Chromosol eine langsame Dissoziation, 
die unter den ublichen Arbeitsbedingungen im kochenden essig
sauren Bad allmahlich vollstandig wird. Vgl. das Englische Patent 
6065/16. - 27. April 1916. Spezif. 104082. Naheres hieruber 
findet man in einer AbhaI)dlung von G. Tagliani in der Zeitschrift 
Textile Colorist 44, 650 (1922). Von andern Salzen kommt das 
Chromfluorid in seiner Wirkung dem Chromosol am nachsten. 

Beispiele: 
a) Chromatverfahren ([B] und andere) oder Eriochromalver

fahren [G]: 
3% Palatinckromrot [BJ, S] 202, Anthranilsaure - R-Saure. 

Das handwarme Farbebad wird mit der Farbstofflosung, 10% 
(vom Wollgewicht) kalziniertem Glaubersalz und 1 Yz% Chrom
kali versetzt. Man geht mit der genetzten Wolle ein, erwarmt zum 
Kochen und setzt nach J:4stundigem Kochen portionsweise 1 Yz bis 
3% Essigsaure (lOo%ig) zu; nach einer weiteren Viertelstunde 
konnen nach Bedarf 1-3% Schwefelsaure zugesetzt werden. 

3% Eriockromverdon S [G] "eriochromal" gefarbt: Man farbt 
mit 5% kalziniertem Glaubersalz und 1% Chromkali, von 50° bis 
95° ansteigend; nach Yz Stunde setzt man prozentweise Essig
saure zu und kocht weitere Yz_3;.i Stunden. 

5% Monockrombraun G Teig [By] mit 1,6% Chromkali. Bei 
60° eingehen, % Stunden kochen, dann 2-5% Essigsaure zu
setzen und eine weitere Stunde korhen. 

b) Metachromverfahren [A]: 
3% Metackromblau B [AJ, in Gegenwart von 5% kalziniertem 

Glaubersalz, Yz% Ammoniak und 4% Metachrombeize (Ammo
niumchromat oder statt dessen eine Mischung von neutralem Ka
liumchromat + Ammonsul£at). Man geht bei 40° ein, erwarmt 
langsam, d. h. innerhalb einer Stunde zum Kochen und kocht 
2 weitere Stunden. 

c) Chromosolmethode [S]: Man setzt in der Regel etwas mehr 
"Chromosol-Entwickler" zu, als man Farbstoff nimmt, fUr 3%ige 
Farbungen etwa 4%, flir 5%ige 6%. 

4% Brillantdelpkinblau BS [S], Konstitution wohl ahnlich dem 
Farbstoff S] 622. Man geht in das lauwarme Bad ein, welches 
4% Farbstoff, 5% Chromosol, 5% kalziniertes Glaubersalz und 
0,5-3% Essigsaure (allmahlich zuzusetzen) enthalt, treibt in einer 
halben Stunde zum Kochen und kocht 1 Stunde. FUr ganz helle 
Farbungen kann man statt Essigsaure aile in 1-3% Ammon-
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azetat + Essigsaure verwenden; die Flotte solI stets schwach sauer 
sein. 5% Alizarinblau OCR [SJ, blauschwarz, analog zu farben 
mit 6 % Chromosol. 

Gegeniiber den obengenannten Vorteilen zeigen die Methoden 
cler gleichzeitigen Chromierung bisweilen den Nachteil, daB die 
Bader etwas weniger vollstandig ausziehen und die Farbungen 
demnach eine Spur heller ausfalIen; auch egalisieren sie schwieriger, 
als es bei der Nachchromierung der Fall ist. 

Seit einer Reihe von Jahren sind auch Farbstoffe im Handel, 
welche bereits Metalle wie Chrom oder Kupfer, meist in komplex 
gebundener Form, enthalten. Sie bilden teils beim Dampfen, 
teils unter Einwirkung von Sauren oder Soda, den echten Lack. 
Hierher gehoren die Erganon- [B], Mercerol- [H] und andere 
Farbstoffe. 

VII. Beizenfarbstoffe. 
Unter Beizenfarbstoffen im engeren Sinn vcrsteht man solche 

FarbstoHe, welche auf vorher gebeizte Faser ("auf Vorbeize") 
gefarbt werden. Die Beize wird durch Behandlung der Faser mit 
Salzen meist dreiwertiger Metalle wie Aluminium, Chrom, Eisen 
oder des vierwertigen Zinns ausgefiihrt, wobei sich die Hydroxyde 
oder basische Salze auf ihr niederschlagen. Beim nachfolgenden 
Farben in der Losung oder feinen Suspension eines geeigneten 
Farbstoffes bildet dieser ein unlosliches Metallsalz, welches fest 
auf der Faser haftet und gewohnlich sehr echt ist, wenn es auch 
bisweilen den nachchromierten Farbungen etwas nachsteht. Die 
hierher gehorigen Metallfarbstoffverbindungen werden als Farb
lacke bezeichnet und gehoren in die Klasse der Innerkomplexsalze, 
woraus sich ihre Bestandigkeit erklart. 

Die meisten N aturfarbstoffe (Holzfarben, Kochenille usw.) 
sind Beizenfarbstoffe; eine Ausnahme machen Indigo und seine 
Derivate (antiker Purpur), welche zu den Kiipenfarbstoffen ge
horen. 

Die auf Vorbeize zu farbcnden Farbstoffe enthalten in der 
Regel keine Sulfogruppe oder brauchen \venigstens keine solche 
zu enthalten. Sulfiert man sic, so erhalten sie hierdurch den Cha
rakter saurer Wollfarbstoffe und ziehen meist ohne Beize auf, 
erhalten aber erst durch Nachbeizen, meist Nachchromieren, ihre 
Echtheit und (in einzelnen Fallen) ihre richtige Farbe. Diese 
Gruppe ist schon im vorhergehenden Abschnitt VI behandelt 
worden. 

Infolge Fehlens der Sulfogruppe sind manche Beizenfarbstoffe 
in Wasser schwerloslich und kommen der besseren Zerteilung halber 
als feine Suspension, als "Teig" in den Handel; solche Teige ent
halten in der Regel 20% festen Farbstoff. In einigen Fallen, z. B. 



bei gewissen Gallozyaninen, wird die Loslichkeit durch Addition 
von Bisulfit, Reduktion usw. verbessert. 

Chemisch gehoren die Beizenfarbstoffe meist zu den 0 r tho
Oxykarbonylverbindungen (Oxyketonen, Oxykarbonsauren) 
und enthalten demnach die Gruppe - C - C-; 

II I 
o OH 

auch die Orthooxyazofarbstoffe ziehen auf Beize, werden aber fast 
nur in sulfierter Form benutzt und konnen daher meist auch sauer 
gefarbt und nachehromiert werden. 

Die wiehtigsten hierhe~gehorigen Korperklassen sind: 
I. Die Alizarine und ihre Derivate sowie ihre Teilstueke, welche 

noeh die charakteristisehen Gruppen enthalten, wie Naphthazarin 
und Trioxyazetophenon: 

Alizarin Trioxyacetophenon, frUher als 
Alizaringel b C (S J 797) im Handel 

Bezuglich weiterer Oxyanthrachinone gilt annahernd die 
"Beizenregcl" von Liebermann und Kostanecki, nach welcher nur 
diejenigen Anthrachinonderivate brauchbare Beizenfarbstoffe sind, 
welche mindestens zwei Hydroxyle in "Alizarinstellung" besitzen; 
doeh zeigen auch gewisse andere Dioxyderivate wie Hystazarin 
(andeutungsweise aueh Monooxyanthraehinone) merkliehe beizen
ziehende Eigenschaften. Naheres vgl. in Georgievics-Grandmougin, 
Lehrbueh der Farbenchemie, 4. Aufl. 256, 257. 

2. Die natlirliehen Holzfarben. Hier sind zu nennen: Blauholz 
oder Kampecheholz, von Hamatoxylon Campechianum, aus 
welchem der Farbstoff Hamatein gewonnen wird. 

Rotholz von Caesalpinia brasilensis; der aus ihm erhaltene 
Farbstoff Brasilein unterscheidet sieh vom Blauholzfarbstoff nur 
dureh den Mindergehalt eines Sauerstoffatoms. 

Gelbholz von Morus tinetoria liefert Morin = Pentaoxyflavon. 
Kreuzbeeren oder Gelbbeeren von verschiedenen Rhamnus

arten enthalten Rhamnetin. 
Bedeutung haben heutzutage nur noch Blauholz und Kreuz

beet:~n, speziell im Zeugdruck. 
Uber die Konstitution, Gewinnung und Eigenschaften der 

natlirlichen Farbstoffe vgl. H. Rupe, Die Chemie der natlirlichen 
Farbstoffe (Braunschweig I900 und I909) und die Neubearbeitung 
von Rupe, Lenzinger und Yetzer in Abderhaldens Handbuch der 
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biologischen Arbeitsmethoden. Ferner P. Brigl, Die chemische 
Erforschung der Naturfarbstoffe, Sammlung "Wissenschaft", 
Braunschweig I 92 I. 

3. Die Insektenfarbstoffe Kochenille (Scharlach auf Zinnbeize), 
Kermes usw. werden kaum mehr gebraucht. 

4. Beizenziehende Azofarbstoffe, speziell solche, welche eine 
Salizylsauregruppe enthalten. Beispiel: Nietzkis Alizaringelb = 
m-Nitranilin --+ Salizylsaure. 

5. Beizenfarbstoffe der Triphenylmethanreihe; solche ent
stehen, wenn als aromatische Gruppe Salizylsaure oder Kresotin
saure verwendet wird. Beispiel Chromviolett [G], S] 557. 

6. Beizenziehende Thiazinfarbstoffe, wie Indochromogen S [S], 
S] 666 

OH 

/,,),,/OH 

I I I Na03S-"/,,A 
lis. S03Na 
~ I "/,, 

i I 
"/"N(C 2H5)" 

und das ahnlich gebaute Brillantalizarinblau [By] oder Indo
chromin T [S], S] 667. 

7. Von beizenziehenden Oxazinen sind die Gallozyanine 

OH 

(CH3)2N ,,/,,/0,,),,/0 

I I I) "/"N/"( 
COOH 

oder 

I OH I 
(CH \ N I 

3,2 ,,/,,/0,,/,,/0 

I I I I "/"wl '''( 
COOH 
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namentlich im Zeugdruck von technischer Bedeutung, da sie, 
wie die vorgenannte Gruppe, die Leuchtkraft der basischen Farb
stoffe mit der Echtheit der Beizenfarbstoffe verbinden. Die wich
tigsten Typen, in welchen neb en dem hier vorherrschenden Vio
lett auch Blau, Heliotrop, Grunblau und Grun vertreten sind, 
vgl. bei S] 622-646. 

8. Nitrosofarbstoffe, d. h. die Nitrosophenole, resp. Chinon
oxime, S] I-4, z. B. das a-Nitroso-,B-Naphthol 

NO 

(y~/OH bzw. 

"-./"-./ 

bekannt als Echtdruckgrun, Dampfgrun, Gambin Y, Viridon, 
Elsassergrun usw., S] 2. In Betracht kommen nur die Ortho
verbindungen, da diese bestandige Metallkomplexe bilden. Ais 
Beize dient meist Eisen, welches mit den Nitrosofarbstoffen grune 
Lacke bildet. Andere Beizen geben andere Farbungen, die aber 
oft weniger echt sind. 

Farberische Eigenschaften der Beizenfarbstoffe. 
Ais Phenole werden die Beizenfarbstoffe wie andere Phenole 

(z. B. Eosine) in schwach essigsaurem Bad gefarbt. Soweit sie 
nicht Sulfogruppen enthalten oder als leichtlasliche Bisulfitaddi
tionsprodukte usw. verwandt werden, sind sie meist schwer
laslich in Wasser und verdunnten Sauren. Man kommt daher 
hier oft in die Lage, mit Farbstoff-Suspensionen arbeiten zu 
mussen. Trotzdem werden bei sorgfaltigem Arbeiten die Farbungen 
egal; doch muD die Suspension dann auDerst fein sein und sich 
schon dem kolloiden Zustand nahern. In vielen Fallen verwendet 
man daher statt des trockenen Pulvers den Farbstoff als Te i g, 
welcher meist 20% Farbstoff und 80% Wasser enthalt. Derartige 
Teige durfen beim Aufbewahren nicht eintrocknen, da sie sonst 
ihren Gehalt verandern, und muss en daher stets in sorgfaltig ver
schlossenen Flaschen oder Buchsen aufbewahrt werden; ferner 
muD man vor der Entnahme jedesmal mit einem Holzstab bis zur 
valligen Homogenitat umruhren. Dann werden die erforder
licht;n Mengen mit einem Laffel oder Spatel entnommen und im 
tarierten Porzellantiegel abgewogen, worauf sie mit Wasser ver
ruhrt und in den Farbebecher gespult werden. 

Die meisten dieser Fabrstoffe sind in Alkali laslich, oft unter 
Farbumschlag. Man lase z. B. eine Messerspitze des gelbbraunen 
Alizarins in verdunnter Natronlauge. Die Lasung ist violett 
und wird durch Sauren wieder gelbbraun gefallt. Eine fertige 
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Alizarinrotfarbung(Aluminium-Komplexsalzl) ist jedoch gegen 
kalte verdtinnte Alkalien bestandig und wird erst in der Warme 
resp. durch konzentrierte Lauge angegriffen. Nachweis von Ali
zarinrot auf der Faser durch Kochen mit verdtinnter Natron
lauge: violette Lasung. 

Versuch 46. 
Tiirkisehrot naeh den Neurotverfahren. 

Unter Ttirkischrot versteht man von alters her die Alizarin
rotfarbungen auf BaumwolIe, welche mit Aluminiumverbindungen 
unter Zusatz von Kalksalzen, Fettsaurederivaten und bisweilen 
Zinnverbindungen gebeizt ist. Wahrscheinlich sind alle diese 
Ingredientien chemisch an der Bildung des echten Lackes be
teiligt, wenn auch Kalk und Zinn nur in sehr geringen Mengen 
erforderlich sind. 

Man unterscheidet das umstandliche Altrotverfahren, welches 
allerdings Farbungen von untibertroffener Echtheit liefert, aber 
drei Wochen erfordert, und das rascher (in 3 Tagen) ausfiihrbare 
Neurotverfahren. Wahrend das Altrotverfahren mit Emulsionen 
von "Tournantol", d. i. ranzigem Oliven.~l arbeitet, ist das Neurot 
durch Verwendung wasser1aslichen Ols, des sog. Ttirkischrot
<31s gekennzeichnet, das durch Behandeln von Rizinusal mit Schwe
felsaure erhalten wird. Dasselbe besteht im wesentlichen aus dem 
teilweise verse if ten Glyzerinester einer Polyoxystearinsaure, deren 
Oxygruppen zum Teil wieder mit Schwefelsaure verestert sind; 
die Sauregruppen bewirken die Laslichkeit in Wasser und werden 
mit Natronlauge oder Ammoniak neutralisiert ... 

Auf die umfangreiche Literatur tiber diese Ole wie tiber Ttir
kischrot, seine Konstitution und die verschiedenen Farbemethoden 
kann hier nur hingewiesen werden. 

Eine vereinfachte Farbevorschrift ftir Neurot ist folgende: 
I. Olbeize: 50 g Ttirkischrotal werden mit warmem Wasser 

zu 200 cern aufgefiillt und bei 50-60° ein bis zwei mit heiBer 
Seifenlasung genetzte Baumwollstrange von 10 g 10 Minuten in 
dieser Lasung umgezogen, dann, ohne zu was chen, gleichmaBig 
ausgerungen und bei 60° getrocknet. Die Lasung kann noch ftir 
weitere Strange bentitzt werden. Die getrockneten Strange werden 
dann 1-2 Stunden im Dampfer bei ~ Atmosphare Uberdruck 
gedampft. Bier wie bei allen spateren Manipulationen ist darauf 
zu achten, daB die Faser nicht mit Eisen in Bertihrung kommt, 
da die Nuance sonst beim Farben durch Bildung von Spuren 
des grauvioletten Eisenlacks trtib wird. 

Der Dampfer besteht aus einem meist zylindrischen stark
wandig~n Behalter, der neben der groBen luftdicht verschlieB
baren Offnung zum Einbringen des Materials einen Zulaf3- und 

I Zur Konstitution der Lacke vgl. u. a. R. Scholl, Ber. 51, 1419; 52,565. 
Rug g Ii. Praktikum der Farberei. 6 



AblaBhahn flir den liberhitzten Dampf enthalt. Wesentlich ist, 
daB er durch rechtzeitiges Anheizen vorgewarmt wird, da herab
fallende Tropfen von Kondenswasser Flecken auf dem Farbegut 
verursachen. Die Wirkung des Dampfers besteht in der Erzeugung 
feuehter Hitze ohne die waschende Wirkung des fllissigen Wassers. 
Er wird daher vorwiegend im Zeugdruck angewendet, in der Far
berei nur fUr gewisse Beizenfarbstoffe und Anilinschwarz (Dampf
schwa~~). Wahrend man beim Anilinschwarz (vgl. Versuc9. 90) 
ohne Uberdruck auskommen kann, ist fUr Tlirkischrot ein Uber
druck bis I Atm. erwlinscht. Die Wirkung besteht hier u. a. in 
der Erzeugung innerer Laktonbindungen zwischen den Saure
und Oxygruppen des Tlirkisehrotbls. 

2. Aluminiumbeize. 80 g kristallisierter Alaun werden in Yz I 
heif3em Wasser gelOst und unter Umschwenken mit einer heiBen 
Lasung von 10 g kalzinierter Soda in 50 cern Wasser versetzt; 
der entstehende Niederschlag last sich wieder auf. Die Lbsung \vird 
auf 6° Be. eingestellt. Die blgebeizten gedampften Strange werden 
in etwa der 20fachen Menge dieser "basischen Alaunlbsung" bei 
40-50° umgezogen, schlief31ich unter der erkaltenden Lasung 
(ganz von ihr bedeckt!) einige Stunden oder liber Nacht liegen 
gelassen, dann sehr gleichmaBig (ohne zu waschen!) ausgewunden 
und bei maf3iger Temperatur (ca. 50°) getrocknet. 

3. Kreiden zum Befestigen der Beize. Man suspendiert 5 g 
Schlemmkreide in I I Wasser von 50°, zieht die Strange Yz Stunde 
urn und splilt grlindlich. 

4. Farben mit 10% Alizarinpaste 20% ig oder 2% Alizarin
pulver. Das bekannteste Alizarin = 1,2 Dioxyanthrachinon fUhrt 
nach der blaustichig roten Nuance seiner Farbungen die Bezeich
nung "Blaustich"; daneben sind noch "Rotstich" und "Gelb
stich"' zu nennen. 

Alizarin Blaustich, 
1·2-Dioxyanthrachi
non, Alizarin V I, 

SJ 778 

OH 

HO",/",/co", )',/OH 
'I I I 

! 

Alizarin Rotstich, 1'2'7-

Trioxyanthrachinon, 
Isopurpurin, Anthra

purpurin SJ 784 

OH 

/"'/co "),,,/0 H 
I I 
I I 

HO/"'/"'co/",/ 
Alizarin Gelbstich, 1·2·6-

Trioxyanthrachinon, 
Fla vonurpurin S J 78."i 

Auf3erdem sind noch Bezeiehnungen mit Buchstaben und 
Nummern in Gebrauch; vgl. SJ. 

Urn ein schbnes Scharlachrot zu erhalten, kann man z. B. 
7 Teile Blaustich mit 3 Teilen Gelbstich mischen. 



Das Farbebad hat folgende Zusammensetzung: 
10 % Alizarin Teig, 
2 % Kalziumazetatlosung 18° Be., 
0,1% Tannin, 

0, 1-0,2 % Essigsaure 100% ig. 
Die Angaben beziehen sich auf das Gewieht der Faser; man 

wah It etwa 20faehe Flotte und benutzt gewohnliehes Wasser, 
des sen Kalkgehalt unter Umstanden das Kalziumazetat ersetzen 
kann. Man geht kalt ein, treibt langsam auf ca. 80° Innentem
peratut. Beim Farben beobachtet man, wie der Farbstoff zu
nachst mit braungelber Farbe aufzieht, sich aber in der Warme 
in den roten Aluminiumlack verwandelt. Die vorlaufig noeh trub
rote Farbung bedarf, um feurig zu werden, noeh des Dampfens 
und Avivierens. 

5. Dampfen. Die Strange werden 2 Stunden mit I Atm. Uber
druek gedampft. 

6. Avivieren. Man kocht die Strange ca. 2 Stunden in cinem 
Bad, das pro Liter korrigiertes Wasser 5 g Seife, 3 g Soda und :2 g 
zinnsaures Natron enthalt. Gunstig ist es, wenn aueh diese Ope
ration unter Druck vorgenommen werden kann; alsdann \vird 
die Zeitdauer abgekurzt. Zum SehluB wird gut gewasehen und 
getrocknet. 

In neuerer Zeit sind cine Reihe weiterer einfacher Rezepte 
veroffentlicht und zum Teil patentiert worden; das Bedurfnis naeh 
Einfaehheit basiert auf dem Bestreben, die Konkurrenz des Para
rot und des Naphtholrot AS (vgl. S. 122) auszuhalten. 

Das Sulfitrotverfahren [M] setzt der Beizlosung Natriumpyro
sulfit zu, das Schliepersehe Verfahren verwendet Natriumaluminat; 
das fUr RosatOne geeignete Erban-Spechtsehe Verfahren klotzt mit 
einer ammoniakalisehen Alizarinlosung unter Zusatz von Tur
kisehrotOl, troeknet und bringt die Baumwolle erst dann in ein 
Beizbad von essigsaurer Tonerde, worauf wieder getroeknet und 
gedampft wird. 

Ein Kondensationsprodukt von sulfierten Olen mit Formal
dehyd kommt als Lizarol [M] in den Handel. Es wird im 
Zeugdruek den Farben zugcsetzt und tritt erst beim Dampfen 
in Reaktion. Das umstandliehe Vorolcn wird dadureh erspart. 

Versueh 47. 

Alizarinrot auf vorgebeizter Wolle. 
Obwohl echte \Vollfarbungen aus fruher angegebenen Grunden 

meist auf loser \Volle od~r Kammzug ausgefuhrt werden, mogen 
folgende Farbungen zur Ubung im egalen Farben auf Wollstliek 
(Gabardine) ausgefUhrt werden. 

a) Aluminiumbeize, am besten gleich im Vorrat auszufuhn.:n: 
50 g Woll~toff werden mit warmem 'Wasser eingenetzt und in ein 

6* 



Bad gebracht, welches auf 2 1 Wasser 5 g Alaun und 2,5 g Wein
stein enthalt. Man erwarmt auf 90-IOOo und halt I Yz Stunden 
unter ofterem Umziehen bei dieser Temperatur. Dann wird aus
geschwungen oder zwischen Walzen abgequetscht. Beruhrung mit 
Eisen (schadhafte Emailtopfe 1) ist stets zu vermeiden. 

b) Ausfarbung. Das Farbebad hat dieselbe Zusammensetzung 
wie bei der entsprechenden Baumwollfarbung. Man geht kalt 
ein, erwarmt sehr vorsichtig unter Umziehen zum Kochen und 
kocht I-I Yz Stunden. Auch der violette Eisenlack und der floh
braune Chromlack des Alizarins werden gebraucht. 

Versuch 48. 
Alizarinsulfosaure auf Wolle mit nachtraglicher Alaunentwicklung. 

Fur Wollfarbungen ist die Verwendung der Alizarin-3-sulfo
saure von Vorteil, weil dieselbe als "Saurefarbstoff" direkte Af
finitat zur Wolle hat; die Fixierung kann alsdann durch Nach
behandlung mit Alaun erfolgen. 

Die Sulfosaure S J 780 fiihrt die technischen Bezeichnungen 
Alizarinrot S [By], IWS [MJ, Alizarin Pulver W, W extra [By]; 
das Erweco-Alizarinsaurerot BS von R. Wedekind und Co. in Uer
dingen ist die isomere 5- bzw. 8-Sulfosaure, SJ 781, welche Bor
deauxtone gibt. Man farbt mit 4% Schwefelsaure und 5% Glauber
salz kalziniert I Yz Stunden kochend, setzt darauf 5-IO% Alaun 
zu und kocht einc weitere Stun de. 

Versuch 49. 
Blauholzschwarz. 

Blauholz oder Campecheholz, eng!. Logwood, ist das aus 
Mittelamerika eingefiihrtc Holz des Baumcs Hacmctoxylon cam
pechianum und enthalt ein Glukosid, welches sich sehr lcicht in 
Glukose und das farblose Hamatoxylin C1sH140s spaltet, das bei' 
Oxydation schon durch Luftsauerstoff in den Farbstoff Hamatcin 
CrsH120s ubergcht. 

Die beiden Verbindungcn entsprechcn den Strukturformeln: 

Hama toxylin 

Wegoxydation 
) 

zweier H-Atome 

Hamatein 



Aus diescr Formcl ist der Beizenfarbstoffcharakter des 
Hamateins ohne wei teres ersichtlich. 

Beim Lagern des geraspelten Holzes in feuchtem Zustand an 
der Luft findet die oben formulierte Oxydation ("Reifen" des 
Holzes) nur teilweise statt; der durch Auskochen erhaltene Blau
holzextrakt enthalt daher neben Hamatein noch Hamatoxylin. 
Vielfach findet die Extraktion ohne vorherige Oxydation statt. 
Je nach der Darstellung unterscheidet man also mehr oder weniger 
oxydierte Extrakte; die starker oxydierten sind meist mit Oxyda
tionsmitteln, z. B. N02, behandelt. Der Extrakt soli insofern 
zur Beize passen, als man fur stark oxydierende Beizen einen nicht 
oxydierten Extrakt, fur nicht oxydierende Beizen einen stark 
oxydierten und fur maBig oxydierende Beizen einen halb oxy
dierten Extrakt verwendet. 

Dureh Verwendung versehiedener Metallbeizen und Beizen
gemische lassen sich mehrere N uancen erzeugen, von denen vor 
allem das Seh warz Bedeutung hat. Das Blauholzschwarz kann 
auf alle Fasern gefarbt werden, wird aber speziell in der Kattun
druckerei und in der Seidenfarberei gebraucht; in letzterem Fall 
dient es zugleich als vegetabilische Beschwerung. 

Das Blauholzsehwarz ist billig und bietet gegenuber dem 
Anilinsehwarz den Vorteil, daB es im Druck mit manehen Farb
stoffen kombiniert werden kann, welche durch die stark saure 
Reaktion einer Anilinsehwarz-Ent\vieklung geschadigt wurden. 

Wichtig im Zeugdruck ist das I88! von Geigy eingefiihrte 
Noir reduit (Schwarz CN; Druckschwarz, Blitzschwarz), cin Blau
holzpraparat, welches bereits in seinen Metallack ubergefiihrt 
und dann durch Reduktion mit Bisulfit wieder Ioslich gemacht 
ist; es wird durch Dampfcn ohne besondere Oxydationsmittel 
fixiert und gibt bei einfacher Ausfuhrung gleichmaBig gute Re
sultate. 

Als Ubungsbcispiel dicne ein "Chromkupferschwarz", auf Wolle 
gefarbt, die als Kammzug (oder evtl. als Strang) verwendet werde: 

Man bringt die genetzte Wolle in ein Bad, welches 2% Kalium
dichromat, 2% Oxalsaure und 2% Kupfersulfat, bezogen auf 
das Wollgewicht, enthalt, erwarmt zum Kochen und kocht etwa 
1% Stunden. Das Dichromat wird hierbei dureh die organischcn 
Substanzen (Wolle und Oxalsaure) allmahlich reduziert. Die 
Wolle wird gespult und in einem frischen Bad mit 12% Blau
holzextrakt 300 Be. gefarbt; das Wasser wird mit Essigsaure 
korrigiert. Naeh drei- bis vierstundigem Farben behandelt man 
bei 60-700 noeh eine halbe Stunde mit %% Kaliumdichromat 
und spult gut. 

Urn ein schones Tiefsehwarz zu erhaltcn, kann man beim Far
ben geringe :Mengcn andcrer Farbstoffe, z. B. Gclbholzextrakt und 
etwas Alizarinrot S zufiigcn. 
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Versuch 50. 

Chromieren der Wol1e. 
Das Beizen der Wolle wird in der Regel mit Kaliumdichromat 

(Chromkali) ausgefilhrt, weil die Langsamkeit der Reduktion zur 
Stufe des dreiwertigen Chroms in verdilnnter Lasung zur Er
zielung eines egalen Beizeneffekts gilnstig ist. Schon die Wolle 
allein ist in der Siedehitze ein langsam wirkendes Reduktions
mittel, daher kann man z. B. mit 3% Chromkali und r% Schwefel
saure beizen. Vielfach setzt man zur besseren Reduktion organise he 
Substanzen, wie Weinstein oder Milchsaure, hinzu. Besonders 
prompt wirkt ein Zusatz von Ameisensaure, HCO. OH, die in
folge ihrer Aldehydgruppe eine vallige Reduktion und damit ein 
gutes ErschOpfen der Beizflotte bewirkt. Allerdings muG man 
dann zur Erzielung einer gleichmaGigen Wirkung gut umziehen. 

5 g gut genetzter Wollstoff werden in 200 cern lauwarmem 
Wasser umgezogen, das 3% Chromkali und 2% Ameisensaure be
zogen auf das Wollgewicht enthalt. Man erwarmt zum Kochen, 
wobei sich die Wolle zunachst durch aufgenommenes Dichromat 
gelblich farbt. Das Kochen muG so lange (mindestens eine Stunde) 
fortgesetzt werden, bis die Wolle eine schmutzig graugrilne Far
bung zeigt, die an die Farbe des Cr(OH)3 erinnert; dann wird sic 
ausgeschwungen oder gespillt. 

In derselben Weise chromiere man sich einen Vorrat von 
Wollgarn. 

In der Praxis wahlt man gewahnlich et\vas schwachere Beiz
flotten. 

Versuch 5I. 

Beizenziehender Azofarbstoff: Nietzkis Alizaringelb. 
Filr die folgenden Ausfarbungen beniltzt man die chromierte 

\Volle noch in feuchtem Zustand oder netzt sic wieder mit warmem. 
\Vasser gut an. 

Man filhre eine 2% ige Farbung von Alizaringelb GG, S] 48 
(m-Nitranilin ---7 Salizylsaure) oder mit 10% Teig aus, indem man 
den mit destilliertem Wasser aufgekochten Farbstoff in das !au
-;'varme Farbebad gibt, das mit r% Ameisensaure oder 3% Essig
saure versetzt ist. Man treibt langsam zum Kochen und kocht 
1-r liz Stunden, resp. bis zur Erschapfung des Farbebades. 

Versuch 52. 

Beizenziehender Thiazinfarbstoff. 
Analog farbe man auf chromierte V/olle 4% Indochromogen S 

(S]) 666, Indochromin T oder Brillantalizarinblau, S] 667. 
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Versuch 53. 

GallozyaninUirbung. 
Die Gallozyanine werden viel im Zeugdruck gebraucht. Fur 

Farbungen auf Wolle pflegt man, wie meist in der Wollecht
farberei, Kammzug zu verwenden. 

Beispiel: Gallozyanin DH [DH], SJ 626, 3% Pulver oder rs% 
Teig. Man farbt auf der chromierten Wolle unter Zusatz von 
r% Essigsaure und kocht eine Stunde. Weitere Beispiele SJ 
622-646. 

Manche Gallozyaninpraparate sind zur Erzielung besserer Los
lichkeit mit Bisulfit oder Hydrosulfit behandelt. Sie enthalten 
alsdann die Leukoverbindung des Farbstoffes in Form einer Sulfo
oder Sulfinsaure. In einzelnen Fallen scheinen auch chinhydron
artige Korper vorzuliegen. 

Versuch 54. 

Nitrosofarbstoff auf Eisenbeize: a-Nitroso-.s-Naphthol. 
a) Eisenbeize: Man bringt ein genetztes Stuck Wollstoff (s oder 

10 g) in eine Schale, welche die notige Menge Wasser, sowie s% 
Ferrosulfat und 2% Oxalsaure (wie immer, auf das Wollgewicht 
bezogen) enthalt und treibt unter gutem Umziehen allmahlich 
zum Kochen. 1st die Beize genugend aufgezogen, so wird sie durch 
10 minutenlanges Umziehen in lauwarmem Wasser, das eine Spur 
Soda enthalt, fixiert. 

b) Ausfiirben: Mit 5% a-Nitroso-.B-Naphthol = Gambin Y 
oder Dampfgriin, S J 2, oder einem andern Nitrosofarbstoff. 

Neben dcn hicr gcnannten Farbstoffen und ihren Analogen 
lassen sich auch die im vorigen Kapitel fUr Nachchromierung odeI' 
gleichzeitige Chromicrung empfohlencn Farbstoffe auf Vorbeize 
farben, doch ist im allgemeinen die Nachchromierung vorzu
ziehen. 

DaB man cine weitcre Anzahl Hydroxyl enthaltende Farb· 
stoffe durch Vermittlung von Beizen auf Fasern farben kann, 
zu denen sie an sich keine Affinitat besitzcn, wurde schon fruher 
(S. 49) an dem Beispiel Eosin auf Baumwolle erwahnt. 

VIIf. Schwefelfarbstoffe. 
Allgemeines. 

Nachdem uns bci den Beizenfarbstoffen schon ellle Reihe 
s~hwerlbslicher Farbstoffc ,vie die Alizarinc begegnct sind, haben 
wir es in diesem und in den folgenden Kapitcln mit Farbstoffen 
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zu tun, welche in Wasser unlbslich sind. Es sind dies die Sch\ve
felfarbstoffe,- die KUpenfarbstoffe und die auf der Faser erzeugten 
Farbstoffe. Bei den ersteren beiden Klassen beruht die Mbglieh
keit ihrer Verwendung auf der UberfUhrung in lbsliche Reduk
tionsprodukte; bei der letztgenannten Klasse wird der unlbsliche 
Farbstoff aus lbslichen Komponenten auf resp. in der Faser er
zeugt. 

Wahrend die bisher behandelten Farbstoffe vorwiegend Farb
sauren oder Farbbasen resp. deren Salze waren, haben wir es nun
mehr mit neutralen organischen Verbindungen ohne ausgespro
chenen Sauren- oder Basencharakter zu tun, deren Ausfarbungen 
infolge ihrer Unlbslichkeit sehr waschecht sind. 

Die Schwefel- und KUpenfarbstoffe haben das Gemeinsame, 
daB sie durch Einwirkung von Reduktionsmitteln leicht Wasser
stoff aufnehmen und in Verbindungen mit der Gruppe SH resp. 
OH Ubergehen, die als Thiophenole oder Phenole in alkalihaltigem 
Wasser lbslich sind. Da diese Reduktionsprodukte meist 1 helIer 
als die Farbstoffe, in manchen Fallen farblos sind, werden sie 
Leukoverbindungen genannt. Diese sind es (und nicht die fertigen 
Farbstoffe), welche in alkalische Flotte ein direktes Aufziehver
mbgen gegen Textilfasern besitzen. 

FUr welche Faserstoffe sie sich eignen, hangt davon ab, 
ob die Fasern die beim Farben erforderliche Behandlung ertragen. 
Die Schwefelfarbstoffe z. B. werden meist stark alkalisch gefarbt, 
sind also nur fUr pflanzliche Faser, spezielI BaumwolIe, geeignet. 
Die KUpenfarbstoffe verhalten sieh verschiedenartig; so kbnnen 
die indigoiden Farbstoffe schwach alkalisch gefarbt werden und 
eignen sich daher fUr pflanzliche un d tierische Fasern, wahrend 
die KUpenfarbstoffe der Anthrachinonreihe ein stark alkalisches 
Bad erfordern und daher nur fUr Baumwolle Anwendung finden. 
Immerhin sind auch hier in neuerer Zeit Fortschritte gemacht 
worden, indem es gelingt, durch gewisse Zusatze die tierische 
Faser vor den Schadigungen durch Alkali zu schUtzen. Hierzu 
dienen Sulfitablauge (Ligninsulfonate), Protektol Agfa, Protalbin
saure, Leim, Glukose usw., die teilweise als Schutzkolloide wirken 
mbgen. Sie haben namentlich fUr die Farberei gemischter Gewebe, 
wie Halbseide und HalbwolIe, Interesse. 

Spezielle Angaben tiber Schwefelfarbstoffe. 
Darstellung: Geeignete organische Substanzen _ werden mit 

Schwefel und Alkali oder fertigem Schwefelalkali zusammen
geschmolzen oder - unter milderen Bedingungen - in alkoholi
scher Lbsung gekocht. \Vahrend als Ausgangsmaterial ursprUng
lich Naturstoffe, wie Sagespane usw., dienten, ging man bald mit 

1 Ausnahmen siehe S. I07. 



besserem Erfolg zur Verwendung wohldefinierter, organischer Ver
bindungen, wie Aminophenol, Dinitrophenol, Diamine, Diphenyl
aminderivate tiber. Auf der einfachen Darstellungsmethode be
ruht der billige Preis der Schwefelfarbstoffe. 

Konstitution: Bei den blauen bis schwarzen Farbstoffen nimmt 
man die Anwesenheit von Thiazinringen, bei den gelben bis braunen 
Thiazolringe an. Daneben enthalten sie wahrscheinlich Disulfid
gruppen -S-S-, weIche verschiedene Komplexe miteinander ver
binden, so daB hochmolekulare, in der Regel nicht einheitliche 
Verbindungen entstehen. 

Farbemethode: Auf der Anwesenheit dieser Disulfidgruppen 
beruht die Moglichkeit der Verktipung. Beim Kochen mit Schwefel
natriumlosung findet Reduktion von -S-S-zu-SH oder -SNa statt, 
was sich etwa folgendermaBen wiedergeben liiBt: 
Farbstoff-S-S-Farbstoff + NazS = Farbstoff-SNa + NaS-Farb

stoff + S.· 
Der freiwerdende Schwefel wird von weiterem Schwefel

natrium zu Natriumdisulfid gebunden: 
Na2S + S = NazSz. 

Man kann die Reduktion auch mit andern Mitteln, z. B. Hydro
sulfit, vornehmen, doch ist Natriumsulfid das billigste; auch 
scheint Hydrosulfit oft eine ungtinstige Uberreduktion herbei
zuftihren. In der Regel nimmt man das I-z¥2fache der Farb
stoffmenge an krystallisiertem Schwefelnatrium NazS. 9H20. In 
die so bereitete und mit Wasser verdtinnte Lasung der Leuko
verbindung wird der Strang in der Warme eingelegt und biswcilen 
umgezogen, wobei durch Oxydation an der Luft die Disulfidgruppe 
regeneriert und der Farbstoff auf der Faser fixiert wird. 

Farbstoff SNa + HzO = Farbstoff-SH + NaOH 
Z Farbstoff SH + ¥20z = Farbstoff-S-S-Farbstoff + H 20. 

Theoretisches: Auf Grund der starken Affinitat der Leuko
Schwefelfarben zur Baumwollzellulose und der groBen Echtheit 
der fertigen Farbungen, weIche hinsichtlich Reibechtheit den 
Indigo weit tibertreffen, nimmt man mcist die Bildung einer 
chemischen Verbindung an. Es sind ja bereits andere Verbin
dungen von Alkalizellulose mit Schwefelvcrbindungen bekannt, 
z. B. das Zellulose-Xanthogenat, die Viskose. 

,IS Zellulose 
c~ + I = 

"S ONa 

/O-Zellulose 

c=s 
"SNa 

Viskose 

Analog kannte man eine Atherbildung von -SH-Gruppen des 
Leukofarbstoffes mit Baumwolle annehmen. Als Belcg fur die 



chemische Auffassung fUhren die Hochster Farbwerke ("Die Thio
genfarbstoffe") an, daD beim Mischen einer schwefelalkalischen 
Losung eines Schwefelfarbstoffes mit einer schwefelalkalischen 
Losung von Viskose gegenseitige Ausfallung stattfindet. Da 
andere Kolloide keine analoge Wirkung zeigten, seheint eine 
spezifische, offen bar chemische \Virkung vorzuliegen. 

Kochrezept: Zum Farben sind hier relativ groDe Mengen Farb
stoff erforderlich, fur kraftige Tone oft 5-15 %, im Gegensatz 
zu den basischen Farbstoffen, von denen sich die Schwefelfarb
stoffe allerdings auch durch geringere Reinheit sehr unterscheiden! 
Die Auflosung in Schwefelnatrium wird in ziemlich konzentrierter 
waDriger Losung kochend vorgenommen und erfordert einige Mi
nuten. Erforderlich sind etwa IO-25% krystallisiertes Schwefel
natrium Na2S. 9H20, also etwa die gleiche bis 2Y2fache Menge 
wie ~arbstoff. Kleinere Mengen reduzieren nicht vollstandig, zu 
groDe wirken verlangsamend beim Farben. 

Ferner setzt man 5-IO% Soda zur Regulierung der Alkalitat 
zu. Die Mengen dieser Reagenzien sind von Fall zu Fall ausprobiert 
und in den Katalogen und Rezeptbuchern der Farbenfabriken 
fUr jeden einzelnen Farbstoff veroffentlicht. Die StammlOsung gibt 
man in die zum Farben erforderliche Menge sodakorrigierten 
Wassers, das pro Liter 4-20 g kalziniertes Glaubersalz oder 
Kochsalz enthalt, welches hier wie bei den substantiven Farb
stoffen das Aufziehen vervollstandigt. Bemerkt sei, daD sich die 
Soda- und Glaubersalzmengen nach dem Vol u m der Flotte 
richten und daher gewohnlich in Gramm pro Liter angegeben 
werden. Auf Baumwollgewicht bezogen entspricht die Salzmenge 
etwa 50-IOO%. 

Man farbt ctwa Y2 Stunde bei 70-90°, in einzelnen Fallen 
bei tieferer Temperatur; oder man geht in das kochende Bad ein 
und farbt cine Stunde im erkaltenden Bade. Hier wie hei den 
Kupenfarbstoffen muD man vollstandig un ter der Flotte farben, 
wozu die Verwendung eines in 1-[-Form gebogenen Glasstabes 
zweckmaDig ist. Beim Eingehen zieht man zunaehst ein paarmal 
um, um den Strang gut mit der Farblosung zu durchtranken, 
dann nur alle 5-IO Minuten, spater noch seltener, da die Egalitat 
dadureh nieht mehr nennens\vert beeinfluDt \\'ird und zu vic I Luft 
in die Flotte kommt. Naeh Beendigung des Farbens \\"ird ge
wohnlieh nieht gewasehen, sondern gleiehmaDig ausgerungen oder 
ausgequetseht. Hierbei findet in der Regel rasehe Oxydation dureh 
den Luftsauerstoff statt, in einzelnen Fallen ist halbstundiges 
"Verhangen" erforderlieh. Zum SchluD wird grundlieh gespult. 

Technische Bemerkung: Sehwefelfarbstoffe sind gegen feuehte 
Luft empfindlieh und musscn troeken und gut versehlossen auf
bewahrt werden. 

Zum Losen und Farben werden Kupferapparate \wgen des 
Sehwefelnatriums nieht gebraucht; man vef\vendet zum Losen 
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meist HolzgefaDe, zum Farben eiserne oder verbleite Apparate, 
sofern man nicht in Holzkufen farbt; auch Nickel oder Nickelin 
sind brauchbar, aber teuer. Man arbeitet viel nach dem Pack
oder Aufstecksystem (Kops, Kreuzspulen, Kettenbaume), hir 
Stilckwarc mit Jigger, evtl. Unterflottenjigger oder Continue
maschine. Beim Hantieren mit den alkalischen Flotten ist das 
Tragen von Gummihandschuhen zweckmaDig. Da die Bader nur 
unvollkommen ~usziehen, wird auf "stehenden" Badern ge
arbeitet, d. h. das alte Bad durch Nachgabe der ausgezogenen 
Substanzmengen wieder aufgefrischt und wiederholt benutzt. 
Nach dem Farben wird das Material sofort geschleudert, z. B. 
in verzinnter Zentrifuge, und dann je nach Schnelligkeit der Oxy
dation (einzelne verlangen Zusatz von Oxydationsmitteln) sofort 
oder naeh einiger Zeit mit Wasser gewaschen, dessen erste Portion 
etwas Na2S enthalt. Die fertig gewaschenen Farbungen dilrfen 
mit Kupfer in Berilhrung kommen. 

Verwendung: Sehwefelfarbstoffe dienen zur \vasehechten Far
bung von Baumwolle, Leinen, Kunstseide usw. Seide, die ja nieht 
so alkalicmpfindlich ist wie Wolle, wird bisweilen als Halbseide 
(Seide und Baumwolle) mit Schwefelfarben gefarbt, wobei ein 
Zusatz von Glukose sehutzend wirkt. Wolle wird in der Praxis 
nieht mit Schwefelfarbstoffen behandelt, obwohl man auch sic 
auf Zusatz gewisser Schutzmittel unter entsprechenden Vorsichts
maDregeln farben kann. Bci Halbwolle wird vielfach die baum
wollenc Kette mit Schwcfelfarbstoffen gefarbt, dann mit Wolle 
vcrwoben und letztere mit Saurefarben gefarbt, welche die Baum
wolle intakt lassen. Ein Hauptvorzug dcr Schwefelfarbstoffe ist 
ihre Billigkeit, die mit der cinfachen Darstellungsweise zusammen
hangt. 

Echtheit: Dic \,vaschechtheit ist ausgezeichnet; die meisten 
andern Echtheitseigenschaften sind eben falls gut, die Lichtecht
heit auch mcist, jedoch nicht immer. Dagcgen laDt die ChI or
echtheit sehr zu wunschcn ubrig; in diesem Punkt bcmilht man 
sich um Verbesserungen. Einzclne chlorechte Farbstoffe sind durch 
die Bezcichnung CL kenntlich. 

Nachbehandlung: Zur Erhohung der Lichtechthcit kann man 
mit Kupfersulfat nachbe.handeln, wobei meist auch Chromsalz 
zugegeben wird. Durch Uberfarben mit basischen oder substan
tiven Farbstoffen kann man die oft et\vas stumpfen Farbungen 
schonen. In einigen Fallen hat man nach Iangerem Lagern cine 
Schwachung der Baumwollfaser gefunden, die man durch Oxy
dation von frciem Schwcfel oder Schwcfelvcrbindungen zu 
Schwefclsaurc crklart. Urn diese abzustumpfen, hat man die Ge
webe nachtraglich mit Natriumazetatlosung impragniert; eine 
ofter wiederholte Seifenwasche, wie sic im Haushalt ausgefiihrt 
wird, leistet naturlich dieselben Dienste. 



92 

Literatur: O. Lange, Die Schwefelfarbstoffe, ihre Herstellung 
und Verwendung. Leipzig 1912. 

Nuancen: Die Hauptbedeutung hat das Schwefeischwarz, das 
in ungeheuren Mengen gebraucht wird, wie iiberhaupt Schwarz 
die meistgefarbte Nuance ist\ daneben finden sich besonders 
braun, geIb, olive, griin, blau. Die Aufgabe, rote Schwefelfarb
stoffe darzustellen, ist trotz vieler Bemiihungen insofern noch 
nicht befriedigend gelast, als ein feuriges Ziegeirot fehit. Der 
durch Schwefeln von hydroxyIhaitigen Azinen erhaltene Thiogen
purpur [MJ hat einen triiben Farbton; der blaurote Thioindigo 
von Friedlander gehart nach seiner Darstellung zu den Kiipen
farbstoffen, da er nicht durch Schwefeischmelze erhalten wird; 
er kann aber immerhin mit Schwefeinatrium geHirbt werden. 
Weitere Versuche vgl. Friedlander, Fortschritte der Teerfarben
fabrikation, 6, 680; 8, 775, 797. 

Die Einfiihrung von SH-Gruppen in rote Azofarbstoffe (Fich
ter, Frohlich und Jalon, Ber. 40, 4420) oder Kupplung von Diazo
verbindungen mit Thiophenolen (Friedlander und Mauthner in 
Buntrocks Zeitschr. f. Farbenindustrie 3, 333) fiihrte zu roten, 
aber technisch nicht brauchbaren Farbstoffen. 

Technische Namen: Einige der wichtigsten Handeisbezeich
nungen fiir Schwefelfarbstoffe sind: 
Schwefelfarbstoffe [A] Pyrogenfarbstoffe []] 
Kryogenfarbstoffe [B] Thiophenolfarbstoffe []] 
Katigenfarbstoffe [By] Thionfarbstoffe [K] 
Immedialfarbstoffe [C] Pyrolfarbstoffe [L] 
Eklipsfarbstoffe [G] Thiogenfarbstoffe [M] 
Cross Dyefarbstoffe [Holliday] Thionalfarbstoffe [S]. 

Das Hydronblau [C] und Melanogcnblau [M] sind zwar nach 
ihrer Darstellung ebenfalls Schwefelfarbstoffe, doch wird ersteres 
nach der Kiipenmethode, letzteres nach der :Methode fiir sub.~tan
tive Farbstoffe direkt gefarbt. Wir haben also auch hier Uber
gange zwischen den verschiedenen Klassen. 

Versuch 55. 
Pyrogenkatechu 26 [J]. 

10% ige Farbung auf 10 g Baumwollstrang. I g Farbstoff 
wird in einem kieinen Erlenmeyerkolben mi t 15 cern einer 10% igen 
Schwefelnatriumlasung (bereitet durch Lasen von 100 g kristalli
siertem Na2S. 9H20 zum Liter) unter Zusatz von wenig Wasser 
bis zur Lasung gekocht, im Farbcbecher mit hciBem korrigiertem 
Wasser verdiinnt und auf 200 cern Flotte 0,4 g kalzinierte Soda 
und 5 g kaiziniertes Natriumsulfat zugegeben. Man farbt unter 

1 Fur Baumwolle kommt daneben speziell Anilinschwarz und Direkt
schwarz in Frage, wahrend fUr Wolle vor allem die chromierten Schwarz 
wichtig sind. 
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der Flotte % Stunde bei 70-90° Innentemperatur, ringt gleich
maBig aus und sptilt. 

Versuch 56. 

PyrogenoIive [JJ. 
ro%ige Farbung, mit 20 cern NazS-Losung, 0,4 g kalzinierter 

Soda und 5 g Na2S04. 

Versuch 57. 

ImmediaIsebwarz [C]. 
I5%ige Farbung. Man lost mit 15 ccm Na2S-Losung und 

0,75 g Na2C03 ; gefarbt wird unter Zusatz von 5 g Na2S04 auf 
200 ccm Flotte eine Stun de nahe bei Kochtemperatur. 

Versuch 58. 

Thionalschwarz [SJ. 

8%ige Farbung. Zum Losen 15-20ccm Na2S-Losung auf 0,8g 
Farbstoff; vielfach werden Thionalfarben mit der zum Farben 
notigen Sodamenge und etwas TtirkischrotoI in wenig warmem 
·Wasser ausgeteigt, mit der heiDen Schwefelnatriumlosung tiber
gossen und nochmals aufgekocht. Zum Farben sind 0,4 g Na2C03 

und 5 g Na2S04 auf 200 ccm erforderlich. 

Versuch 59. 

ThionalbriIlantblau 68 [SJ. 

8%igc Farbung. Zum Losen 20 cern Na2S-Losung; zum Far
ben 0,4 g Na2C03 und 5 g Na2S04 auf 200 ccm. Die Farbung lafit 
man nach dem Ausringen % Stunde an der Luft hangen, bevor 
man wascht. 

Versuch 60. 

Pyrogenindigo [JJ. 
ro%ige Farbung. 1 g Farbstoff (S] 735), gelost in 25 cern 

Na2S-Losung; zum Farben 0,4 g NaZC03 und 4 g Na2S04 pro 
200 ccm. Vor dem \Vaschen % Stundc hangen lassen! 

Versuch 61.

Schwefelschwarz T [A J. 
12% Schwefelschwarz T [AJ oder Thiogenschwarz [M]. 1,2 g 

Farbstoff in 35 cern Na2S-Losung gelost und mit 0,6 g Soda und 
5 g Na2S04 pro 200 cern Wasser gefarbt. 
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Versuch 62. 

Kryogenfarbstoffe [B l. 
Auf I g Farbstoff werden in der Regel 20 eem Na2S-Lbsung 

und 0,5 g Soda verwendet und zum Farben je naeh N uanee 1-6 g 
Na2S04 oder NaCI zugesetzt. 

Versueh 63. 

Katigenfarbstoffe [By l. 
Auf I g Farbstoff reehnet man 10-20 eem Na2S-Lbsung, 

0,3-0,8 g Na2C03 und I~3 g Na2S04 oder NaCI. 

Versueh 64. 

Thiogenfarbstoffe [M l. 
Auf I g Farbstoft 20-30 eem Na2S-Lbsung, 0,2-0,6 g Na2C03 

und 2-5 g Na2S04 , das man fUr helle ?\uancen aueh weglassen 
kann. 

Es kommt auch vor, daD Schwcfelfarbstoffc, z. B. Kryogen
schwarz, in der Garungskilpc gefarbt \yerden. 

IX. Kiipenfarbstoffe. 
Die Kilpenfarbstoffe sind wic die Sehwcfelfarbstoffe in Wasser 

unlbslich und milssen daher "verkilpt", d. h. in alkalilbslichc 
phenolartige Rcduktionsprodukte ("Leukoverbindungen") ilber
gefilbrt werden, welehe auf die Faser aufziehcn und dort durch 
Luftsaucrstoff wiederum zu unlbslichen Farbstoffen oxydiert 
werden. In den meisten Fallen wird als Reduktionsmittel Na
triumhydrosulfit Na2S20 4 gebraucht. 

Wir unterscheiden folgende Abteilungen: 
a) Indigoide KUpenfarbstoffe; hierzu gehbren Indigo, seine 

Substitutionsprodukte, Thioindigo und Analoge sowie die ge
samten "gemisehten Indigoide", \velebe Indol-, Thionaphthcn-, 
Azenaphtben- und ahnliche Komponcnten enthaltcn. Sie sind 
als Brillantindigos, Ciba-, Hclindon-, Thioindigofarbstoffe usw. im 
Handel. 

b) KUpenfarbstoffe der Anthrachinonreihe; Indanthren-, AIgol-, 
Leukol-, Cibanon- und einige Helindonfarbstoffe. (Die Bczeich
nung Helindon [Ml wird filr Kilpenfarbstoffe sowohl der indigoiden 
wie der Anthrachinonreihe gebraucht.) 

c) Konstitutiv auf3erhalb dicser Reihen steht das technisch 
wichtige Hydronblau [C], welcbes sicb vom Karbazol ableitet, 
und das Indophenol [DHJ oder a-Naphtholblau (CH3)2N - C6H4 -

N = C1oH 6 = 0. 
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Der Unterschied zwischen den beiden erstgenannten Abteilungen 
der Kupenfarbstoffe liegt nicht nur in der chemischen Konstitution, 
sondern auch in der Farbeweise. Die indigoiden Farbstoffe werden 
in schwach alkalischer Kupe gefarbt und konnen daher nicht nur 
flir Baumwolle, sondern in Anbetracht der niedrigen Farbe
temperatur auch flir Wolle Venvendung finden. Die Anthrachinon
Kupenfarbstoffe hingegen erfordern eine relativ. stark alkalische 
Kupe und werden daher in der Regel nur flir Baumwolle ge
braucht. 

Einen "Oberblick tiber die Ktipenfarbstoffe nach dem Stande 
des Jahres 1910 gibt der Vortrag von R. Bohn, Ber. 43, 987. 

Ein vollstandiges Tabellenwerk ist die 1920 erschienene En
zyklopadie der Ktipenfarbstoffe von H. Truttwin. 

a) Indigoide Farbstoffe. 
Man rekapituliere die Geschichte des Indigos, indigoflihrende 

Pflanzen, Gewinnung des Farbstoffes aus der Pflanze, wissen
schaftliche und technische Indigosynthesen. 

Der Indigo ist nicht nur einer der altesten Farbstoffe, sondern 
auch eine der am langsten bekannten organischen Verbindungen 
uberhaupt; demnach ist auch die Ktipenfarberei als die alteste 
geschichtlich tiberlieferte Art der Farberei anzusehen. Auch nach 
dem Aufschwung der Teerfarbenindustrie blieb der Indigo bis 
gegen 1900 fast der einzige Ktipenfarbstoff, dem sich nur vortiber
gehend das 1881 von Kochlin und Witt dargestellte a·Naphthol
blau, 

technisch Indophenol genannt, beigesellte. Dieses konnte sich 
aber mangels Saureechtheit als Indigoersatz nicht halten; auch 
von der gemischten Indigo- Indophenolktipe kam man wieder abo 
Gegen 1900 setzte cine Erweiterung des Gebietes durch Darstellung 
sub s tit u i e r t e r Indigos ein, beginnend 1898 mit dem Indigo T 
[Ml, dem 7,7'- Dimethylindigo, welcher mehr grtinstichige und 
chlorechtere Farbungen auf Baumwolle gibt. Ein wichtiger Schritt 
war dann weiterhin die Bromierung des Indigos, flir welche sich 
besonders die Bromierung in Nitrobenzol (G. Engi) als technisch 
vorteilhaft erwies; diese Bromindigos eignen sich besonders flir 
Baumwolle, zu welcher ihre Leukoverbindungen gute Affinitat 
besitzen. Auch sind die fertigen Farbungen echter als die mit 
gewohnlichem Indigo auf Baumwolle. \Vissenschaftlich interessant 
ist, daB der aus Purpurschnecken isolierte "antike Purpur" sich 
nach einer Untersuchung von P. Friedlander als 6,6'·Dibromindigo 



erwiesen hat. Von den in groBer Mannigfaltigkeit dargestellten 
Substitutionsprodukten mit andern Gruppen wie SOaH, CHa, 
C6Hs, C6H4, CN, NH2, OH usw. sind die meisten von betdichtlichem 

theorctischen Il}teresse (Zusammenhang von arbe und 
ubstitution bci Indigoiden vgl. bei Friedlander, Ber. 55, 

1598), abcr ohne technischen Wert. Von Bedeutung war 
1905 die Entdeckung des Thioindigorots durch P. Fried
lander} dem sich die Darstellung gemischter Indigos, wic 
Indoi-thionaphthen-indigo u w. an chloB. Zu ietzt rer 
gehoren wcitere Cibafarbstoffe U], (G. Engtl, die mei t 
bromsub tituiert sind, ferner Thioindigo- [K] und H -
iindonfarbstoffe [M]. chon vor der Entdeckung dieser 
Farbstoffc hatte ich 190I mit d r Entdeckung de 
Indanthrens [B] (Formel? ) durch R. Bohn das weit 

Abb. II. Sternrabmen fUr Indigofarberei. 

Feld der an Eehtheit untibertreffliehen Anthraehinon-Ktipenfarb
stoffe ersehlossen. Fur die allgemeine Verbreitung der neueren 
Kupenfarben war die Einfilhrung des Hydrosul£its in fester Form 
von nieht zu untersehatzender Bedeutung. 

Versueh 65. 

Indigo auf Baumwollstiick. 
3 g Indigopulver oder 15 g eines 20% igen Teiges werden mit 

7,5 cern konzentrierter Natronlauge 35 0 Be. (= 28% i&e Lauge) 
angeteigt, d. h. gut in einer Reibschale verrieben und unter 
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allmahlichem Zusatz von 300 cern heiBem Wasser in einen Y2 Liter
Erlenmeyer gespult. Die Temperatur soIl etwa 50° betragen. 
Unter Umschwenken gibt man 3Y2-4 g Natriumhydrosulfit hinzu 
und laBt unter zeitweisem Umschwenken ca. Y2 Stun de stehen, 
bis der Indigo gelost ist. Diese "Stammkupe", deren Farbe gelb 
ist, wird in einen etwa 6 I fassenden Steinzeugtopf gegossen, in 
welchem sich 4,7 I gewohnliches kaltes Wasser befinden, die zur 
Entfernung des darin enthaltenen Luftsauerstoffs mit I cern 
Natronlauge und Yz g Hydrosulfit "vorgescharft" wurden. 

Ein mit Seife und Sodalosung ausgekochtes groBeres Stuck 
Baumwollstoff wird auf den SteJ;"nrahmen gespannt, welcher ge
stattet, auf kleinem Raum groBere Mengen Stoff unterzubringen, 
ohne daB sich die einzelnen Lagen beruhren, und dieser an einem 
Stativ uber der Farbekupe aufgehangt. Nachdem man mit einem 
Sieb die "Blume", den blauen Oxydationsschaum an der Ober
£lache, abgehoben hat, fuhrt man durch Senken des Sternrahmens 
die Baumwolle unter die Kupe und laBt sie 10 Minuten unter der
selben und vollstandig von ihr bedeckt hangen. Dann wird sie 
ruhig herausgezogen und 20 Minuten an der Luft "vergrunen" 
gelassen, wobei die Farbe vom grunlichen Gelb der klaren Kupe 
uber Grun nach Blau geht. Anhaftende Flocken von Indigo, 
Schaum usw. brauchen nicht entfernt zu werden, da sie beim 
Waschen von seIber abfallen. Nach Ablauf der 20 Minuten kann 
man ein Stuck als Muster des "ersten Zuges" abschneiden und 
senkt den Rest von neuem fur 10 Minuten unter die Kupe, laBt 
dann wieder 20 Minuten an der Luft hangen und flihrt auf diese 
Weise 5-10 "Zuge" aus. SchlieBlich werden die Ausfarbungen 
mit angesauertem und dann mit reinem Wasser gewaschen und 
gebugelt. In der Praxis werden noch viel mehr Zuge in entsprechend 
verdunnterer Kupe ausgeflihrt, da die Wasch- und Reibechtheit 
bei langsamem Farben groBer sind. 

Versuch 66. 

Indigo auf loser Wolle. 
Da Indigo auf Wolle von ausgezeichneter Echtheit ist und nur 

geringe Alkalitat der Kupe zum Farben erfordert, mithin die 
Faser schont, ist er einer der meistgebrauchten Wollfarbstoffe. 
Er wird vie I auf loser Wolle gefarbt. Hierfur sind die kau£lichen 
Praparate von Leukoindigo (durch ober£lachliche Oxydation 
meist blau gefarbt) oder "Indigokupe" besonders geeignet. 

In folgender Vorschrift sind die Mengenverhaltnisse je nach 
Art der benutzten Materialien etwas zu variieren: 

10 g reine lose Wolle werden mit lauwarmem Wasser, dem 
wenige Tropfen Ammoniak zugesetzt sind, eingenetzt. 

I 1 korrigiertes Wasser von ca. 50° wird mit Yz cern Ammoniak 
und 0, I g Hydrosulfit vorgescharft und mit einer Losung von Y2 g 

Rug g Ii, Praktikum der Farberei. 7 



Leim versetzt. (Kolloide erhahen die Laslichkeit des Leuko
indigos in Ammoniak.) 2 g Leukoindigo 60%ig oder cine ent
sprechende Menge der kauflichen Klipenlasung werden mit zwei 
Tropfen konzentrierte Natronlauge, 2 ccm Ammoniak und 100 cern 
Wasser libergossen, durch Zusatz von maglichst wenig Hydro
sulfit in Lasung gebracht und in die vorgenannte Lasung ein
gegossen. 1m weiteren Verlaufe liberzeuge man sich, daf3 die 
Lasung noch schwach alkalisch ist, da sie durch Selbstzersetzung 
des Hydrosulfits in Lasung 

2 Na2S20 4 + H 20 = Na2S20a + 2 NaHSOa 
sauer werden kannte. 

Die abgepref3te Wolle wird auf einem Sieb maglichst locker 
ausgebreitet und in die Farbeklipe eingesenkt. Man laf3t unter 
zeitweisem Umrlihren 30 Minuten unter der Klipe liegen und hebt 
dann das Sieb heraus. Die Wolle wird gleichmaf3ig ausgedrlickt 
und zum Vergrlinen cine halbe Stunde offen liegen gelassen. Dann 
kann sic auf gleicher Klipe nach Bedarf noch einen zweiten, evtl. 
auch dritten Zug erhalten. Nach valliger Luftoxydation wird sic 
mit Wasser gewaschen, das eine Spur Salzsaure enthalt. Die Kiipe 
kann fUr weitere Portionen Wolle gebraucht werden. 

Zur Schonung des Materials farbt man auf Wolle nur wenige 
(I -3) aber starke Ziige; bei der weniger empfi'ndlichen Baumwolle 
kann man cine schwache Kiipe bei entsprechend mehr Ziigen ver
wenden, da hierdurch die Echtheit besser wird. 

1m folgenden seien der Vollstandigkeit halber noch einigc 
weitere Beispiele von Indigokiipen angefiihrt, die besonders vor 
Einfiihrung des Hydrosulfits von Bedeutung waren, aber auch 
jetzt immer noch in Gebrauch sind. Die Garungskiipe ist be
sonders im Orient noch in beschranktem Umfang fiir Wolle in 
Gebrauch und gibt cine schOne "blumige" Farbung. Die Zink
Kalk-Kiipe und die Eisenvitriol-Kalk-Kiipe eignen sich wegen ihrer 
starken Alkalitat nur fiir Baumwolle. 

Versuch 67. 

Indigo aus Zink-Kalk-Kiipe. 
Stammkiipe: 10 g gebrannter Kalk werden mit \venig Wasser 

gelascht und mit 16 g 20% igem Indigoteig in einer Reibschale 
verrieben. Darauf riihrt man 4 g mit Wasser angeteigten Zink
staub hinzu, spiilt mit warmem Wasser in einen Erlenmeyer und 
fUllt zu 300 cern auf. Dann laf3t man unter zeitweisem Umschwen
ken 4-6 Stunden resp. iiber Nacht zweckmaf3ig bei lauwarmer 
Temperatur stehen (Optimum 50-60°). 

Farbekiipe: Man lascht 4 g gebrannten Kalk mit Wasser, ver
riihrt mit 2 g Zinkstaub und gibt diese Masse in einen Topf mit 
5 I kaltem Wasser, welche hierdurch vorgescharft werden. Nach 
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einstiindigem Stehen gibt man die Stammkiipe hinzu, riihrt ein
mal um und laJ3t absitzen, bis die Kiipe klar geworden ist. Dann 
farbt man Baumwollstiick am Sternrahmen, wie in Versuch 65 
angegeben. 

Die hier beschriebenc Art der Verkiipung hat, \Vie auch die 
folgende, trotz billigen Reduktionsmittels gegeniiber der Hydro
sulfitkiipe den Nachteil, daB sie einen Bodensatz enthalt, mit 
welchem bis 10% des Farbstoffes verloren gehen. Das in der 
Zink-Kalk-Kiipe erzeugte Blau ist cine Spur rotlich, wahrend 
das aus Hydrosulfitkiipe gefarbte eher einen Stich ins Griin
liche hat. 

Versuch 68. 

Eisenvitriol-Kalk- Kiipe. 
Stammkiipe: 17 g kristallisiertcs Ferrosulfat werden in 100 ccm 

heiBem Wasser gelbst. 20 g gebrannter Kalk \verden mit Wasser 
geloscht und zu einem Brei angeriihrt, den man mit 16 g 20% igem 
Indigoteig verreibt. Man spiilt die Masse in einen Erlenmeyer und 
gibt die Ferrosulfatlosung hinzu, wobei ein griinlicher Schlamm 
yom Fe(OH)z ausfallt. Man verdiinnt mit heiBem Wasser auf 
etwa 300 ccm und laBt 4-6 Stun den resp. iiber Nacht, womoglich 
bei mittlerer Temperatur (technisch empfohlen 40-50°), stehen. 

Farbekiipe: 5 1 kaltes Wasser werden mit 3 g Ferrosulfat und 
7 g Kalk vorgescharft und die Stammkiipe hinzugemischt. Nach 
ca. einstundigem Absitzenlassen wird in Ziigen gefarbt. 

Die Eisenvittiolkiipe ist an sich die billigste, bedingt aber in 
Anbetracht des reichlichen Bodensatzes, der wesentliche Mt;~gen 
Indigo zuriickhalt, und der unvermeidlichen tcilweisen Uber
reduktion 1 einen grbBeren Farbstoffverlust, ca. 20%, so daB sie 
praktisch hinter der Hydrosulfitkiipe zuriicksteht. 

Versuch 69. 

Garungskiipe auf Wolle. 
1m folgenden sei noch ein Beispiel fiir den Ansatz einer Garungs

kiipe gegeben, die sich wegen ihrer schwachen Alkalitat fiir Woll
farbungen, besonders lose Wolle, eignet und im Orient noch be
liebt ist. Zu ihrer richtigen Ausflihrung gehort einige Erfahrung; 
auch gelingt sie befriedigend nur bei gr 0 Ben Ansatzen. Ein kleiner 
Ansatz, wie er im folgenden beschrieben wird, gelingt in der Regel 
nur, wenn man den Luftsauerstoff fernhalt (vgl. Binz und Wendel
stadt, Ber. 39, 1627). Der Ansatz flir 5 I Wasser besteht aus: 

30 g Waid (zerkleinerte Pflanzenteile), 
IS )) Kleie, 

1 Oberreduktion findet in geringerem MaBe auch in der Zink-Kalk
Kupe statt, besonders wenn zu hoch erhitzt ist. Eine richtig gefuhrte 
Hydrosulfitkupe ist frei von diesem Ubelstand. 

7* 
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IS g kalzinierte Soda, 
5 " Melassesirup, 

IS " Indigoteig, 
5 " Krapp (zerkleinerte Pflanze). 

Die Waid- und Krappepflanzen werden noch heute eigens flir 
die Garungskupe in kleinen Mengen angebaut und liefern nebst 
der Kleie die flir die Garung notigen Wasserstoff abspaltenden 
Enzyme. Die Wirkung des Krapps soll ubrigens auch auf seinem 
Gehalt an Anthrachinonderivaten beruhen und kann nach An
gabe der Hoechster Farbwerke auch durch Anthrachinon hervor
gcbracht werden; letzteres ist, obwohl ein Chinon, als reduktions
begunstigend bekannt. (Vgl. Reduktionsatze auf Naphthylamin
bordeaux!) Die im Handel kauflichen Pflanzenteile werden grob 
gepulvert mit den ubrigen Bestandteilen und Wasser angeriihrt 
und bei 50~600 etwa 24 Stunden stehen gelassen_ Von 
Zeit zu Zeit wird mit Phenolphthalein auf alkalische Reaktion 
gepriift und, wenn dieselbe durch die Saureentwicklung der Garung 
zu schwach wird, wieder etwas Soda zugegeben. Der richtige 
Sodazusatz ist die Hauptschwierigkeit der Garungsfiihrung. Ge
wohnlich ist die Kupe nach 36 Stunden "angekommen", d. h. 
gebrauchsfertig. Man achte auf den charakteristischen Geruch 
der Garungskiipe, welehe auch der damit gefarbten Wolle anhaftet. 
Da manche Konsumenten dies en Geruch an der Ware wunschen, 
kommt es vor, daB andersartige Kupen mit kauflichem "Kupen
geruch" parfumiert werden. 

Technische Bemerkungen: AuBer den sog. Kupen ist noch die 
Zink-Bisulfit-Kupe namentlich in England in Gebrauch; sic ist 
naturgemaB ahnlich der Hydrosulfitkupe, da aus den genannten 
Reagenzien Hydrosulfit entsteht. Es ist bei Kupenfarbstoffen 
durchweg ublich, zunachst eine konzentrierte "Stammkiipe" an
zusetzen, die erst nachher zur "Farbekiipe" verdiinnt wird, da 
die Reduktion in konzentrierter Losung rascher verlauft. -
Indigo wird wegen seiner Walkechtheit vorwiegend auf losem 
Material in der Tauchkiipe gefarbt, wobei flir Baumwolle das 
Temperaturoptimum bei 20-25°, fiir Wolle bei SO-70° liegt. 
Die Farbebehalter sind aus Holz, Eisen oder Zement. Nach jedem 
Zug wird die Ware zwischen Walzen ausgequetscht und geoffnet 
an der Luft liegen gelassen. Gam wird vorwiegend nach dem 
Aufstecksystem in Form von Kops im Universal- oder Revolver
apparat, Stiick meist fortlaufend in der Rollenkiipe, gefarbt. 
1m StUck laBt sich das Material aber nie so gut und "tragecht" 
durchfarben wie in loser Form. - Beim Wollfarben ist uber
schussiges Alkali nicht nur mit Riicksicht auf die Empfindlich
keit der Wolle, sondem auch deshalb zu vermeidcn, weil Alkali
uberschuB das Aufziehen auf Wolle verzogert; bei pflanzlicher 
Faser wirkt hingegen ein gewisser AlkaliuberschuB giinstig auf 
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die Nuance. Die im Handel befindlichen "Kupen fur Wolle" 
und "fUr Baumwolle" unterscheiden sich daher im Alkaligehalt. 

Technischen Erfolg verspricht neuerdings 1 die Anwendung 
von Schwejelsaureestern des Leukoindigos, welche als Indigosol [DH] 
in den Handel kommyn und namentlich im Zeugdruck, aber auch 
in der Farberei angewendet werden konnen. Durch ein saures 
Oxydationsbad wird der Ester gespalten und der Indigo entwickelt. 
Die alkalische Verkupung faUt also weg. 

Theoretisches: DaB die Affinitat des Leukoindigos zur Faser 
nicht sonderlich groB ist, sieht man schon am Erfordernis mehrerer 
Zuge. Die einfachste weitere Erklarung ist nun die, daB der un
losliche Farbstoff in den Poren der Faser durch Oxydation .~lUs
gefallt wird und infolge innerer Reibung festgehalten wird. Uber 
weitere, zum Teil auch abweichende Anschauungen vgl. Binz 
und Rung, Zeitschr. f. angew. Chern. 1902, S. 616; Knecht und 
Nair, Journ. of the Society of Dyers and Colourists 1912, S. 28; 
Binz, Lehnes Farberzeitg. 1911, S. 205; Minajejj, Buntrocks 
Zeitschr. f. Farbenindustrie 1910, S. 297, 314. Vgl. auch weitere 
Angaben bei den Anthrachinon- Kupenfarbstoffen. 

Echtheit: Auf Wolle gehort Indigo zu den echtesten Farb
stoffen, die wir kennen. Seine Licht-, Walko, Saure-, Alkali
und Schwefelechtheit ist vorzuglich; nur die Reibechtheit laBt 
zu wunschen ubrig. Auf pflanzlicher Faser, also hauptsachlich 
auf Baumvvolle und Leinen, ist er nicht so licht- und wasch
echt wie auf Wolle, doch hat er vor manehen Schwefelfarbstoffen 
den Vorzug, aueh im Verblassen die Schonheit seiner Nuance 
zu behaltcn, wahrend jene bisweilen grau werden.· Immerhin 
wird er als Baumwollfarbstoff durch die neueren Kupenfarbstoffe, 
wie bromierte Indigos, Indanthren-, Cibanon- und Hydronblau 
ubertroffen. 

Versuch 70. 
Substituierte Indigos. 

Von den substituierten Indigos haben speziell die halogen
substituierten Bedeutung. Sie sind in der Farbe lebhafter und 
chlorechter und zeigen, wie die weiterhin zu beschreibenden Kupen
farbstoffe, groBere Affinitat zur Faser als Indigo, so daB sie nicht 
in Zugen, sondern "auf einmal" nach Art der Schwefelfarbstoffe 
gefarbt \verden. Durch ihre direkte Affinitat sind diese Leuko
verbindungen auch den substantiven Baumwollfarbstoffen ver
gleichbar. Sie cignen sich besonders fUr Baumwolle und ziehen 
bei 50-70° in Gegenwart von Salz ziemlich vollstandig auf. 
Sie konnen auch auf Wolle gefarbt werden, sofern die Temperatur 
unter gewissen Grenzen blcibt, doch kommen hierfur nur Mono
und Dibromindigo in Betracht. Man beachte die Beziehungen 

1 M. Bader bzw. C. Vaucher und 1\1. Bader, Chimie et Industrie 1924. 
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zwischen Zahl oder Ste11ung der Halogenatome und der Nuance: 
5-Brom- und 5· 5'-Dibromindigo (Indigo R und RR) geben ein 
etwas roteres Blau, 5'7'5"i-Tetrabromindigo ist lebhaft rein
blau, hohere Halogenierung (Penta- und Hexabrom-Indigo) fuhrt 
wieder zu grunlicheren Nuancen. Wahrend 5' 7 . 5'· i-Tetra
bromindigo, wie erwahnt, rein blau ist, ist 4' 5 . 4' . 5'-Dichlor
dibromindigo die grunste Marke. 6· 6'-Dibromindigo ist ab
weichend von den andern Bromderivaten rotviolett und envies 
sich als identisch mit dem "antiken Purpur" aus Purpurschnecken. 
Oktoehlor- Indigo fiirbt blauviolett, doeh ist seine Leukoverbin
dung fur praktischen Ge.braueh zu seh\ver loslich. 

Beispiel: 5 . 7' 5'· i-Tetrabromindigo. Cibablau 2B (J], Tetra
blau 2B [S], Indigo 4B [MJ, Brillantindigo 4B [B], S] 881. Fur 
eine 3% ige Farbung auf 10 g Baum\vo11strang werden 0,3 g Farb
stoffpulver im Porze11anmorser mit 0,8 cern Natronlauge 35 ° Be. 
(d. i. 28%ige) gut angeteigt, d. h. fein verrieben, wobei ein Zu
satz von 1-2 cern Alkohol oder Turkischrotol zur leichteren Be
netzung des Farbstoffpulvers gute Dienste leistet. ]e besser dieses 
Anteigen erfolgt, desto leichter tritt Verkupung ein. vVas die 
Menge der Natronlaugc anbetrifft, so nimmt man im groBen ge
wohnlieh doppelt so viel Kubikzentimeter 3s%ige Natronlaugc 
wie Gramm Farbstoff; im kleinen Versuch ist etwas mehr Natron
lauge, statt dem 2 fachen das 2 Y2fache, enyunscht. Zur Bcreitung 
der Stammkupe wird der so angeruhrte Tcig mit 50-roo ccm 
desti11iertem oder sodakorrigicrtem lauwarmem \Vasser unter 
weiterem Verreiben durch einen Trichter in cinen kleinen Erlen
meyer gespult und mit 0,6 g Hydrosulfit versetzt. An Hydro
sulfit nimmt man im groBen das I Y2fache, im kleinen Versuch 
das 2fache der Farbstoffmenge. Zur Verkupung laBt man den 
Kolben unter zeitweisem ruhigen Umschwenken (nicht Schuttcln) 
in einem Wasserbad von ca. 80° stehen, so daB die Innentemperatur 
etwa 70° betragt, bis in Y4-Y2 Stun de der Farbstoff vo11standig 
zu einer goldgelben Kupe gelost ist, dercn Oberflache mit ciner 
Oxydationshaut (" Blume") bedeckt ist. 

Zur Bereitung der Farbekupc wird diese Stammkupc in ctwa 
roo cern sodakorrigiertes vVasser gegossen und zu 200 ccm auf
gefli11t. Salzzusatz sol1 bei diesem Farbstoff unterbleibcn, da er 
sonst zu rasch, d. h. unegal aufziehen wurde. Die Farbetemperatur 
betrage 60°; sie wird dureh Einste11en in ein Bad von geeigneter 
Temperatur erhalten. Dann geht man mit dem genetzten Strang 
ein, zieht ein paarmal urn und fiirbt dann un t e r der Flotte, wic 
dies bei den Schwefelfarbstoffen beschrieben \vurde. Man farbt 
Y2 Stun de unter zeitweisem ruhigem Umziehen, doch bringe man 
den Strang wahrend dieser Zeit mogliehst wenig mit Luft in Be
ruhrung. Dann wird der Strang sehr gleiehmaBig ausge\vunden, 
in ausgebreitetem Zustand eine halbe Stunde an die Luft gehangt 
und darauf gewaschen. 
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Durch nachtragliches Seifen werden die meisten Kiipen
farbungen verschont, indem sie zwar eine Spur heller, aber leuch
tender und lebhafter werden. Dazu kocht man den gefarbten 
Strang in einem Farbebecher mit Seifenlosung, die 3-5 g Seife 
pro Liter enthalt, Y4,-% Stunde unter zeitweisem Umziehen. 
Wegen des starken Schaumens sollen die Becher hochstens zu 
2/3 gefiillt sein. Dann wird nochmals gewaschen. 

Zum Studium ist es empfehlenswert, die geseifte mit der un
geseiften Farbung zu vergleichen_ Dazu wird entweder der Strang 
geteilt, oder es werden von vornherein zwei Strange gefarbt und 
nur der eine mit Seife "aviviert" .. 

In einzeln.en Fallen kann man auch mit Kaliumdiehromat 
oder ChlorkalklOsung entwiekeln. 

Versueh 71. 

Abhiingigkeit der Farbe von der Substitution. 
Man fiihre von allen erhaltIichen Indigo-Substitutionspro

dukten vergleichende Ausfarbungen aus und stelle hierdureh oder 
mit Hilfe der Literatur eine Tabelle der Nuancen und womoglich 
der weiteren Eigenschaften auf. 

Als technische Produkte seien Sj Nr. 879-892 genannt, von 
denen einzelne Beispiele hier angegeben werden mogen. 

Man filhre 3% ige Farbungen aus. Die Angaben beziehen sich 
auf 20 g Baumwolle, d. h. zwei Strange a !O g, von denen nach be
endeter Farbung einer nachgeseift wird. Demnach werden also 
je 0,6 g Farbstoff mit 1,5 cern konzentrierterNatronlauge 35° Be., 
etwas Alkohol oder Tilrkischrotol angeteigt und mit 1,2 g Hydro
sulfit und 200 cern Wasser bei der fiir jeden Farbstoff angegebenen 
Temperatur verkilpt. Die Stammkilpe wird in einen % I-Farbe
becher gegossen, welcher 200 cern warmes Wasser und darin ge
lost die notige Menge Koehsalz enthalt. 1m ilbrigen sei auf die 
naheren Angaben in Versuch 70 verwiesen. Bezilglich des Um
ziehens muD man das Egalisierungsvermogen berilcksichtigen; 
schwer egalisierende Farbstoffe erfordern of teres Umziehen, bei 
den ilbrigen schranke man es nach Moglichkeit ein. 

Brillantindigo [B], Sj 884-887, Verkilpen bei SO-60°, Farben 
bei SO-55°. 

Cibagelb oder Indigogelb 3G [J], Konstitution? Sj 889, Ver
kilpen bei 60°, Kilpe dunkelweinrot, Farben bei 30-40° mit !O g 
Kochsalz pro 400 cern Flotte. Die Erklarung der bemerkens
werten Tatsache, daD die "Leukoverbindung" hier tieferfarbig 
ist als der Farbstoff, vergleiche bei Flavanthren S. !O7. 

Cibagelb G [J], Bromierungsprodukt des vorigen, Sj 890, Ver
kiipen und farben analog, Kilpe rotviolett. 

Cibagriin G [J] = Dibrombisnaphthindolindigo, Sj 891, Ver
kilpen bei 70°, Kilpe rotorange, Farben bei 60° ohne Salz. 
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Helindongrun G [M] und Thioindongrun G [K], S] 892, sind in 
Konstitution und Verhalten dem CibagrUn ahnlich. 

Cibablau vgl. vorigen Versuch. 
Uber weitere, nur wissenschaftlich interessante Indigoderivate 

vgl. Meyer-Jacobson, Lehrbuch der organischen Chemie III, 310, 
3 I I, besonders die Anmerkungen; ferner Dicyanindigo: Reich, 
Helvetica chim. acta 3, 148. Diphenylindigo: Friedlander und 
Kunz,Ber. 55, 1597. Perinaphthalinindigo: Datt, Soc. 123, 224. 
Vgl. auch die Arbeiten von Madelung, Ber. 57, 222, 234, 241; 
Kunz, Ber. 55, 3688; 56, 2027 u. a. 

An gewisse Cibafarbstoffe schlieBen sich die Kondensations
produkte von Indigo mit Malonester an: Posner, Ber. 56, 3 I. 

Die Suljosauren, wie Indigokarmin = 5 . 5'- Indigodisulfosaure, 
Sachsischblau, S] 877, werden als Saurefarbstoffe gefarbt. Sic 
sind weniger echt, vor aHem auch weniger lichtecht und daher 
meist durch andere Farbstoffe verdrangt. 

Versuch 72. 

Antiker Purpur. 
Man verkUpe cine Probe 6· 6'-Dibromindigo mit sehr wenig 

Natronlauge unter Zusatz von Ammoniak und mache lauwarm cine 
Ausfarbung auf WoHstrang. Stumpfes, unschones Rotviolett, das 
sich nicht ganz mit den heutigen Begriffen von "Purpur" deckt. 
Der Farbstoff wird nicht technisch dargestellt. 

Versuch 73. 

Derivate des Indirubins. 
Cibaheliotrop B [J], Tetrabrom-indirubin, S] 897, VerkUpen 

bei 70°, KUpe grUnlichgelb, Farben bei 60° ohne Kochsalz. 
H elindonviolett D [M], bromiertcs 7-Methyl-indirubin, S] 898, 

Kiipe gelb. 

Versuch 74. 

Thioindigo und gemischte Indigoide (Ciba-, Helindon-Thioindigo
farbstoffe) . 

Diese Farbstoffe ,verden sowohl fUr Baumwolle wie fUr Wolle 
und Seide gebraucht. Man stelle 3% ige Farbungen mit folgenden 
Farbstoffen auf Baumwolle her, wobei man sich an die Vorschriften 
von Versuch 69 und 70 anlehnt. 

7% Thioindigo, Thioindigorot B [K], Kupenrot B [B], [By], 
Bisthionaphthen-indigo, S] 912, VerkUpen bei 60°, KUpe rotlich 
goldgelb, Farben bei 25-40° oder Zimmertemperatur mit 8 g 
Kochsalz auf 400 cern Flotte. Das Seifen fallt hier fort. Thio
indigo kann auch nach Art der Schwefelfarbstoffe gefarbt werden; 
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alsdann verkupt man pro Gramm Farbstoff mit 15-20 eem 
10% iger Sehwefelnatriumlosung. Doeh wird diese Methode nur 
gebraueht, wenn noch andere Schwefelfarben zugegen sind. 

Helindonorange R [M], Thioindigoorange R [K], 6· 6'-Diathoxy
Thioindigo, SJ 913. Verkup~n bei 65-70°, Kupe grunliehgelb, 
Farben bei 30-40° (Wolle bei 60°) ohne Salzzusatz. 

H elindonechtscharlach R [M], Dibromdiathoxythioindigo, S J 915. 
Verkupen bei 60-70°, Kupe grun. Farben bei 50-60°. 

Cibabordeaux B [J], 5· 5'-Dibrom-thioindigo, SJ 919. Ver
kupen bei 70°, Kupe goldgelb, Farben bei 40-60°. 

Cibarot B [J], 6. 6'-Diehlor-thioindigo, SJ 909, sowie das ahn
liehe Helindonrot B [M] und Thioindigorot BG und 3B [K], SJ 917; 
Verkupen bei 60°, Kupe grunliehgelb, Farben bei 30° mit 10 g 
Kochsalz auf 400 cem Flotte. 

Helindonorange D [M], Dibrom-6. 6'-diamido-thioindigo, SJ 
914, Verkupen bei 60-65°, Kupe orangegelb, Farben bei 60°. 

Helindongrau 2B [M], Thioil1digograu 2B [K], 7· 7'-Diamido
thioindigo, S J 921, Verkupen bei 40-55°, Kupc gelbgrun, Farben 
bei 40-50°. 

Cibagrau G [J], Bromindol-thionaphthen-indigo, S J 899. 2% ige 
Farbung. Verkupen bei 60°, Kupe grunliehgelb, Farben bei 60!) 
ohne Koehsalz. Die Farbung ist zunaehst grauviolett und wird 
erst beim Seifen rein grau. 

3°~ Cibaviolett 3B, B [J] und Thioindigoviolett K [K] sind bro
mierte Thionaphthen-indol-indigos, SJ 900, 901, Verkupen bei 
70°, Kupe orange, Farben bei 60° ohne Salze. 

Cibarot G [J], Thioindigosc/zarlach G [K], Dibrom-z-thionaph
then-3-indolindigo, SJ 906, Verkupen bei 70°, Kupe rotlieh-blaD
gelb, Farben bei 40° mit 10 g Kochsalz pro 400 eem Flotte. 

C ibascharlach G [J], Thioindigoscharlach 2 C [K], H elindon
echtscharlach zC [M], Thionaphthen-aeenaphthen-indigo, SJ 907, 
Verkupen bei 40°, Kupe blauviolett, Farben bei 40° mit 20 g 
Koehsalz pro 400 eem Flotte. }lan gehe nieht uber die angegebene 
Te~peratur hinaus. 

Ahnlieh sind Thioindigoscharlach zG [K] und H elindonecht
scharlach C [M]. 

Cibaorange G [J], Derivat des Cibaseharlaeh, SJ 91 I, Ver
kupen bei 50-60°, Kupe braunolive, Farben bei 40° mit 10 g 
Koehsalz. 

Die folgenden beiden Farbstoffe enthalten bereits Anthrazen
komponenten, aber daneben noeh die Indolkomponente: H elindon
blau 3GN [M], Thioindigoblau zG [K], Kondensationsprodukt aus 
a-Oxyanthranol und Isatinchlorid (oder Isatin-a-anil), SJ 896; 
Verkupen bei 40°, Kupe gelbbraun, Farben bei 20-40°. 

Alizarinindigo [By], Anthrazendibromindolindigo, S J 893, Ver
kupen bei 60-70° unter Zusatz von 0,4 eem Natronlauge 30° Be., 
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0,3 g Hydrosulfit und etwas Leim pro Gramm Farbstoffteig; Kupe 
braungelb, Farben bei 70°. 

Versuch 75. 

Biiuchechtheit. 
Wenn Kupenfarbungen auf Baumwolle zusammen mit roher 

BaumwolIe, z. B. in Buntgeweben dem BauchprozeB (einem Teil 
des Bleichprozesses) unterworfen werden, indem man sie mit 
verdunnter Natronlauge (evll. unter Druck) kocht, so uben die 
der rohen Baumwolle anhaftenden Pektinstoffe eine schwach 
reduzierende Wirkung aus, wobei die Kupenfarbung teilweise 
wieder verkupt wird und nun auf weiBe Stellen aufzieht, so daB 
ein ZerflieBen der Farbe und Anbluten der weif3en Faser statt
findet. 

Dieser Ubelstand kann durch Zusatz von oxydiercnd wirken
den Mitteln behoben werden. Ein solches "Bauchschutzmittet', 
1st das Ludigol der B.A.S.F., das aus Nitrobenzol- oder Anthra
chinon·Sulfosauren besteht. Von anderer Seite werden Bromate, 
Perborate oder Natriumsuperoxyd empfohlen. 

Man farbe einen Strang Baumwolle mit einem geeigneten 
Kupenfarbstoff, z. B. Cibaviolett, und vcrflechte einen Teil mit 
drei Teilen roher, d. h. noch nicht gereinigter Baumwolle. Von 
diesem Zopf werden drei Stucke von etwa 10 g abgeschnitten 
und mit je 200 eem Wasser und 2 eem konzentrierter Natronlauge 
2-3 Stunden lebhaft gekoeht, wobei das verdampfende Wasser 
ersetzt wird. Versueh I erhalt vor Beginn einen Zusatz von 2 g 
Ludigol, Versueh II ebensoviel Kaliumbromat KBr03 ; Versuch III 
bleibt ohne Zusatz. 

Naeh Beendigung des Versuches wird gewasehen und ge
trocknet. In Versueh III ist die weif3e Baumwolle angeblutet, 
in I und II nicht. 

Da die Bauehunechtheit von der Reduzierbarkeit des Farb
stoHes abhangt, hat sie nichts mit den ubrigen Echtheitseigen
sehaften zu tun und findet sich bei vie len sonst sehr eehten Kiipen
farbstoffen. Weitere Priifungen auf Eehtheit, z. B. Waschecht
heit, sollen spater im Vergleieh zu den Anthraehinon-Kiipenfarb
stoffen ausgefiihrt werden. 

b) Kiipenfarbstoffe der Anthrachinonreihe. 
Mit der Entdeekung des Indanthrens durch R. Bohn im Jahre 

1901 wurde die echteste bis jetzt bekannte Farbstoffklasse 1 er
sehlossen [B]. Ihr schlossen sieh die ahnlichen Algolfarbstoffe [By] 

1 Ein Teil der Indanthrenfarbstoffe wird nach einer kurzlich abge
anderten Benennungsweise als Anthra-Farbstoffe bezeichnet. 
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und die Cibanonfarbstoffe []] an; letztere sind Sehwefelungspro
dukte von Anthraehinonderivaten und erinnern daher zum Teil 
an die Schwefelfarbstoffe, gehoren aber farberisch zu den Kupen
farbstoffen (Analogie mit Hydronblau). Aueh zahlreiche Helin
done [M] leiten sich yom Anthraehinon abo 

Farberisch unterseheiden sie sich von den Indigoiden dadurch, 
daB sie eine starker alkalische Kupe erfordern. Sie eignen sich 
demnach vorwiegend fur Baumwolle oder allgemein pflanzliche 
Faser; doch kann man sie auch fUr Seide und unter gewissen Vor
sichtsmaBregeln sogar fur Wolle anwenden, wenn man Schutz
kolloide zusetzt und einen Teil der Natronlauge durch Ammoniak 
ersctzt. 

1m Hydrosulfitzusatz muB man sich an die vorgeschriebenen 
Mengen halten, da manche kompliziertere Anthrachinonderivate 
eine ganze Reihe von Reduktionsstufen 1 besitzen, die nicht alIe 
leicht wieder zum Farbstoff oxydiert werden. 

Bei einzelncn Kupenfarbstoffen wie Flavanthren = Indanthren
gelb ist die Kupe tieferfarbig als der Farbstoff, namlich blauviolett. 
Diese fur eine "Leukoverbindung" auffallende Erscheinung er
innert an die Tatsache, daB das b 1 au e Indanthren seinerseits 
als Dihydroverbindung des gelben Anthrachinon-Azins aufzu
fassen ist 

Indanthrenblau Anthrachinon-Azin, gelb 

Die Erklarung beruht nach R. Scholl darauf, daB bei der Re
duktion der chromophoren, weil orthochinoiden Azingruppe zwei 
auxochrome sekundare Aminogruppen entstehen. "Wenn Chromo
gene, weiche mehr als einen Chromophor enthalten, in der Weise 
reduziert oder verandert werden, daB ein Teil der Chromophore 
erhalten bleibt, wahrend der andere in auxochrome Gruppen 
verwandelt wird, so kann damit eine Verticfung der Farbc 
verbunden sein." R. Scholl, Ber. 36, 3426. Eine andere Er
klarung nimmt im gel ben Azin ein Gelb zweiter Ordnung an 
{v. Georgievics). 

1 Vgl. z. B. Ber. 41, 2304, 2334. 
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Man vergleiche die Gultigkeit des Schollschen Satzes am Fla
vanthren (Indanthrengelb) und seiner blauvioletten Kupe: 

OH 
I 

/~/c'\/~ 

I I I I 
~/~c,l~/~ 

I I N 
NH II 
,,/~/ c ,,/~. 

i I I I 
~/~CO/~/ 

B1aue Ki.ipe 

oxyd. 
--~ 

Indanthrengelb 

\Venn die Echtheit der Anthrachinon -Kupenfarbstoffe auch 
meist hervorragend ist, so gibt es doch noch Unterschiede, indem 
einzelne Farbstoffe nicht in allen Punkten als hervorragend, son
dern in einzelnen nur als "gut" zu bezeichnen sind. Auch das 
(gewohnliche) Indanthrenblau hat seine schwache Seite: es ist 
nieht chloreeht; indem durch die oxydierende Wirkung des Chlors 
ein Teil in das grunlich gelbe Anthrachinonazin (Formel S. 107) 
verwandelt wird, kann die Farbung blaugrun bis gelbgrun werden_ 
Doch ist hiermit keine Zerstorung des Farbstoffes verbunden, viel
mehr \vird durch Behandlung mit Reduktionsmitteln (Hydro
sulfit oder Zinnehlorur) der ursprungliche bbue Farbstoff leieht 
wieder regeneriert. Urn aber diesen Mangel zu beheben, hat man 
durch Bromierung oder Chlorierung Halogenderivate der Indan
threnfarbstoffe mit wesentlich besserer Chlorechtheit dargestellt. 
Wirft man einen Blick auf die kompakten Formelbilder der hoher 
kondensierten Indanthrene, wie Indanthrendunkelblau BO (" Viol
anthren "), S j 763, Indanthrenviolett R extra (" Isoviolanthren "), 
Sj 766, Indanthrendunkelblau BT ("Zyanantbren"), Sj 846 und 
ihrer Halogenderivate, so erscheint ihre Bestandigkeit gegen 
chemische Beanspruehung fast jeder Art leicht verstandlich. 

Was die beim Farben erforderlicben Zusatze betrifft, so werden 
bei Indanthrenfarbstoffen pro Liter Farbeflotte fUr hellere Nuaneen 
1-1,5 g, fUr mittlere 1,5-2,5 g, fUr dunklere 2,5--4 g Hydro
sulfit gereehnet. Die Menge Natronlauge wird ebenfalls gewohn
lich auf das Volum der Flotte bezogen und betragt pro Liter I5 
bis 20 ccm. Natronlauge 40 0 (35%ig), das sind I7-23 cern Lauge 
35 0 Be. (28% ig); doeh erfordern einige Indanthrene nur 3 cern 
pro Liter. Bei Cibanonfarbstoffen brauebt man an Hydrosulfit 
etwa das dreifache der Farbstoffmenge (auf pulverformigen Farb
stoff bezogen) und pro Liter I6-20 cern Natronlauge 35 0 Be. 
Fur Algolfarbstoffe nimmt man pro Liter Flotte I,2 g Hydro-
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sulfit und 16-26 cern Natronlauge 300 Be. (24% ig), das sind 10 bis 
16 cern Lauge 35% ig. Der Farbstoff liegt oft in Teigform vor, bald 
10% ig ("einfach"), bald 20% ig ("doppelt"), bald mit andern 
Prozentgehalten; er wird mit der ganzen ftir die Farbeflotte be
rechneten Menge Natronlauge und Hydrosulfit in ziemlich kon
zentrierter Stammktipe bei mittlerer Temperatur (meist 30-60°) 
verktipt. Schwerer lOsliche Farbstoffe erfordern schon zur Ver
kiipung die ganze Wassermenge der Farbeflotte. Pulverformige 
Farbstoffe mtissen vorsichtig angeteigt werden. Es wird % Stunden 
gefarbt und dann ausgerungen. Manche Farbungen mtissen dann 
zur Oxydation % Stunde an der Luft hangen (die meisten Algol
farbungen), andere konnen sogleich gesptilt werden (Indanthren· 
und Cibanonfarbungen); schlief3lich werden sie abgesauert. Die 
Farbetemperatur liegt ftir Indanthren- und Cibanonfarbstoffe 
meist bei 60°, ftir Algolfarbstoffe schwankt sie zwischen 20 und 
60°. Mit Rticksicht auf die chemische Verschiedenheit der Farb
stoffe sind die Methoden von Fall zu Fall verschieden und es 
gibt eine Reihe von Spezialvorschriften, so daB man sich tiber 
Einzelheiten in den Publikationen der Farbstoffabriken informieren 
muB, wenn man das Optimum der Farbebedingungen treffen will. 

Versuch 76. 

Indanthrenblau RS [B]. 

Das ursprtingliche, jedem Chemiker bekannte "Indanthren" 
wurde als Indanthren X (S] 837) in den Handel gebracht, aber 
spater wieder zurtickgezogen und durch sein leichter verktipbares 
Dihydroderivat, das Indanthrenblau RS (S] 838) ersetzt: 

(
"-/co,,,/,,-

I I I 
/"'co/"'/"-I NH OH 

NH I . 
"-/"-/c"'/"-
I I I I 

/"-c/"-/ 
OH 

Indanthren X Indanthrenblau RS 

Auf der Faser bildet sich wieder das Indanthren X zurtick, 
dessen Echtheit nach R. Scholl darauf beruht, daB sowohl sein 
Oxydations· wie Reduktionsprodukt weniger bestandig sind und 
jenes zurtickzubilden streben. 

Das Indanthrenblau RS ist "einfach" als 10% iger und "doppelt" 
als 20% iger Teig im Gebrauch. Man ftihre die Farbung mit 2 g 
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20% igem Teig auf 20 g Baumwollstrang aus und lose in Gegen
wart von 6 cern Natronlauge 40° Be. (7 cern 35 ° Be.) und I g 
Hydrosulfit bei 60-70°; dann verdunnt man mit warmem Wasser 
auf 400 cern, farbt % Stunden bei 60° und kann darauf ohne wei
teres sptilen. Schlief31ich wird mit Wasser, das eine Spur Salz
saure oder Schwefelsaurc enthalt, abgesauert, urn die anhaftende 
Lauge zu neutralisieren, dann nochmals mit reinem Wasser ge
spult und der eine der beiden Strange kochend geseift, wodurch 
der Farbton etwas roter wird. 

Versuch 77. 

Weitere Indanthrenfarbstoffe. 
Indanthrengelb [B], fruher Flavanthren genannt, S J 849, -+ g. 

1O%iger Teig auf 20 g Baumwolle. Verkupen mit 6 cern Natron
lauge und I g Hydrosulfit bei ca. 60°, Kupe violettblau, Farben 
mit 400 cern Flotte bei 60°. Der Farbstoff zieht violettblau auf 
die Baumwolle auf, geht aber bei halbsttindigem Hangen an der 
Luft in gelb uber. Die weiteren Einzelheiten sind analog dem 
vorigen Versuch. Indanthren gelb kann auch mit Schwefelnatrium 
reduziert und so mit Schwefelfarbstoffcn gemeinsam verwendet 
werden. 

Indanthrendunkelblau BO [B], fruher Violanthren BS genannt, 
SJ 763, ist, wie auch der folgende, bemerkenswert als N- und 
S-freier Kupenfarbstoff. 3 g 10% iger Teig auf 20 g Baumwolle, 
6 cern Natronlauge, I g Hydrosulfit, Temperatur 60°, Kupe rot
violett mit braunroter Fluoreszenz. 

Indanthrenviolett R extra [B], SJ 766, -+ g 1O%iger Teig auf 
20 g Baumwolle; alles ubrige wie vorher. Kupe violett mit braun
roter Fluoreszenz. 

Indanthrenbraun B [B], fruher Rufanthren, SJ 867, 6 g 10% iger 
Teig auf 20 g Baumwolle, Kupe violettbraun. 

Indanthrengrau B [BJ, SJ 848, heiBt neuerdings Anthragrau B. 
6 g Teig auf 20 g Baumwolle, Ktipe braunlich. 

Indanthrengoldorange G und R [B], SJ 760, 761. -+ g 1O%iger 
Teig auf 20 g Baumwolle. Kupe bei Grot, bei R rotviolett. 

Indanthrenkupfer, SJ 813. 
Indanthrengrun B [BJ, fruher Viridanthren, neuerdings Anthra

grun B genannt, SJ 765, ist ein Nitroderivat des Indanthrendunkel
blau; es ist dadurch bemerkenswert, daB seine grunen Farbungen 
durch Behandlung mit oxydierenden Mitteln, z. B. Chlorkalk, 
je nach der Tiefe der Farbung in Grau bis Schwarz tibergehen. 
Man farbe 2 Strange von 10 g und behandle den einen nachtrag
lich mit Chlorkalklosung. 

Andere Farbstoffe wie Indanthrenrot R [B] (jetzt Anthl'arot 
RT genannt), SJ 830 und Anthraflavon G (jetzt Anthragelb G ge
nannt), SJ 759, das Stilben der Anthrachinonreihe, gehoren zu 
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denjenigen, weIche nur mit ca. 3 ccm Natron1auge 40° Be. pro 
Liter, a1s? ca. 1,2 ccm pro 400 ccm verkiipt und gefarbt werden, 
wei1 ein UberschuB an Lauge die Farbung schwacher und triiber 
macht. Man farbt bei 40-50° und setzt 5-20 g Sa1z pro Liter 
je nach der Tiefe der Farbung zu. 

Interessant ist die Tatsache, daB das ge1be Anthraflavon nicht 
1ichtecht ist, daB es aber mit Indanthrenb1au zusammen ein Griin 
von guter Lichtechtheit gibt. Es 1iegt also eine Schutzwirkung 
seitens des Indanthrenb1au vor, wobei sich bis jetzt das 1etztere 
nicht durch andere Blau ersetzen 1ieB. 

Einige andere Farbstoffe, wie lndanthrengelb GN extra, -rot EN 
und -rotviolett RRM werden a1s zweckmaBig ka1 t gefarbt. 

Theoretisches. ¥las das Aufziehen dieser und der im fo1genden 
genannten Anthrachinonkiipenfarbstoffe betrifft, so sei zunachst 
auf das bei den Indigoiden (S. 101) Gesagte verwiesen. Wenn wir 
das Aufziehen der Leukoverbindungen mit dem Aufziehen sub
stantiver Baumwollfarbstoffe verg1eichen, so zeigen sich hier wie 
dort auch groBe Unterschiede in der Haftfestigkeit. Natiirlich 
diirfen wir bei dieser theoretischen Betrachtung nicht die Haft
festigkeit der oxydierten Farbstoffe betrachten - diese ist dank 
ihrer Unloslichkeit meist eine gute - sondern \Vir miissen unter 
Aussch1uB der Luft die "Leukofarbungen", d. h. die Additions
produktevon Leukokorper und Faser priifen. Solche "Leuko
farbungen" sind von R. Pummerer 1 in Koh1ensaureatmosphare 
einer Seifenwasche bei 70-80° unterworfen worden. Dabei 
zeichnete sich das b1aue Leuko-F1avanthren durch auBerordent
liche Echtheit aus, wahrend die Leukokorper von Indigo und 
Thioindigo in betracht1ichem MaBe von der Faser abgezogen 
wurden. Der Leukokorper des Tetrabromindigos nahm eine 
Mitte1stellung ein. Zu den Versuchen von Pummerer sei noch fo1-
gendes bemerkt: DaB Leukoindigo schlecht haftet im Verg1eich 
zu Leuko-F1avanthren, paBt gut zu ihrem Aufziehvermogen, das 
beim Indigo bekanntlich schlecht, beim F1avanthren gut ist. 
Ersterer muB in Ziigen gefarbt werden, 1etzteres zieht "auf einma1" 
auf, wenn auch nicht vollstandig. DaB jedoch der gut aufziehende 
Leuko-Thioindigo so 1eicht wieder abgezogen wird, ist auffallend 
und weist darauf hin, daB Aufziehvermogen und Haftfestigkeit 
nicht immer parallel zu gehen brauchen. Weiter sei noch fo1gen
der Versuch Pummerers erwahnt: Die losliche b1aue Indanthren
sulfosaure 1aBt sich nach der Kiipenmethode, also iiber ihre 
Leukoverbindung, waschecht fixieren; bei einem direkten 
Farbeversuch nach Art substantiver Baumwollfarbungen zieht 
sie jedoch nur schwach und unecht auf. 

1 Ber. 44, I651. 
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Versuch 78. 

Cibanonfarbstoffe. 
Cibanonfarbstoffe [J], Erfinder B. Mayer, sind schwefelhaltige 

Abkommlinge von Anthrachinonderivaten, die zum Teil Thiazol
ringe an ~enzanthron angegliedert enthalten (vgl. Sj 79Z-795) 
und den Ubergang zu den Schwefelfarbstoffen bilden. 

Die Teigmarken werden durch allmahlichen Wasserzusatz ver
dtinnt, die Pulvermarken mit etwas Ttirkischrotol oder einem 
andern wasserloslichen 01 angeteigt. Dazu setzt man pro Gramm 
Farbstoff Z cern Natronlauge 3S ° Be. und die notige Menge korri
gierten Wassers und verktipt bei der flir jeden Farbstoff ange
gebenen Verktipungstemperatur mit Hydrosulfit. Von letzterem 
nimmt man im groBen das I Y2fache Gewicht des Farbstoffpulvers, 
im kleinen Versuch das zfache. So erhalt man die Stammktipe. 
Bei der Bereitung der Farbektipe rechnet man pro Liter 14 cern 
Natronlauge 35 ° Be., die man tibrigens schon beim Verktipen 
zusetzen kann. Das Farben erfolgt nattirlich auch hier unter 
der Flotte, wobei ftir einige Farbstoffe ein Salzzusatz erwtinscht ist. 

Beispiele: 
Cibanongelb R [J], Sj 795, 3%ige Farbung auf zo g Baum

wolle. 0,6 g Farbstoff werden, wie oben beschrieben, mit etwas 
Ttirkischrotol oder Sprit angeteigt und mit zoo cern heif3em Wasser 
in einen Erlenmeyer gesptilt. Man gibt mit der Pipette 6,5 cern 
Natronlauge 35 ° Be. zu und verktipt mit I,Z g Hydrosulfit eine 
halbe Stunde bei 60-70°; die Ktipe ist schwarzbraun. Die Farbe
ktipe soli 30 g Kochsalz pro Liter, also I Z g auf 400 cern enthalten. 
Man versetzt demnach 60 cern ZO% ige Kochsalzlosung mit 140 cern 
heiBem Wasser und gibt die 200 cern Stammktipe hinzu, worauf 
man mit 20 g genetzter Baumwolle eingeht. Man farbt 3/4 Stunden 
bei 60°, ringt aus, laBt an der Luft hangen, wascht und entwiekelt 
die Halfte Y2 Stunde mit kalter ChlorkalklOsung Y2 Be. 

Cibanonorange R [J], Sj 79z; Ktipe schwarzbraun, analog zu 
farben und mit Chlorkalk zu entwickeln. 

Cibanonbraun B [J], Sj 868, analog zu farben; Ktipe dunkel
braun. Es wird nachtraglich nicht gechlort, sondern geseift. 

Cibanonblau 3G [J], Sj 793, Ktipe blau; bei 60° ohne Salz zu 
fiirben. Die Farbung kommt direkt aus der Ktipe ins Waschwasser, 
ohne Verhangen; dann wird abgesauert mit I cern Schwefelsaure 
pro Liter Wasser, grtindlich gesptilt und ein Strang geseift. 

10% Cibanonschwarz B [J], Sj 794; Verktipen bei 80°, Ktipe 
gelblieh-schwarz-olive; Farben bei 70° mit 12 g Salz pro 400 cern. 
Direkt nach dem Farben wird gewaschen, abgesauert, gewaschen, 
geseift. 

Man orientiere sich an Hand der Kataloge tiber die genaueren 
Echtheitseigenschaften, die fast durehwegs sehr gute sind. 
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Versuch 79. 

Algoifarbstoffe. 
Theoretisches: Die Algolfarbstoffe sind insofern auch theore

tisch interessant, als wir unter ihnen einige sehr einfach gebaute 
Anthrachinonderivate finden. Es seien daher an dieser Stelle 
folgende Tatsachen hervorgehoben: Nicht jeder farbige Stoff, der 
verkupbar ist, ist ein Kupenfarbstoff; es mufJ vielmehr vor allem 
auch die Leukoverbindung Affinitiit zur Faser haben, im vorliegen
den Fall zur Baumwolle. 

Anthra
chinon Fhenanthrem'hinon 

Amido
anthrachinon 

Benzoylamidoanthra
chinen, Algolgelb 

So sind das gelbe Anthrachinon und das orange Phenanthren
~hinon trotz ihrer Verklipbarkeit nicht als Klipenfarbstoffe brauch-, 
bar. Auch das rotbraune Amidoanthrachinon ist noch nicht' 
brauchbar, weil seine Leukoverbindung keine Affinibit zur Faser 
hat; hingegen entsteht ein Farbstoff durch Benzoylierung der 
Aminogruppc. Das gelbe Benzoylamidoanthrachinon ist als Algol
gelb WG oder Leukolgelb G [By] im Handel; seine Klipe ist rot. 
Bemerkenswert ist, daB analoge Azetyl- oder Formylverbindungen 
flir Baumwolle nicht brauchbar sind; hingegen sollen sie zur 
Wolle Affinihit besitzcn (D.R.P. 226940, Bayer). Aliphatische 
Saurereste sind wiederum brauchbar, wenn sie zweiwertig sind; 
so ist das Sukzinylderivat als Algoigelb 3G ein Baumwoll-Klipen
farbstoff. 

NH ' co -CH2 ' CH2 • co . NH 

/"'/CO"')'" )"/CO",/,,, 
I i I I i I I I 

"'/"'-co/V "'/"'co/"'/ 
Aigoigelb 3 G, 

Sukzinyl- bis -aminoanthrachinon. 

Vielleicht ist hier die Moleklilverdoppelung resp. VergroBe
rung maBgebend, ahnlich wie sie bei den Azofarbstoffen Baum
wollaffinitat hervorruit (Benzidinderivate). Auch Harnstoffderi
Yate, wie 2· 2'-Dianthrachinonylharnstoff (Helindongelb 3GN [M]) 
sind hiermit vergleichbar. 

Rug g Ii, Praktikum der Farberei. 8 
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Neben den Azylaminogruppen enthalten die Algolfarbstoffe 
oft Hydroxyl- oder Methoxygruppen. 

Firbemethode: Man teigt den Farbstoff in ublieher Weise an, 
resp. verdunnt den Teig mit lauwarmem Wasser und versetzt 
mit den gesamten fUr die spatere Farbeflotte berechneten Mengen 
Natronlauge und Hydrosulfit. Die Mengen sind aus den Tabellen 
cler Firma Bayer ersiehtlieh und in Prozenten bezogen auf das 
Gewicht der Baumwolle angegeben, wobei ein normales Flotten
verhaltnis von r: 20-r: 30 angenommen wird. Fur verdunntere 
Flotten als I: 25 muBten die Mengen etwas erhoht werden. Darauf 
wird bei ca. 30-35 ° ein paarmal umgeruhrt und stehen gelassen, 
worauf sieh der Farbstoff in 5-ro Minuten losen solI. Algol
grau 2B wird bei 20-25° angeruhrt; einige andere Farbstoffe 
erfordern 40-60°. 

Ein Teil der Farbstoffe wird bei 20-25° gefarbt ("Kaltfarben"'), 
cin Teil bei 50-60 ° (" HeiBfarben"). Zur Bereitung der Farbe
kupe gieBt man die Stammkupe in sovicl warmes oder kaltes 
Wasser, daB auf 20 g Baumwolle die Flotte 400 cern betragt; 
die erforderliehe Menge Salz wird vorher in dem Wasser aufgelost. 
Die Salzmenge ist in den Tabellen meist auf das Volum der Flotte 
bezogen. Dann farbt man %-r Stunde, ringt aus, hangt ~ Stunde 

.' an die Luft, spult, sauert ab, spiilt wieder, seift und spult schlieB
lich nochmals. Einzelne Farbstotfe konnen ohne zu verhangen 
direkt gewaschen werden. Betreffs Mengen der Zusatze, Tem
peratur des Losens, Farbens und Seifens verhalten sich die Farb
stoffe verschieden, so daB man sieh von Fall zu Fall aus den be
zuglichen Publikationen informieren muG. Die Angaben bei den 
folgenden Beispielen beziehen sich auf technische Verhaltnisse; 
im kleinen Versuch mag man etwas mehr Hydrosulfit· anwenden. 

Beispieie: 
Algolgelb 3G [By], Sukzinyl- bis ·aminoanthrachinon, SJ 8I1. 

Man fUhre eine Farbung mit 40% Teig aus, also auf 20 g Baum
wolle 8 g Teig. Die Kubikzentimeter Natronlauge 30° Be. sollen 
13% des Fasergewiehts betragen, also 2,6 ccm 1. Ferner 8% Hydro
sulfit = 1,6 g. Losungstemperatur 30-35°; Kupe rot. Die Farbe
flotte erhalt pro Liter 120 g kristallisiertes Glaubersalz, was etwa 
60 g kalziniertem Glaubersalz entspricht. Danach verwende man 
pro 400 ccm 48 g kristallisiertes ocler 24 g kalziniertes Glaubersalz. 
Farbetemperatur 20-25°, nach dem Farben wird kochend ge
seift. 

Algolrosa R [By], 5% Teig auf 20 g Baumwolle. I g Farbstoff
teig, I ccm Natronlauge 30° Be., 0,6 g Hydrosulfit, Losungstem
peratur 30-35 ° Be., Kupe rot. Farben bei Zimmertemperatur 
mit 24g krystallisiertem Glaubersalz (r 2 g kalziniertem) pro 400 ccm. 
Seifen bei 50°. 

1 Die Alkalitat ist demnach eine maBige; die Algolfarbstoffe werden 
daher auch fur Seide gebraucht. 
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40% Algolrot 5G [By], I. 4-Dibenzoylamido-anthrachinon, 
S] 816, auf 20 g Baumwolle, 8 g Farbstoff-Teig, 3,4 ccm Natron
lauge 30° Be., 1,6 g Hydrosulfit, Losungstemperatur 30---35°, 
Ki.ipe violett. Farben bei Zimmertemperatur mit 48 g kristalli
siertem oder 24 g kalziniertem Glaubersalz pro 400 ccm. Kochend 
seifen. 

20% Algolscharlach G [By], I -Benzoylamido-4-methoxy-anthra
chinon, S] 815, auf 20 g Baumwolle. 4 g Farbstoff-Teig, 2,8 ccm 
Natronlauge 30° Be., 1,2 g Hydrosulfit, Losungstemperatur 30 bis 
35°, Ki.ipe ziegelrot. Farben bei Zimmertemperatur mit 32 g 
kristallisiertem oder 16 g kalziniertem Glaubersalz pro 400 cern. 
Seifen bci 50°. . 

40% Algolbrillantviolett 2B oder R [By], Dibenzoyl- resp. 
Sukzinyldiamidoanthrarufin, Sj 821, 820 auf 20 g Baumwolle. 
8 g Farbstoff-Teig, 4 cern Natronlaugc 30° Be., 16 g Hydrosulfit, 
Losungstemperatur 40-50°, Ki.ipe rotbraun. Es kann zwischen 
20 und 50° gefarbt werden mit 48 g kristallisiertem oder 24 g 
kalziniertem Glaubersalz pro 400 ccm. Kochend seifen. 

40% Algolbraun G oder R [By] auf 20 g Baumwolle. 8 g Farb
stoff-Teig, 2,8 rcm Natronlauge 30° Be., 1,6 g Hydrosulfit, Losungs
temperatur 30-35°, Ki.ipe rotbraun. Farben zwischen 20 und 60° 
mit 48 g kristallisicrtem oder 24 g kalziniertem Glaubersalz pro 
400 ccm. Kochend seifen. 

20% Algolbordeaux 3B [By], 4· -t'-Dimethoxy-di-a-anthra
chinonyl-2 ·6-diamidoanthrachinon, Sj 829, auf 20 g Baumwolle. 
4 g Farbstoffteig, 2,2 cern Natrunlaugc 30° Be., 1,2 g Hydrosulfit, 
Loscn bei 30-35°, Kupc rotbraun. Farben bei Zimmertemperatur 
mit 32 g kristallisiertem odcr 16 g kalziniertem Glaubersalz pro 
400 cern. Kochend scifen. 

40% Algolblau CF [By] = Dibromindanthren, auf 20 g Baum
wolle. 8 g Farbstofftcig, 8 ccm Natronlauge 300 Be., 1,6 g Hydro
sulfit, Loscn bei 50-60°, Ki.ipc blaugrun. Farben bei 50-60° 
ohnc Glaubersalz. Kochend seifen. 

40% Algolblau 3G [By] = 4' -t'-Dioxyindanthren, S] 844, auf 
20 g Baumwolle. 8 g Farbstoffteig, 8,8 ccm Natronlauge 30° Be., 
1,6 g Hydrosulfit, Losen bei 50-60°, Kiipe grauoliv. Farben bei 
40-50° ohne Salz; kochend seifen. 

40% Algolblau K [By], = N-Dimethylindanthrcn, Sj 839. 8 g 
Farbstoffteig, 3,2 ccm Natronlauge 30° Be., 1,6 g Hydrosulfit, 
Loscn bei 40--50°, Kiipe rotbraun. Farben bei Zimmertemperatur 
mit 48 g kristallisiertem odcr 24 g kalziniertem Glaubersalz; 
kochend scifcn. 

Versuch 80. 

Helindonfarbstoffe der Anthrachinonreihe. 
Die Mehrzahl der Helindonfarbstoffe gehOrt zu der Gruppe der 

Indigoidc. Zu den Anthrachinon-Kiipenfarbstoffen gehOrcn u. a. 
8* 
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Helindongelb 3GN [Ml = Dianthrachinonylharnstoff, SJ 810, Kiipe 
orangebraun, Helindonorange GRN [M], ein Kondensationsprodukt 
des Anthrachinonylharnstoffchlorids, S J 835, Kupe braunrot; 
Helindonbraun 3GN [M], ein Kondensationsprodukt von Anthra
chinonylharnstoffchlorid mit Diaminoanthrachinonen, SJ 836, 
Kupe rotbraun_ Weitere Beispiele vgL Sj, Bd_ 2, S_ 60, 61-

Man flihre von diesen Farbstoffen 3% ige (Pulver) oder 30% igc 
(Teig) Farbungen aus; auf 20 g Baumwolle 0,6 g Farbstoff Pulver, 
2,4 g Hydrosulfit und 6 cern Natronlauge 35 ° Be_ Man verkupt 
und farbt bei etwa 30°; beim Farben werden auf 400 cern 20 g 
Kochsalz zugesetzt_ 

c) Weitere Kiipenfarbstoffe. 
Versuch 81-

Hydronblau. 
Das Hydronblau [C] wird durch Einwirkung von Karbazol 

auf p-Nitrosophenol und starke Sch"wefelung des Kondensations
produktes 

durch Schmelzen mit Alkalipolysulfid erhalten. Es ist dcmnach 
hinsichtlich seiner Herstellung ein Schwefelfarbstoff, doch ist das 
stark geschwefelte Produkt (im Gegensatz zu den fruheren schwacher 
geschwefelten) so schwer loslich in Schwefclnatrium, daD man 
die Hydrosulfitkupe anwendet; immerhin kann man des Preises 
wegen das Hydrosulfit durch Glukose oder teilweise durch 
Schwefelnatrium ersetzen. Aueh an Echtheit gehort das Hydron
blau zu den besten Kupenfarbstoffen und ist z. B. an Chloreehtheit 
den Schwefelfarbstoffen weit uberlegen. 

Hydronblau ist in der Baumwollfarberei dem Indigo uber
legen: a) wegen seiner einfachen Farbe\yeise, indem sich auch 
dunkle Tone in einem Zuge herstellen lassen, b) wegen seiner 
gr5Deren Billigkeit, c) wegen seiner groDeren Reib- und Wasch
echtheit. 

5% ige (Pulver) Farbung auf 20 g Baumwolle. 1 g Farbstoff
pulver (oder 5 g 20% iger Teig) wird wie ublich angeteigt und bei 
50-60° mit 2,5-3 g Hydrosulfit und 4 ccm Natronlauge 35 ° Be. 
verkupt. Die Kupe ist goldgelb. Man farbt %-1 Stunde bei 
50-60° und ringt aus. Die Oxydation kann durch %-1 stundiges 
Verhangen bewirkt werden; lebhaftere Farbungen crhalt man 
durch sofortiges Spulcn und Oxydieren mit Perborat. Hierzu 
gibt man dem letzten Spulbad 1-2% Perborat zu, geht lauwarm 
ein und treibt langsam zum Kochen. 
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Durch UberS'etzen mit Anilinschwarz (Farbeschwarz) wird ein 
schones echtes Sch\varz erhalten. 

Dem Hydronblau schlieJ3en sich noch einige 'weiterc Hydron
f arbstoffe an. 

Versuch 82. 
Indophenol. 

Indophenol [DH] oder a-Naphtholblau, 1881 von Kochlin 
und Witt entdeckt, ist Naphthochinon-dimethylanilin-imid 

Kiipe Indophenol 

und war der erste ktinstliche Ktipenfarbstoff, der aber heute nur 
noch historisches Interesse hat. 

Man verktipt ihn nach Art des Indigo mit Hydrosulfit und 
Alkali und farbt Baumwolle kalt in Ztigen, Wolle bei 40°. Er 
schlieJ3t sich demnach farberisch dem Indigo an und wurde vortiber
gehend in der "gemischten" Ktipe mit Indigo zusammen ver
wendet, da seine Echtheit dadurch etwas verbessert erschien. 
Zur Beschleunigung des "Vergrtinens" kann man das Farbegut 
in 0,2% ige Chromkalilosung tauchen. 

Indophenol ist weniger lichtecht als Indigo; der Hauptfehler, 
welcher zur Aufgabe des Farbstoffs ftihrte, ist aber die den offenen 
Indophenolen und Indaminen eigene Empfindlichkeit gegen 
Sauren; der Farbstoff geht dabei in losliche gelbe Salze tiber 
und wird rasch in Naphthochinon und Dimethyl-p-phenylendiamin 
zerlegt. 

Versuch 83. 
Echtheitsproben. 

Man stelle mit Ausfarbungen der vcrschicdenen Ktipenfarb
stoffe vergleichende Echtheitsproben an, prtife z. B. auf das Ver
halten gegen Licht, vVasche, Saure, Chlor. 

Zum Vergleich wahle man z. B. Indophenol, Indigo, Hydron
blau, Cibablau 2B, Indanthrenblau, Algolblau, Alizarinindigo, 
Thioindigo usw.; auch Schwefelfarbstoffe ziehe man zum Ver
gleich heran, \\'ie Immedialreinblau, Pyrogenblau, Pyrogen indigo, 
Thionblau, Thionalbrillantblau usw. 

X. Auf der Faser erzeugte Farbstoffe: Eisfarben, 
Oxydations- und Kondensationsfarben. 

In dieses Kapitel gehort eine Reihe von unloslichen Farb
stoffen, welche durch Einwirkung zweier loslicher Komponenten 
aufeinander erhalten werden. 
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Wird die Faser im einfachsten FaIle mit einer Losung der 
einen Komponente impragniert, getrocknet und dann in eine 
Losung der anderen Komponente eingetaucht oder durch die
selbe hindurchgezogen, so wird in den Poren der Faser der unlos
liche Farbstoff ausgefallt und bleibt fest haften, wahrend die 
nur oberflachlich anhaftenden Anteile durch nachfolgendes Spulen 
weggewaschen werden. 

Urn zunachst ein Beispiel aus der anorganischen Chemie zu 
geben, ist es moglich, die Faser mit einer Bleisalzlosung zu tranken, 
trocknen zu lassen und durch Eintauchen in eine Chromatlosung 
gelbes Bleichromat zu entwickeln (fur Fahnentuch angewendet). 
Oder man konnte mit Ferrozyankalium und nachfolgend mit 
Eisenchlorid Berlinerblau auf der Faser fixieren, ganz ahnlich wie 
man solche Niederschlage auch in andern porosen Materialien, z. B. 
unglasiertem Ton, hervorrufen kann. Von diesen anorganischen 
Farbstoffen wird indes in der Textilfarberei wenig Gebrauch ge
macht 1; das Verfahren beschrankt sich hier vielmehr auf die Er
zeugung unloslicher Azofarbstoffe. 

Wird z. B. ein Stuck Baumwollstoff mit ciner alkalischcn 
Losung von ~-Naphthol getrankt, vorsichtig getrocknet und durch 
einc Losung von diazoticrtem p-Nitranilin hindurchgezogcn, so 
cntsteht augenblicklich ein roter Azofarbstoff 

der in Ermangelung ciner Sulfogruppe in Wasser un16slich und 
dahcr echt fixiert ist. Er heiBt Paranitranilinrot oder kurz Para
rot. In diescr Weise laBt sich cine ganze Reihc von Kupplungen 
auf der Faser vornehmen. Da der Farber bei der Hcrstellung der 
Diazolosung mit Eis zu kuhlen pflegt, \wrden die damit crzeugten 
Farbstoffe Eisfarben genannt. 

Eine weitere Gruppe der auf der Faser erzeugten Farbstoffe 
sind die Oxydationsfasem, deren wich tigs te das An iii n s c h war z 
ist. Hier sind die beiden loslichen Komponenten Anilinsalz und 
ein Oxydationsmittel, durch deren gegenseitige Einwirkung das 
unlosliche schwarze Oxydationsprodukt des Anilins entsteht. 
Durch passende Wahl der Versuchsbedingungen hat man es in 
der Hand, die Oxydation zu Anilinschwarz schon in der Kiilte 
,oder erst in der Warme resp. beim Dampfen vor sich gehen zu 
lassen. 

1 In der Zeugdruckerei werden diese lVIineralfarben in kleinem MaB
stabe gebraucht, wobei sie aber in fertiger Form verwendet und durch 
koagulierendes EiweiB "festgeklebt" werden (Albuminfarben). 
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Ais dritte Gruppe kann man die Kondensationsfarben an
fUhren, bei denen die beiden farblosen loslichen Komponenten auf 
die Faser gebracht und beim nachfolgenden Erhitzen resp. Dampfen 
unter Wasserabspalturig zum Farbstoff kondensiert werden. Das 
einzige technische Beispiel hierfur ist das Nitrosoblau MR [M], 
ein basischer Oxazinfarbstoff, welcher jedoch nur im Zeug
druck gebraucht wird. Man druckt eine Mischung von Nitroso-

Abb. 12. Klotzmaschine oder Foulard. 

dimethylanilin und Resorzin in Form einer Paste auf, welcher 
man u. a. noch Tannin zur Fixierung des entstehenden Farbstoffs 
zusetzt. Beim Dampfen bildet sich dann an den bedruckten Stellen 
der blaue Farbstoff nach der Gleichung 

Technisches: Die auf der Faser erzeugten Farbstoffe werden 
vorzugsweise fur Baumwolle in der Stlickfarberei und besonders 



120 

III der Zeugdruckerei gebraucht; einzelne finden auch fur Garn
Hirberei Verwendung. Urn graBere Mengen Baumwollfarbstoff in 
fortlaufendem Betrieb mit den erforderlichen Lasungen zu im
pragnieren, benutzt man die Klotzmaschine (Pflatschmaschine, 
Foulard, Paddingmaschine), deren Prinzip aus vorstehendem 
Schema S. I 19 hervorgeht: 

Das auf einer Walze aufgewickelte StUck Hiuft in breiter Form 
unter Leitwalzen hindurch, welche sich in einem langlichen Trog 
befinden, der mit der betreffenden Lasung gefullt ist. Schlief31ich 
wird der UberschuB der Lasung durch Passieren zwischen zwei 
Quetschwalzen, von denen die eine mit Gummibelag versehen ist, 
entfernt, worauf das Gewebe in der Regel durch eine Trocken
kammer (Hotflue) lauft. Wie man sieht, stellt das Verfahren in 
apparativer Hinsicht bereits eine Vorstufe zum Zeugdruck dar. 

Bei dieser Arbeitsweise hangt die Farbticfe einerseits von der 
Konzentration der Lasungen, andererseits von der Starke des Ab
quetschens oder Auswindens abo Zur Erzielung gleichmaBiger 
Resultate mussen beide Faktoren konstant gehalten werden. Bei 
rich tiger AusfUhrung gibt die Methode gute Resultate; die Far
bungen sind durch Schanheit und vor allem Billigkeit ausgezeichnet. 

a) Eisfarben. 
Die Eisfarben erinnern bis zu einem gewissen Grade an die 

Beizenfarbstoffe, indem man das auf die Faser gebrachte Naphthol 
cum grano salis als eine "Beize" fUr die Diazoverbindung auf
fassen kann. Nur sind im vorliegenden Falle beide Komponenten 
farblos. Immerhin kommt ja auch bei vielen Beizenfarbstoffen, 
wie Z. B. Alizarin, erst durch Verbindung mit der Beize die "richtige" 
Farbung zustande. 

Versuch 83. 

Pararot. 
Die zum Klotzen natige Apparatur kann' man im kleinen da

durch ersetzen, daB man in einer langlichen Wanne einen dicken 
Glasstab oder ein beiderseits zugeschmolzenes dickwendiges Glas
rohr als "Fuhrungswalze" befestigt. Daneben schraubt man eine 
kleine Wringmaschine (Waschmangel), wie sie im Haushalt ge
braucht wird, fest. 

Ein schrag unter die Walzen gestelltes Blech mit aufgebogellen 
Seitenrandern leitet die ablaufende Lasung in den AusguB oder 
in die Wanne zuruck. Die folgenden Angaben beziehen sich auf 
z Yz 1 Lasung und setzen voraus, daB der Fuhrungsstab in der 
Wanne ganz hiervon bedeckt wird. 

Naphtholpraparation (Grundierung): 55 g r-Naphthol werden 
in 45 cern Natronlauge 35° Be. (z8%ig) und I 1 koehendem Wasser 



121 

gelost, 20 g 50% iges Tiirkischrotol zugegeben und mit kaltem 
Wasser auf 2,5 I gestellt. Diese Lasung wird in den Trog der 
Klotzvorrichtung gegossen und zweckmai3ig lauwarm verwendet. 

Zum Farben vvahlt man ein maglichst langes StUck Baumwoll
stoff, dessen Breite durch die Dimensionen des Apparates be
grenzt ist, beispielsweise 5-10 m lang, 30 cm breit. Der Stoff 
soli von Appretur (Schlichte) befreit, aber trocken sein, da Feuch
tigkeit infolge ungleichmai3iger Verdiinnung der Lasung leicht 
Anlai3 zu unregelmai3iger Farbung gibt. 

Wahrend ein Praktikant das eine Ende des Stoffes in den 
Apparat einfiihrt und ihn dann mit beiden Handen leicht gespannt 
halt, dreht der zweite die an den Walzen befestigte Kurbel und der 
dritte nimmt den abgequetschten Stoff abo Zur Sicherheit kann 

Abb. 13. Einfache Klotzvorrichtung . 

man den Stoff ein zwcitesmal durch die Naphthollasung gehen 
lassen. 

Aile Manipulationen miissen ohne Stocken ausgefiihrt werden, 
da jede Unterbrechung eine Ungleichmaf3igkeit in der Farbe be
dingt; auch ist der naphtholierte Stoff vor Wassertropfen und Un
sauberkeit zu bewahren und maglichst wenig anzufassen. Da 
alkalische Naphthollasungen sich bei langerem Verweilen an der 
Luft, besonders aber im Licht, allmahlich oxydieren, wird der 
naphtholierte Stoff beim Lagern braun, was beim Entwiekeln 
ein triibes Rot zur Foige hat. Man soli deshalb raseh bei ca. 60(} 
trocknen, vor Licht schUtzen und maglichst bald, wenigstens aber 
am gleichen Tage, die Entwicklung mit Diazolasung vornehmen. 

Die Naphthollasung kann natiirlich noch fUr weiterc Grun
dierungen benUtzt werden. 

Entwicklung mit Diazo-Nitranilin: 35 g rcines p- Nitranilin 
werden in 97 cem 30% iger Salzsaure (spcz. Gewicht I, I 5) und 
200 ccm hcif3em W asser klar gelost, dann erkalten gelassen und 



122 

noch mit 500 g zerkleinertem Eis versetzt, wobei sich bei gutem 
Schtitteln oder Rtihren das salzsaure Nitranilin in feinkristallini
scher Form abscheidet. Die Temperatur soIl nicht tiber roO be
tragen. Nun ftigt man unter gutem Rtihren eine Losung von 22 g 
Natriumnitrit in 300 cern Eiswasser in dilnnem Strahl hinzu und 
rtihrt bis zur volligen Losung. Direkt vor Gebraueh setzt man zu 
der notigenfalls rasch filtrierten Losung eine kalte waBrige Losung 
von 100 g Natriumazetat hinzu und stellt auf 2,5 1. 

Diese Losung wird in den Trog der gereinigten Klotzmasehine 
eingeftillt und der naphtholiertc und vollig getrocknete Stoff 
damit rasch und ohne Stocken geklotzt. Jedes Zogern wahrend 
der Passage verursacht' Fleekenbildung. Wahrend man das eine 
Ende in den Apparat einftihrt, ist dieser Fehler naturlich nicht 
zu vermeiden; man kann sich aber dadurch helfen, daB man 
provisorisch ein Stuck gewohnlichen Baumwollstoff als Vorlaufer 
an das eine Endc annaht. 

Schlie13lich wird der gefarbte Stoff mit viel Wasser gewaschen 
und bei 60° geseift. 

Zwecks Ersparnis kann man auch mit Yz I Diazolosung aus
kommen, wenn man sie in eine flache Schale gieBt und ein passen
des Stuck des naphtholierten Stoffes in breiter Bahn darin umzieht. 

Niihere chemische, technische und theoretische Angaben: DaB 
man zum Impragnicren der Gewebe zunachst das Naphthol wahlt 
und nicht die Diazolosung, hat naturlich seinen Grund in der 
besseren Haltbarkeit des ersteren. Das Trocknen der Naphthol
grundierung ist notig, weil sic sonst durch die Diazolosung teil
weise fortgespillt werden konnte. Gegen das Braunwerden der 
naphtholierten Faser hat man einen Zusatz von Glyzerin-Natrium
antimonit oder Glukose oder Natriumsulfit empfohlen. Das 
Ttirkischrotol macht das Rot leuchtender und blaustichiger; es 
kann auch durch ahnliche Praparate, wie Monopolseife, Hoechster 
Paraseife PN (Ammoniumrhizinat) Solapolol usw. ersetzt werden. 

Warum wird a-Naphthol nicht verwendet? Verhalten von 
p-Oxyazofarbstoffen gegen Alkali? Aul3erdem gibt a-Naphthol 
unschone, mehr braunliche Tone. 

Neben dem p-Naphthol seIber sind einige Derivate in Ge
brauch, welche die Nuance beeinflussen, d. h. sie in der Regel 
blaustichiger maehen sol1en; letzteres ist zur Imitation von Ttir
kisehrot erwilnscht, dessen Hauptkonkurrent das Pararot ist. 
Am wichtigsten ist das Naphthol AS (Griesheim-Elektron, Oehler
werk), das Anilid der p-Oxynaphthoesaure, 

/""/"-OH 

I",)",,)-co. NH· CsH. 

das ein sehones blaustichiges Rot gibt, aber rclativ teuer ist. 
Ein Vorzug ist die Affinitat des Naphthol AS zur Baumwollfaser, 
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zufolge derer man nach dem Grundieren ohne Trocknung in 
die Diazolosung eingehen kann. Das Aufziehen des Naphthols 
wird durch Formaldehydzusatz sehr begunstigt. Genauere Vor
schriften fUr den Gebrauch von Naphthol AS, BS und BO vgl. 
Sanner, Zeitschr. f. d. ges. Textilindustrie 25, 233; Loewenthals 
Handb. d. Farbereio S. 1331. Auch kann man dem gewohnlichen 
Naphthol geringe Mengen F-Saure = 2-Naphthol-7-sulfosaure zu
setzen, die als Nuanciersalz [C] oder Naphthol R [M] im Handel 
ist. Helle Nuancen lassen sich mit gewohnlichem ,a-Naphthol nicht 
gut hersteIlen, weil sie infolge der raschen Kupplung leicht fleckig 
ausfaIlen; in diesem FaIle verwendet rrian 2-0xy-I-naphthoesaure 
(Battegay) 

wclche langsamer aber ebenfalls in I-SteHung kuppelt, vvobei 
unter Abspaltung von Kohlendioxyd dieselben Farbstoffe ent
stehen wie mit ,a-Naphthol. AlIe diese Naphtholderivate werden 
als "Rotentwickler" bezeichnet. 

Theoretisch bemerkenswert ist, daG ,B-Naphthol auf gewohn
licher BaumwoIle nicht "aufzieht", sich nicht auf ihr anreichert, 
so daG also die Konzentration der ubrigbleibenden Lasung die 
gleiche bleibt. Hingegen nimmt merzerisierte Baumwolle 
Naphthol auf, so daB die Konzentration der Lasung abnimmt. 
In letzterem FaIle muG fur fortlaufende Verstarkung gesorgt 
werden. Vgl. auch oben das Aufziehen von Naphthol AS. 

Was die Diazokomponente betrifft, so kannte man im Prill
zip auch gewohnliches Anilin verwenden, da dieses mit Naphthol 
ebenfaIls einen (orangegelben) Farbstoff liefert; doch ist derselbe 
wegen seiner leichten Sublimierbarkeit nicht im Gebrauch. Die 
Nitrogruppe verringert diesen Ubelstand, doch beginnt auch das 
p- Nitranilinrot in der Hitze bereits merklich zu sublimieren; 
wenn daher mitgedruckte andere Farben ein Dampfen erfordern, 
kurzt man dieses tunlichst abo Das Nitranilin hat vor dem Anilin 
vor aIlem den Vorteil, daB seine Diazoverbindung haltbarer ist. 

Wahrend man sonst Phenolkupplungen meist schwach alka
lisch vornimmt, hat sich hier essigsaure Kupplung als zweckmaBig 
erwiesen, zumal die auf der Faser vorhandene Alkalimenge nicht 
zur Neutralisierung der sauren Diazolasung ausreichen wurde. 

Echtheit. Die Echtheit der Pararotfarbungen ist fast durch
wegs gut. Die Reibechtheit ist jedoch maBig (3); sie hangt sehr 
von der Art des Farbens abo Infolge dieses Mangels wird auch 
beim Waschen meist etwas Farbstoff mechanisch abgelast. 
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Anwendung fertiger Diazoverbindungen und ahnlicher Pra
parate. Urn dem Farber und Drucker die Herstellung der Diazo
lOsung zu vereinfachen, kommt eine teigformige Mischung von 
Nitranilin und Nitrit als Benzonitrolentwickler [By] in den Handel; 
das Produkt geht beim Eintragen in Salzsaure in die Diazoverbin
dung uber, weIche vor Gebrauch noch mit Natriumazetat ver
setzt wird. 

Noeh bequemer ist der Gebrauch fertiger kauflicher Diazo
verbindungen. So sind Azophor [M], Nitrazol [C], Parazol [By J 
haltbar gemachte Praparate von Diazonitranilin. Ihre HersteHung 
beruht darauf, daD Diazohitranilin in Gegenwart uberschussiger 
Saure genugend bestandig ist, urn unterhalb 45 0 zu einem Sirup 
eingedampft zu werden, dem weitere Mengen Wasser durch Zu
satz von wasserfreiem Natriumsulfat oder gebranntem Alaun 
entzogen werden; hierbei geht die Masse in feste und zugleieh 
haltbarere Form uber. Beim Nitrazol wird die Verdickung durch 
Diazotieren mit nitrosen Gasen und Zusatz von viel Magnesia 
und neutralem Sulfat erreicht. Aueh durch Vermischen mit 
N aphthalintrisulfosaure usw. wird Haltbarkeit erreicht; hierher 
gehoren Paradurol [By] und Para nil [A]. Das Nitrosamin [B] ist 
ein Diazonitranilin, weIches durch Alkali in das Diazotat uber
geftihrt ist und schon durch schwache Sauren wieder in das kup
pelnde Diazoniumsalz ubergeht. 

1m Zeugdruck konnen diese Praparate direkt mit einer Ver
dickung gemischt und aufgedruckt werden. Das "Nitrosamin" [B] 
kann als nicht kuppelndes Antidiazotat sogar mit p-Naphthol 
vermischt aufgedruckt werden; durcll Verhangen an der Luft 
(Kohlensaure), rascher durch Essigsauredampfe wird Aziditat und 
damit Kupplung zu Rot hervorgerufen, doch ist das nach dem 
Zweibadverfahren erhaltene Rot lebhafter. (Einc weiterc Mog
lichkeit, die beiden Komponenten gemeinsam aufzudrucken und 
die Kupplung trotzdem erst nachtraglich eintreten zu lassen, 
beruht auf dem Ersatz des p-Naphthols durch die nicht kuppelnde, 
weil in 1- SteHung substituierte 2- N aphthol- I -sulfosaure. Nach
traglich wird die Sulfogruppe durch Essigsaure oder Aluminium
sulfatpassage abgespalten und die Kupplung tritt ein). 

Beispiel fiir Anwendung des Azophorrots PN [M]: 
260 g Azophorrot werden durch Verruhren in 2 I kaltem ge

wohnlichem Wasser gelost und nach cinstundigem Stehen von 
schaumigen ungelosten Beimengungen abfiltriert. Direkt vor Gc
brauch ftigt man zur Neutralisation langsam unter Ruhren Yz 1 
verdunnte Natronlauge hinzu, weIche aus 100-125 ccm Natron
lauge 22 0 Be. = r6%ig und 400-375 ccm Wasser gemischt ist. 
:}lan ruhrt, bis die zunachst auftretende gclbe Trubung vcrschwun
den ist, und verwendet die Lasung dann un:verzuglich zur Rot
ent\yieklung auf naphtholierter Baumwolle. Ahnlich ist die Ver
wendung von Nitrazol CF [C]. 
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Anwendung des Nitrosaminrots: 200 g Nitrosaminrot Teig 
werden mit Y2 1 ka1tem Wasser verruhrt. Dazu gibt man 93 g 
30% ige Sa1zsaure (20 0 Be.) unter Ruhren hinzu und 1aBt eine ha1be 
Stunde stehen. Kurz vor Gebrauch 1aBt man eine Lasung von 
100 g kristallisiertem Natriumazetat in Y21 Wasser zulaufen und 
verdunnt auf 2 Y2 1. 

Mit Pararot gefarbte Stoffe werden vielfach zur Erzeugung 
weiBer Muster auf rotem Grund mit verdicktem Hydrosulfit be
druckt, das bei~ Dampfen den Azofarbstoff durch Reduktion 
10ka1 zerstart: "Atzdruck". 

Versuch 85. 

Nitroanisidin-Rosa; 
. Hande1snamen: Azorosa N A, Nitroanisidin A, Nitrosaminrosa 

EX, Tuskalinrotbase. 
Verwendet man an Stelle des Nitrani1ins das p-Nitro-o-anisidin 

N0 2-( .. --)-NH2 , so erha1t man eine info1ge der orthostandigen 

"'OCH 3 

Methoxygruppe 1angsamer kuppe1nde Diazo1asung, welche sich 
fur Rosa eignet. Da die Farbung von der Starke der Naphtho
Iierung abhangt, nehme man 1etztere halb so stark wie bei Ver
such 83 angegeben oder noch schwacher und entwick1e mit fo1-
gender Diazo1asung: 

I6,4 g p-Nitro-o-anisidin werden mit 40 cern Wasser gut ver
Tieben, dann 18 g Schwefe1saure 66 0 Be. mit 80 cern Wasser ver
clunnt zugegeben und durch Einwerfen von 70-100 g Eis gekuhIt. 
Hierzu gibt man eine Lasung 7,5 g Natriumnitrit in 40 cern \Vasser, 
laBt cine ha1be Stundc stehen, filtriert unci versetzt kurz vor Ge
brauch mit einer Lasung von 50 g Natriumazetat, worauf man 
auf 2 Y2 1 einstell t. 

Versuch 86. 

a-Naphthylaminbordeaux. 
LaBt man cliazotiertes a-Naphthy1amin auf naphtho1ierten 

Stoff einwirken, so entwieke1t sich ein Bordeaux der Forme1: 

HO 

'" /-- '" T _ /'" 

'" /-N-N-", / 
/---'" /-'" "'_/ "'_/ 

Hierftir vcrwendet man zweekmaBig eine N aphtho1praparation, 
v,·elehe kein Tiirkisehroto1 oder Ammonrhizinat, sondern Tragant 
in Form von Tragantseh1eim entha1t. 
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Man bereitet sich einen Tragantschleim 60: rooo, indem man 
60 g kauflichen Tragant im Porzellanbecher mit 1 1 Wasser 24 Stun
den kalt einweieht und die gequollene Masse unter i:i£terem Ruhren 
und Ersatz des'verdampfenden Wassers einige Stunden auf rooo 
erwarmt. 

62 g t9-Naphthol 1 werden in 62 eem Natronlauge 35 0 Be. und 
1,5 1 heiBem Wasser gelast und mit 190 g Tragantschleim ver
miseht, wobei dieser zunaehst mit Yz 1 heiBem Wasser unter 
Ruhren alImahlieh verdilnnt wird, dann stellt man die Lasung 
auf 2Yz 1, klotzt damit das Gewebe und trocknet. 

Zur Herstellung der Entwicklungslasung last man 50 g a-Naph
th ylamin (Base) in 500' eem heiBem Wasser und 92 eem Salzsaure 
22 0 Be., kuhlt ab und versetzt mit Eis. Die Temperatur solI wegen 
cler Zersetzlichkeit des Diazo-Naphthylamins etwa 0 0 betragen. 
Dann gibt man unter Rilhren langsam eine Lasung von 27 g Na
triumnitrit in roo cern Wasser hinzu und laBt ro Minuten stehen. 
Darauf filtriert man, rilhrt die Lasung in 250 g Tragantsehleim 
und setzt kurz vor Gebraueh eine Lasung von roo g kristalIisiertem 
Natriumazetat zu, worauf man dureh Zusatz von Eiswasser auf 
2,5 1 einstellt. 

Das Naphthylaminborcleaux ist von guter Lieht-, Wasch-, 
Saure -und Alkalieehtheit. Es neigt in der Hitze z~!TI Sublimieren. 
Interessant ist, daB man zur Erzielung weiDer Atzeffekte (vgl. 
S. 125) n!~ht mit verdicktem Hydrosulfit allein .auskommt, son
dern der Atzpaste zur Erzielung eines guten WeiD Anthrachinon
paste zusetzen muD. Vg!. u. a . . M. Battegay, Revue gen. mat. 
co!. 1922, ro9; Planovsky, Bun/rocks Zeitschr. f. Farbenindustrie 
1907, 109, 128. 

Versueh 87. 

Benzidinbraun. 
Tetrazo·Benzidin gibt mit t9-Naphthol (,111en braunen Disazo- . 

farbstoff cler Formel 

das Benziclinbraun oder Benzidin-Puce (Flohbraun). 
Die Naphtholierung erfolgt wie beim Naphthylaminbordeaux. 
Zum Ent\vickeln bereitet man folgende Diazolasung: 57,6 g 

Bcnzidin werden mit 600 cern he iDem vVasser und 64 cern Salz-

1 Auch hier kann man fUr einen kleineren Versuch mit einem Teil 
der Diazo16sung (z. B. 500 ccm) auskommen; ygl. S. 122. 
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saure 22 0 Be. gelast, unter Rtihren gektihlt, mit I kg Eis versetzt 
und dann nochmals 109 ccm Salzsaure und eine Lasung von 48 g 
Nitrit langsam zugesetzt. Nach beendeter Diazotierung stumpft 
man die Saure mit einer Lasung von 180 g Natriumazetat und ver
dtinnt mit Eiswasser auf 2Yz 1. 

Versuch 88. 

Dianisidinblau. 
Wenn man Dianisidin (= Dimethoxybenzidin) 

CH30 OCH3 

"" / /--"" /--"" H2N-",,_ ./-",,_.---/-NHe 

beiderseits diazotiert auf die naphtholierte Faser einwirken HiBt, 
so entsteht ein stumpfes Violett, welches durch Zusatz von Kupfer
salzen in ein schanes Blau, das "Dianisidinblau" tibergeht. Dieses 
findet im Zeugdruck und in der StuckHirberei Verwendung, doch 
hat es die anfangs darauf gesetzten Erwartungen nieht ganz er
ftillt, da es empfindlieh gegen (starkes) Alkali und gegen Sauren 
und mithin aueh sehweif3unecht ist; durch die genannten Ein
fltisse wird es geratet. Die Saureempfindlichkeit kommt tibrigens 
nur dem blauen Kupferlack, nicht der violetten Verbindung an 
sich zu. Die Licht-, Seifen- und Reibechtheit ist gut. Die Schweif3-
echtheit laf3t sich durch Anwendung von Naphthol AS ver
bessern. 

Aueh hier ist eine fertige Diazoverbindung als Azophorblau D 
[M] im Handel. 

Zur Naphtholierung verwendet man fUr ein mittleres Blau 
62 g ~-Naphthol, in Yz I heif3em Wasser und 125 ecm Natronlauge 
22 0 Be. gelast, mit 35 g Natriumazetat versetzt und mit Wasser 
auf 2,5 I gestellt. 

Diazolasung: 20,7 g Dianisidinsalz werden in 12,5 ecm Salz
saure 22 0 Be. und 50 cem heii3em \Vasser angeteigt, mit 14 I Eis
wasser gektihlt und mit einer wai3rigen Lasung von 10, I g Nitrit 
diazotiert. N ach 10 Minuten langer Einwirkung wird filtriert, 
75 ccm Kupferchloridlasung 40 0 Be., sowie eine wai3rige Lasung 
von 2,5 g Chromsaure zugesetzt und auf 2,5 I gestellt. Die Chrom
saure erhOht hierbei die Haltbarkeit der Diazo16sung. In der 
Praxis wendet man die Diazolasung meist mit Mehl-Tragant
Verdickung gemischt an. 

Neben den hier genannten Beispielen existieren zahlreiche 
weitere Kombinationen, welche cine Reihe weiterer Farben, auch 
Schwarz (Nigrophor, Eisschwarz usw.), liefern. Die Hauptanwen
dung liegt im Zeugdruck. 



b) Oxydationsfarben. 
Wahrend die Eisfarben in gewissem Grade an die Beizenfarb

stoffe erinnern, schlief3en sich die Oxydationsfarben mehr den 
Kupenfarbstoffen an. Wahrend aber im Ubergang des laslichen 
Leukoindigo in wasserunlaslichen Indigo eine eirifache Dehy
drierung, d. h. Abspaltung von zwei Wasserstoffatomen vorliegt, 
ist die Verwandlung beispielsweise des Anilins in Anilinschwarz 
auch noch mit komplizierten Kondensationsvorgangen verbunden. 
Auch verlauft die Oxydation nicht durch Einwirkung von Luft
sauerstoff, sondern erfordert die Anwendung kraftiger Oxyda
tionsmittel. 

Allgemeines iiber Anilinschwarz. Das Anilinschw3:rz bildet 
weitaus das wichtigste Beispiel dieser Gruppe. Es wird auf Baum
wolle und Halbseide (z. B. fUr Regenschirme), aber nicht auf 
Wolle 1 erzeugt und ist einer der meist gefarbten billigsten F arb
stoffe. AusfUhrliche Angaben bietet die Monographie "Das Anilin
schwarz" von Noelting und Lehne (Verlag Springer). 

Es entsteht durch Oxydation von Anilin in saurer Lasung, 
wobei meist Chlorsaure oder Chromsaure als Oxydationsmittel 
benutzt werden. Vorteilhaft ist die Anwendung von Sauerstoff
ubertragern; als soIche wirken Vanadate, Kupfersalze, Ferro
zyankalium usw. In primitiver Weise kann man den Bildungs
gang durch .die Gleichung andeuten: 

C6 H5 · NH2 - 2Yz H = C6H4'5 N 
doch treten im weiteren Verlauf auch sauerstoffhaltige Produkte 
auf. Das Oxydationsprodukt ist also nicht einheitlich, sondern 
ein Gemisch hochmolekularer Verbindungen, weIche jc nach Art 
der Darstellung etwas verschieden sind. Zur Beurteilung ihrer 
Struktur sind die Arbeiten von W illstiitter (Ber. 40, 2665; 42, 
2147, 4118, 4135; 43, 2976; 44, 2162) und Green (Soc. 97, 2388; 
Ber. 44, 2576; 45, 1955; 46, 33, 3769) maf3gebend. Nach Will
statter findet zunachst eine oxydative Kondensation nach Art 
der Indaminbildung (vgl. Lehrbucher) statt, weIchc uber die fol
genden Produkte fUhrt: 

1 Fiir Wolle zieht man die schwarzen Chromfarbstoffe vor. 
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Letzteres geht durch Hydrolyse der endstandigen Imingruppe 
tiber in 

Gegen die offenen Indaminformeln spricht jedoch die Saure
bestandigkeit des Anilinschwarz, daoffene Indamine saureempfind
lich sind. Wie Green gezeigt hat, gehen nun diese Produkte in 
das technische Anilinschwarz tiber, indem sie drei weitere Anilin
reste aufnehmen, wodurch sich Azinringe bilden, welche im Gegen
satz zu offenen Indaminen saurebestandig sind. Ftir das technische 
Chloratschwarz ist z. B. eine Formel nach Art der folgenden 
moglich: 

~I ~~_,/C6H5 -I ~~~I/C6H5 ~i ~~-I/C6H5 

/"/N,,,!,,(,,/,,/N,,/. "/N"/"/N,,/,,,!N,,/,,./NH,,/,, 
'I I I I I I I I I I I I I I 
""/ '\AN/"/ 'V'\N/"/ "\'/'\N/"/ ~/" NH2 

Wie man beim Farben und Drucken von Anilinschwarz be
obachten kann, sind die zunachst entstehenden Produkte der 
oxydativen Kondensation grtin, die weiterhin entstehenden 
schwarz. Unter letzterem unterscheidet man das "vergrtin
liehe Schwarz", welches durch schweflige Saure grtin wird, und 
das "unvergrtinliche Schwarz", welches aus jenem durch weitere 
Oxydation in Gegenwart von Anilin entsteht und durch schweflige 
Saure nicht mehr angegriffen wird. Die Tatsache, daB bei der 
letztgenannten Oxydation ein nochmaliger Zusatz von Anilin 
ntitzlich ist, spricht daftir, daB eine Kondensation unter Azin
ringschluB (vgl. oben Greens Formel) hierbei eintritt. 

Komplizierter wird die Saehe dadurch, daB das Verhalten 
des Anilinschwarz und seiner Vorprodukte gegen Losungsmittel 
ein anderes ist, wenn es auf der Faser erzeugt ist, als wenn,es in 
Substanz vorliegt; es seheint demnaeh noeh eine besondere Bin
dung an die Faser vorzuliegen. 

Farberische Eigenschaften: In fertiger unloslieher Form wird 
Anilinschwarz fast nie gebraucht, hochstens in kleinen Mengen 
als Pigment, welches im Kattundruck mit Albumin fixiert wird. 
Weitaus die groBten Mengen werden im Zeugdruck oder in der 
Sttickfarberei auf der Faser erzeugt, und zwar naeh folgenden 
drei Verfahren: 

1. Einbadschwarz (Farbeschwarz, Direktanilinschwarz). Dieses 
Verfahren wird in geringem MaBe noch fUr Garn gebraucht. Seine 

Rug gli, Praktikum der Fiirberei. 9 
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Ausfiihrung ist sehr einfach und besteht darin, daB man die Faser 
in einer sauren Anilinsalzlosung umzieht, welcher man Kaliumdi
chromat zugesetzt hat. Je nach Konzentration und Temperatur 
vollzieht sich die Bildung des Niederschlages rascher oder lang
samer und erfolgt vorwiegend auf und in der Faser, daneben aber 
auch an den Gefa.f3wanden uncl in cler Losung. 

II. Oxydationsschwarz oder Hiingeschwarz. Dieses Verfahren 
arbeitet im Gegensatz zum vorigen mehr mit" troekener" Oxycla
tion. Man klotzt das Gewebe mit salzsaurem Anilin und Natrium
chlorat in Gegenwart von CuClz oder CuS als Sauerstoffiibertrager. 
LaBt man es nun 1-2 Tage bei etwas erhohter Temperatur, etwa 
30° hangen, so tritt die Reaktion langsam ein, indem das salz
saure Anilin infolge Spaltung freie Salzsaure abgibt, welche aus 
demChlorat die Chlorsaure in Freiheit setzt. Diese oxydiert 
ihrerseits clas Anilin zu Anilinsehwarz. Das Verfahren gibt ein 
sehr schones reibechtes Schwarz, schwacht aber leicht clie Baum
wolle clurch langere Einwirkung cler Saure. Zur Schonung der 
Faser kann man Aluminiumazetat uncl -laktat zusetzen. 

- r:"' r:"I r:"I '7' r:' r:' r;-\:. 
I'-"' I'-"' u ........ I'-"' I'-"' I'-"' 

~'V-~ 

,~ STOff • • ~ ~ 
v-- t:: t t r. r. t:: t:: ..:.. '-' '-' -

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

Abb. q. Schnelldampfer nach Mather und Platt. 

III. Damp/schwarz. Dasselbe ist im Prinzip ahnlich clem Oxy
dationsschwarz, erreicht aber clie Entwicklung rascher durch 
kurzes Dampfen. Ais Sauerstoffiibertrager client meist Ferro
zyankalium. Fiir alle Falle, in denen, \Vie hier, nur kurz und ohne 
Uberdruck gedampft wird, gebraueht die Technik den Schnell
clamp fer von l11ather und Platt in Manchester, der kurz\veg als 
"Mather-Platt" bezeiehnet wird. (Man gebraucht auch clas Verb 
"matherplattieren".) Dieser Sehnelldampfer besteht aus einer 
von Dampf durchstromten Kammer, in wclcher cler Stoff fort
laufencl im Zickzack tiber eine Reihe von Leit\valzen gcfuhrt wird. 
Die Lange des \i\feges uncl die Gesehwincligkeit sincl so reguliert, 
daB der Durchgang 2-j Minuten erforclcrt . Der Ein· und 
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Austritt der Ware erfolgt durch enge Schlitze~ Einige VorsichtsmaB
regeln sind erforderlich, urn Kondensation des Dampfes und Trop
fenbildung zu verhindern, da z. B. herabfallende Tropfen durch 
ihre auswaschende Wirkung cinen Fleck erzeugen. Daher ist die 
Decke des Apparates doppelt und ebenfalls von Dampf durch
stromt; die eintretende \,yare lauft uber eine geheizte Kupfer
trommel und wird dadurch vorgewarmt; der ganze Apparat muB 
eine Stunde vor Beginn der Arbeit angeheizt werden. Das Prinzip 
des Apparates ist aus dem nebenstehenden Schema ersichtlich. 

Der Sinn jedes Dampfers ist vor allem der, feuchte Hitze zu 
liefern (auch beim sog. "trockene{l Dampf" ist ja immerhin Wasser· 
dampf vorhanden) ohne die auswaschende Wirkung des 
flussigen Wassers. Daher benutzt man den Dampfer vor
wiegend in der Zeugdruckerei, urn ein ZerflieBen der Muster, ,vie 
es durch Wasser unvermeidlich ware, zu vermeiden. 

Versuch 89. 
Einbadschwarz (Fiirbeschwarz) auf Baumwollgarn. 

Die Erzeugung von Farbeschwarz ist eine einfache Nieder
schlagsbildung, die beim Zusammengeben von saurem Anilin· 
salz und Dichromat auch ohne Faser eintritt; in Gegenwart der 
Faser bildet sich der schwarze Niederschlag vorwiegend auf dieser, 
wahrscheinlich weil die Faser mit ihrer groBen rauhen Oberflache 
die Abscheidung mehr begunstigt als die glatte GefaGwand. 

Man stellt die folgenden Losungen A und B getrennt dar. 
A. 6 g Anilin werden in 9 g konzentrierter Salzsaure, 12 g 

konzentrierter Sehwcfclsaure 1 und 200 cern \Vasser gelost. 
B. 12 g Natriumdichromat oder die aquivalente Menge Ka

liumdichromat werden in 200 cern Wasser gelost. 
Gleiehe Mengen der Losungen A und B, z. B. je roo cern, 

werden gemischt und sofort 50 g Baumwollstrang darin umgezogen, 
bis die Faser glciehmaBig damit durehtrankt ist. In 1-2 Minuten 
entwickelt sich uber Grun als Zwischenstufe das Schwarz, welches 
zunaehst noch einen unschonen bronzierten Ton zeigt. Derselbe 
wird dureh die Nachbehandlung verbessert, indem man das Garn 
auswindet und im Dampfkasten (nicht Mather·Platt) 20 Minuten 
bei Y4 Atm. Uberdruck dampft. Zugleich wird dic Echtheit ver· 
bcssert. Die hierzu erforderliehen Dampfer haben die Form 
eines liegenden Dampfkcssels und sind fUr Uberdruck bis 2 Atm. 
eingerichtet, indem sie vollig verschlieGbar und stark gebaut sind. 

An Stelle dieses "Kaltsehv,"arz· V erfahrens" kann aueh in der 
Warme gearbeitet werden, wobei man mit entsprechend ver
dunnteren Losungen auskommt. 

1 Die Verwcn.dl1n.g beider Siiuren gibt ein besscrcs Tiefsc!nvarz, da 
mit Salzsiiure allein mchr blauschwarze, mit Schwcfc1siil1re allein mchr 
rotlichschwarzc Tone crbalten werden. 
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Das Einbadschwarz leidet hauptsachlich unter dem Ubelstand, 
daB es nicht reibecht ist, sondern leicht "abruBt", was nach der 
Art seiner Herstellung auch nicht erstaunlich ist; auch wird die 
Faser raub. Es kann sich nur deshalb noch halten, weil es das 
Fasermaterial schont, wahrend die mit Hange- oder Dampfschwarz 
gefarbte Faser bei unvorsichtigem Arbeiten leicht brUchig wird. 

Versuch 90. 
Dampfschwarz auf Baumwollstiick. 

Die Klotzlosung enthalt pro Liter 80 g salzsaures Anilin, 30 g 
Anilin (Base), 40 g chlorsaures Natrium und 95 g Ferrozyankalium. 
Da letzteres sich am langsamsten lost, pulverisiert man es zweck
maBig und lost es zuerst, evtl. unter Erwarmen, auf; die andern 
Bestandteile durfen nur nach volligem Erkalten zugegeben werden. 

Der mit dieser Losung geklotzte Stoff wird bei maGiger Tem
peratur getrocknet und ist dann noch nahezu farblos. Darauf wird 
er 3 Minuten in stromendem Dampf (Mather-Platt) gedampft, 
wobei anfangs der Geruch nach Anilin, spater Blausaure wahr
genommen wird. Dies ist ein Grund, Anilinschwarzfarbereien 
mit guten Ventilatoren zu versehen, da auch die Anilindampfe 
giftig sind. VerfUgt man nur Uber einen Kesseldampfer, so kann 
man die Mather-Platt-Wirkung imitieren, indem man bei starker 
Dampfzufuhr einen AblaBhahn offen laGt. FUr einen klcinen 
Demonstrationsversuch kann man den Dampfer durch folgende 
Vorrichtung ersetzen: Man umwickelt ein groGeres .. Becherglas 
(1-2 1) mit Filz als Warmeschutz und bedeckt die Offnung mit 
einer genUgend groGen Korkplatte. Diese hat zwei Durchboh
rungen; durch die eine leitet man einen kraftigen Dampfstr0111 
(ahnlich wie bei einer Wasserdampfdestillation) durch ein Glas
rohr auf den Boden des Becherglases, die andere enthalt ein kurzes 
Glasrohr fUr den Dampfaustritt. Ferner tragt die Korkplatte 
an der Unterseite einen oder zwei Haken, an denen ein passendes 
Stuck des geklotzten Stoffes aufgehangt wird, nachdem der Apparat 
zwecks Erwarmung einige Zeit im Betrieb war!. 

Die aus dem Dampfer kommende Ware ist gewohnlich grUn
schwarz und muG noch nachchromiert werden. Hierzu zieht man 
sie Y4 Stunde in einer 50-60° warmen Losung um, weIche pro 
Liter 6 g Natriumdichromat, 2 g konzentrierte Schwefelsaure 
und 0,5 g. salzsaures Anilin enthalt. 

Die nunmehr tiefschwarz gefarbte Faser wird dann grUndlich 
gespUlt, schlieGlich unter Zusatz einer Spur Soda, und dann bei 
80° geseift mit IO g Seife und 2 g Soda pro Liter .. ' 

Reservedruck: Wenn man vor oder nach dem Klotzen den 
Stoff mit alkalischen oder reduzierenden Chemikalien bedruckt, 

1 Versuchsanordnung von Prof. H. Rupe. 
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unterbleibt an diesen Stellen die Sc11\varzbildung und man er
halt weii3e Muster auf schwarzem Grund. 

Echtheit: Richtig gefarbtes Dampfschwarz und Oxydations
schwarz ist gegenliber den meisten Einfllissen sehr echt, durch 
starkes Chloren wird es braunlich. Das frliher geWrchtete Ver
grlinen tritt bisweilen beim Lagern in S02-haltiger Luft ein, wie 
sie in Groi3stadten besonders bei Nebel, aber auch in gasbeleuchteten 
Zimmern auftritt. Es ist cine Folge ungenligender Oxydation 
und kann bei richtigem Arbeiten vermieden werden. Anderer
seits kann bei kraftiger Einwirkung die freie Salzsaure schwachend 
auf die Baumwollfaser einwirken: Am meisten ist dies beim Oxy
dationsschwarz zu beflirchten, wahrend beim Dampfschwarz die 
liberschlissige Salzsaure durch das Ferrozyankalium gebunden wird. 

Verbesserungen im AnilinschwarzprozeB. Setzt man dem Anilin 
homologe Basen wie 0- und p-Toluidin sowie Xylidin zu, so ist 
es weniger leicht vergrlinlich, doch sind ganz bestimmte Mischungen 
anzuwenden, da diese Basen an sich kein reines Schwarz erzeugen. 
Da Diamine leichter oxydierbar sind, \vird zur Beschleunigung 
auch ein Zusatz von p-Phenylendiamin empfohlen. 

Eine wesentliche Verbesserung liegt im Ersatz des Anilins 
durch p·Amidodiphenylamin 

/-'" NH /---'" NH 
",_/-1 -",_/-1 ~ 

welches als "Diphenylschwarzbase I" [:,\1] im Handel ist. Das 
Diphenylsch\Yarz greift den Stoff nicht an und ist nicht vergrlin
lich, abcr claWr teurcr. Mit Rlicksicht auf clen Preis vermischt 
man claher Diphenylschwarzbase unci Anilin (Diphenyischwarzol 
[IVI]). Die Ent\vicklung wire! durcll Zusatz verschieclcner Metall
salzl' wit Aiuminium-, Chrom-, Kupfer-, Cerchloricl beglinstigt. 

Andere Oxydationsfarben. 
Ahnlich cler A.nilinschwarzbilclung kann man sehr echtc Braun

tone e!urch Oxydation von Diaminen i,p-Phenylendiamin, Diani
sidin) ocler A.miclophenolcn erzeugen. Diese Farbungen werclen 
in erster Linie im Zeugclruck verwenclet; clabei kann man WeiB
unci Buntreserven anbringen. AuBerclem finden sie zum Farben 
von Peizen, Fellen unci lebenclem Haar Anwenclung. Einigc tech
nische ~amen sind folgencle: 

Paraminbraun aus p- Phenylencliamin, 
Fuskaminbraun aus m-Amiclophenol, 
Ortaminbraun aus Dianisiclin, 
Nitrophenaminbraun aus Nitro-p- Phenylencliamin. 
Als Ursol unci Furrein finclen Diamine unci Aminophenole An-

wendung in cler PeIzfarberei. . 
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XI. Seidenfiirberei. 
Echte Seide ist eine zur Klassc der EiweiDstoffe geharige Sub

stanz, welchc von der Seidenraupe (Seidenspinner, Maulbcer
spinner, Bombyx mori) als zahe Fli.issigkcit aus zwei Spinndrusen 
abgesondert und zu einem Doppelfaden zusammengeklebt wird, 
der rasch an der Luft fest wird. Dieser Faden wird in einer Lange 
von 400-1200 m ununterbrochen weitergefuhrt und zu dem ei
farmigen Kokon versponnen, in welchem sich die Raupe verpuppt. 
Nachdem die Puppe durch Hitze abgetotet ist, weicht man den 
Kokon auf und haspelt den Faden abo Mehrere solche Rohseide
oder Gregefaden werdeil hierbei vereinigt und geben bei fester 
Zwirnung die Organzin/aden} welche fur die Kette verwendet 
werden, bei loserer Zwirnung die Trame/aden} welche als Ein
schlag benutzt werden. Die auDersten und innersten Teilc der 
Kokons sind minderwertig und lassen sich meist nicht glatt ab
haspeln; sie werden daher mechanisch zerfasert und ahnlich wie 
lose Baumwolle versponnen als Schappe oder Florettseide in den 
Handel gebracht. 

lJnter wilden Seiden, deren bekannteste die Tussahseide ist, 
versteht man solche Arten, welchc sich weniger zum Abhaspeln 
eignen, weil ihre Faden fest verklebt sind oder infolge wieder
holten Absetzens beim Spinnen aus einzelnen Teilfaden bestehen: 
sie werden meistens, ahnlich wie bei der Schappe, durch Zerfasern 
aufgearbeitet. 

:Man unterscheidet nach der Farbe weiDe Uild gclbe Rohseide; 
die Farbe der letzteren liegt in der auBeren Schicht, dem Serizin 
oder Seidenleim und kann zugleich mit diesem entfernt werden. 
Die Tussahseide ist braun und laGt sieh nur schwer entfarben. 
Samtliche Rohseiden sind glanzlos und erhalten erst durch Ent
fernen der Serizinschicht auf dem Wege des Abkochens mit Seife 
ihren edlen Glanz. Abgesehen von Glanz und Griff beruht der 
Wert der Seide auf der Lange und Festigkeit des Fadens, \vorin 
sie alle andern bekannten Faserstoffe tibertrifft. (Auch Kunst
seide kann naturgemaG "ul1endlich" lang gespOnllel1 werden, 
zeigt aber, namentlich naG, geringere Festigkeit.) 

Man informiere sich aus den Handbtichern der Textilkunde tiber 
die vVertbestimmung der Seide, das Konditionieren (Bestimmung 
des Feuchtigkeitsgehaltes in den Seidentrocknungs· oder Kon
ditionieranstalten) und die Bestimmung des Handelsgewichtes, 
ferner tiber das "Titrieren" der Seide, worunter man die Bestim
mung der Fadenstarke durch Wagen cines Fadens von bekannter 
Lange (450 m) versteht. Das Gewicht von 450 m wird nicht in 
Gramm, sondern in Deniers = 0,05 g ausgedruckt; je graDer also 
die Zahl der Deniers, desto dicker ist der Faden. 

Chemisches: Die Seide enthalt die Elemente C, H, 0, N, aber 
im Gegensatz zur \Volle keinen Seh\vefel. Als Rohseide ist sic 
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nicht einheitlich, sondern besteht aus zwei Schichten. Die auBere 
Schicht, weIche etwa ein Viertel der Substanz ausmacht, ist das 
Serizin (Bast, Seidenleim), die innere Substanz, weIche etwa drei 
Viertel der Faser betragt, ist das Fibroin oder die eigentliche 
Seidensubstanz. Nach den Ergebnissen der Analyse hat man fur 
das Fibroin die Bruttoformel (C15H25N50S)X vorgeschlagen, wahrend 
die Serizinschicht relativ sauerstoffreicher ist; sie enthalt ein Plus 
'!.on H 20 2 und deutet demnach auf die Formel (C15H27N5010)X. 
Uber die Chemie dieser Stoffe und ihrer Spaltprodukte vgl. u. a. 
E. Fischer und Skita, Zeitschr. f. physiol. Chern. 1901, 177; 1902, 
221; Ber. 35, 3787 (1902). Das Serizin ist in Alkalien oder Seifen 
loslich; man schreibt ihm daher ·die Eigenschaften einer schwachen 
Saure zu. Die Struktur des Fibroins (und anderer Faserstoffe) 
wird neuerdings mit rontgenographischen Methoden untersucht. 
Vgl. R. Brill, Annalen 434, 204; daselbst weitere Literaturangaben. 

Versuch 91. 

Entbasten derRohseide. 
Rohe oder "harte" Seide (Ecru) wird fast niemals als soIche 

gefarbt, sondern vorerst die Serizinschicht durch Kochen mit 

00 
A1>b. IS. 

Doppelfaden mit auGerer Serizinschicht, Getrennte Fibroinfaden, abgekochte 
Rohseide, Ecru. Seide, Cuite. 

Seife weggelost. Man bezeichnet diesen Vorgang als Entbasten, 
EntschaJen, Dcgummicren oder Abkochen. Hierbei kommt der 
schone Glanz des Fibroins zum Vorschein; zugleich wird der 
Doppelfaden, weIcher durch das Serizin zusammengeklebt war, 
in. zwei Faden aufgelost, ,vie obige vergroBerte Fadenquerschnitte 
zelgen. 

Natiirlich ist mit der Entfernung des Serizins auch eine Ge
wichtsverminderung von etwa einem Viertel vcrbunden, die in 
der Regel spater durch das "Beschweren" wieder kompensiert 
resp. uberkompensiert wird. 

Man hangt einige Strange von Rohseide in eine (nahezu) 
kochende Seifenlosung, weIche 20 g Seife im Liter enthalt, und 
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zieht aIle 15-20 Minuten einmal urn. Nach einer Stun de kann 
man noch fUr kurze Zeit in ein zweites, schwacheres Seifenbad 
(Repassierbad) eingehen, welches jedoch in Praxis nur fur weiB
bleibende Seide Verwendung findet, wahrend fUr die zum Farben 
bestimmten Strange das eine Bad genugt. Schliei31ich wird mit 
sodakorrigiertem Wasscr gespult. Hat man eine gelbe Rohseide 
verwendet, so ist dieselbe durch das Abkochen weiB geworden, ein 
Zeichen, daB der naturliche Farbstoff nur im Serizin enthalten war. 

Die bei diesem Versuch erhaltene Lasung von Serizin in Seife 
heiBt Bastseife und wird spater wieder beim Farben zugesetzt. 
Sie ist ca. 2 Wochen haltbar und zersetzt sich dann unter Bildung 
ubelriechender Produkte. 

Zur Schonung der Faser sind mehrere Schaumkochver
fahren ausgearbeitet worden, in welchen die Seidc nur mit dem 
Seifenschaum in Beruhrung kommt. 

In manchen Fallen begnugt man sich mit einer teilweisen 
Entbastung, indcm man dic Rohseide kurze Zeit in lauwarmer 
Seifenlasung umzieht und dann mit einer Lasung von schwefliger 
Saure nachbehandelt. Diesen Vorgang nennt man Souplieren, 
dq.s teilweise entbastetc Produkt Soupleseide. 

Einige wilde Seiden, z. B. Tussah, enthalten keinc Serizin
schicht, sondern sind mit anorganischen, fetten und gerbstoff
artigen Substanzen durchsetzt; sie werden durch kraftige Be
handlung mit Wasserstoffsuperoxyd maglichst gebleicht. 

Versuch 92. 
Beschwerung der Seide. 

Das Bcschwercn oder Chargieren der abgekochten Seide be
steht in der Erzeugung eines mineralischen oder organischen 
Niederschlages auf und in der Faser. Hicrdurch soll der beim 
Entbasten erlit tene Gewichtsvcrlust wiecler ausgeglichcn werden. 
Meist arbeitet man aber auf cine weit darliber hinausgchende Be
schwcrung hin, da das Publikum mit Rucksicht auf FalteJlwurf 
und Griff in den meisten Fallen eine schwere Seide gegenubl'l" 
einer leichten bevorzugt. 'Nichtigcr ist noch, claB clurch gecigndc' 
Beschwerung nicht nur cine Gewichtszunahme, sondern auch cine 
VolumvergraBerung (Qucllung) des Fadcns crreicht wird, so 
daB dieser im Gewcbe dic Flache bcsser cleckt unci ein dichterer 
Stoff erhalten wird. \Vahrend gegen cine maBige Beschwerung 
nichts einzuwenden ist, kann cine libertriebcnc die Faser angreifen 
und morsch machen. 

Die Berechnung erfolgt mit Beziehung auf die urspriingliche 
Rohseide, deren Gewicht man als "Pari" bezeichnet 1. Hat man 

1 Die Seide darf II % "erIaubte Feuchtigkeit" enthalten. Fiir die Be
rechnung der Beschwerung wird sie mit ihrer natiirIichen Feuchtigkeit 
gewogen; im Trockenschrank getrocknete Proben sollen daher vor der 
Wagung 2 Stunden an der Luft hangen. 
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beispielsweise beim Entbasten von 100 g Rohseide 25 g Serizin 
verloren, so sind die verbleibenden 75 g Fibroin" 2 5 % unter Pari". 
"Venn man darauf 75 g Beschwerungsmittel niederschHigt, so er
halt man 150 g beschwerte Seide, von welcher man sagt, sie sei 
,,50% tiber Pari beschwert", obwohl eigentlich das Gewicht in 
bezug auf die entsrhiilte Seide verdoppelt ist. Bei schwarz zu iar
benden Seiden geht man bis zu 300% tiber Pari und verbindet 
in der Regel die Beschwerung mit den Operationen des Fiirbens. 

Man unterscheidet mineralische (Zinntetrachlorid, Natrium
phosphat, Silikat) und vegetabilische (Tannin, Hamatoxylin, 
Katechu, Zucker) Beschwerung; in yielen Fallen ist ein gemischtes 
Verfahren mit vegetabilischer und mineralischer Beschwerung 
empfehlenswert. . 

Uber die Theorie der Beschwerung vgl. Frankel u. Fasal, 
Mitteilungen des techno Gewerbemuseums Wien, 1897, 230; 
P. Heermann, Lehnes Farberzeitung, Jahrgange 1903/6; Chemiker
zeitung 1911,829; 1914,193,211; Leipziger Monatsschr. f. Textil
industrie 1915, 113, 134; Chemikerzeitung Repertorium 1916, 19; 
R. Gnehm, Farberzeitung 1906, 217; Ristenpart, Farberzeitung 1909, 
233, 250; Meister u. Feubel, Zeitschr. f. angew. Chern. 1910, 897; 
Fichter u. Muller, Chemikerzeitung 1914, 693; 1915, 636; Lehnes 
Farberzeitung 1915, 253, 274, 289; H. Ley, Chemikerzeitung 
1912, 1405, 1466; 1915, 973, 986; Fichter u. Heusler, vgl. Disser
tation Ad. Heusler, Basel 1924. 

Ftir schwarz zu farbende Seiden wird \veiter unten in Versuch 96 
ein Beispiel einer gemischten Chargierung gegeben. 1m folgenden 
wird zunachst ein Beispiel einer mineralischen Charge mit Zinn
phosphat ausgcftihrt . 

. 1hn verwendet zur Zinnbesch\\'Crung das Zinntetrachloricl 
nicht in Form von \\'asserfreicm SnCI4, welches cine an der Luft 
rauchende Fliissigkcit ist, sonclern in Form seines festen Penta
hydrates SnCl1 . 5 H 20, das als Zinntetrachlorid oder Pinksalz 1 

(friiher Zinnsolution, Zinnkomposition oder Rosiersalz genannt) 
im Handel ist. 

Durch Auflosen von roo g technischem festem Zinntetra
chlorid oder der entsprechenclen }Iengc der wasserfreien Ver·· 
bindung in wenig \Vasser und Aufftillen zu ca. :wo ccm stellt man 
sich eine Lasung von ungefahr 300 Be. = spez. Ge\\'icht 1,26 her. 
In dieser Lasung werden die Scidenstrange (z. B. 5 Strange zu 2 g) 
bei Zimmertemperatur eingenetzt und unter ofterem Umziehen 
eine Stunde darin hangen gelassen, dann abgequetscht, aus
gerungen oder zentrifugiert, mit reichlich flicf3enclem Wasser und 
encllich mit ganz schwacher Sodalasung gesptilt. Hierbei bilclet 
sich infolge Hydrolyse basisches Zinnsalz resp. Zinnhydroxycl, 

1 Die Lehrbiicher der Chemie verstehen unter Pinksalz das SnCls 
(NH,l2' 



welches auf der Faser bleibt, wah rend saures Salz in Lasung geht. 
Dureh Auf1asen von ca. 32 g Dinatriumphosphat in sodakorri
giertem Wasser zu einem Volum von 200 cern und Filtrieren stellt 
man sich nun eine Lasung von 8-10° Be. = spez. Gewieht 1,060 
bis 1,075 her, erwarmt auf 60° und hangt die "gepinkten" und ge
wasehenen Strange % Stunden unter 3-5 maligem Umziehen 
hinein. Hierdurch wird das Zinn als Zinnphosphat fixiert. Dann 
wird wieder gesehleudert oder ausgerungen und gewasehen. Naeh 
Bedarf kann man die abweehselnde Behandlung mit Zinnehlorid 
und Phosphat in den gleiehen Badern noeh ein-, zwei-, drei- bis 
flinfmal wiederholen, wobei die Reaktion des Dinatriumphosphats 
dureh geringe Sodazusatze (durch Titration zu ermitteln) schwach 
alkalisch gehalten wird. 

Jede Behandlung mit Pinkbad und darauffolgender Phospha
tierung nennt man einen Z u g. Mit einem Zug erreicht man in 
der Regel 12% unter Pari, mit zwei Zligen Pari, mit 3 Zligen 20 
bis 25%, mit 4 Zligen 40-55% liber Pari_ 

Zum SehluB kann man noch eine Nachbehandlung mit Alu
miniumsulfat und Natriumsilikat folgen lassen. Durch Auf1asen 
von 13 g technischem Aluminiumsul£at in ca. 200 cern Wasser 
stellt man eine Lasung von 50 Be. = spez. Gewicht 1,036 her 
und behandelt die Strange bei 40° eine Stunde damit, dann wird 
gewasehen und noch cine Stunde in Wasserglaslasung von 4 ° Be. 
= spez. Gewicht 1,029 ebenfalls bei 40° umgezogen. Die "Silikat
zunahme" betragt bei 3 vorausgegangenen Pink-Phosphatzligen 
noch \vcitere 28%, bei .]. vorausgegangenen Zligen 40-45%. 
Eine Aluminiumsulfat-Passage vermehrt die Silikatzunahme urn 
rund 15%. 

Urn den nur lose anhaftenden Tcil der Beschwerung zu ent
fernen, wird bei 50-60° geseift mit I g Seife pro Liter und ge
was chen, wobei man dem letzten \\Taschwasser ein wenig ver
dlinnte Schwefelsaurc zusetzt_ Man verwendet die Seide noeh 
feueht zum Farben. . 

Um die erreichte Besehwerung zu bestimmcn, kann man das 
Gewicht der lufttrockenen chargierten Strange mit dem ursprling
lichen Ge\vicht vergleichen, wobei das Gewicht rIer Rohseide 
als Pari zugruncle gelegt \vird. 

Allgemeines tiber Seidenfarberei. 
Als tierische Faser ist die Seide in ihrem farberischen Ver

halten der \\Tolle ahnlich; man kann daher die meisten Wollfarb
stoffe auch in der Seiclenfarberei verwenden. Ein Untersehied 
besteht jedoch insoferne, als bei der Seide die "sauren" Eigen
schaften ausgepragter sind; sie hat daher ausgesprochene Affinitat 
zu basis chen Farbstoffen. Saure Farbstoffe sind auf Seide 
weniger wasserecht als auf Wolle; mit zunehmender Aziditat sinkt 
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ihre Neigung, auf Seide aufzuziehen. Umgekehrt ist bei der Wolle 
der "basische" Charakter ausgesprochener; sie hat mehr Neigung, 
saure als basische Farbstoffe aufzunehmen. 

Neben dieser "chemischen" Erklarung sei auf die Auffassung 
mancher Fachleute hingewiesen, weIche die Affinitat auf eine 
Wirkung der Beriihrungselektrizitat zuruckhihren. 

Seide kuppelt mit Diazoverbindungen, gibt z. B. mit diazo
tiertem p-Nitranilin eine Altgoldfarbung. 

Man kann in der Seidenfarberei nicht immer genaue Vor
schriften anwenden, da das Anfarbevermogen u. a. von Alter und 
Qualitat der Seide abhangig ist. Beim Farben nach Muster be
steht daher die Kunst im Treffen der richtigen Nuance; man setzt 
allmahlich portionenweise die Farbstofflosung zu, bis der gewunschte 
Farbton erreicht ist. Die Farbstoffe, weIche nach Schonheit und 
Echtheit am besten fur Seide geeignet sind, werden in den Ka
talogen der Farbstoffabriken als "Seidenfarbstoffe" gesondert 
aufgehihrt; auch teuerere Farbstoffe kommen hier in Betracht, 
deren Anwendung sich auf billigeren Faserarten nicht lohnen 
wurde. Durch Mischen der Grundfarben werden die verschiedenen 
Modetone erzeugt, doch muD man darauf achten, daD die zu 
mischenden Farbstoffe ungefahr gleich schnell aufziehen, da sonst 
der langsamer aufziehende den andern uberdeckt. 

Man farbt die Seide gewohnlich im "gebrochenen Bastseifen
bad{{, wobei ein besseres Egalisieren, vielleicht durch Schutz
kolloidwirkung, erreicht wird. Unter Bastseife versteht man die 
trube Losung von Serizin in Marseiller- oder Oleinseife, wie man 
sie nach mehrmaligem Gebrauch beim Entbasten von Seide (Ver
such 90) erhalt. Sie wird am besten von einer Seidenfarberei 
fertig bezogen. Der technische Ausdruck "gebrochen" bedeutet 
"angesauert". Man sauert die neutral bis schwach alkalisch 
reagierende Bastseifenlosung mit Essigsaure an, ,venn basische 
Farbstoffe Verwendung finden, mit verdunnter Schwefelsaure, 
wenn es sich urn Saurefarbstoffe handelt. Dabei trubt sich die 
Seifenlosung stark durch Ausscheidung von Olsaure, weIche cine 
feine Emulsion, aber keine Flocken bilden solI. Es ist daher eine 
aus flussigen Olen berei tete Seife zu verwenden, weIche vielfach 
vom Farber seIber durch Verseifen von Oleinen gewonnen wird. 

Zum Ansatz des Farbebades verwendet man ein Drittel Bast
seifenlosung, sauert an und setzt zwei Drittel \Vasser zu. Man 
kann natiirlich auch ohne Bastseife farbcn, doch ziehen die meisten 
Farber ihre Amvendung vor; in Ermangelung elerselben versctzen 
sie bisweilen eine Seifenlosung mit et,Yas Leim - oeler Gelatine-
16sung 1. 

1 Z. B. eine Li:isung von 20 g Marseillerseife in 1/21 destilliertem 'Vasser 
wird mit einer Losung von 6 g Gelatine in 1/21 \Vasser vermischt und nach 
Zusatz von 2-3 ccm Oliveni:il gut durchgeschiHtelt. 
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Fur die Farbeversuche verwende man entbastete, chargierte 
oder unchargierte Seide in 2 g-Strangen. Mit beschwerter erhalt 
man oft etwas andere Nuancen als mit unbeschwerter Seide. 1m 
Gegensatz zur Schwarzfarberei bezeichnet man das Farben in 
allen ubrigen Nuancen als Couleurfarberei. 

Versuch 93. 
Basische Farbstoffe auf Seide. 

Basische Farbstoffe kommen wegen ihrer Leuchtkraft auf 
Seide am schonsten zur Geltung und haben groDe Affinitat zu 
dieser Faser. Man fullt in einen 1:4 I-Farbebecher 70 ccm Bast
seife ein und versetzt vorsichtig mit wenigen Kubikzentimetern 
10% iger Essigsaure, bis die Losung schwach sauer gegen L~.ckmus 
reagiert bzw. bis die starke Trubung durch ausgeschiedene Olsaure 
eintritt. Dann setzt man 130 ccm kaltes oder lauwarmes Wasser 
zu, welches durch die bereits vorhandene Essigsaure korrigiert 
wird, und netzt in dieser Mischung den zu farbenden Seidenstrang. 
Darauf gibt man einen Teil der Farbstofflosung zu und erwarmt 
unter zeitweiligem Umziehen auf etwa 80° Innentemperatur. 1n
dem man den Rest der Farbstofflosung nachgibt, halt man % Stun
den auf dieser Temperatur, laDt unter Umziehen auf 40° erkalten 
und spult schlief31ich mit kaltem essigsaurehaltigem Wasser. Oft 
geben basische Farbstoffe auf beschwerter Seide cine starkere 
Farbung als auf unbeschwerter, doch kommt auch das Gegcnteil 
vor; bisweilen ist auch die Art der Nuance etwas verschieden, 
so ist Methylenblau auf besch\verter Seide rotstichiger als aui 
un beschwerter. 

Beispiele: 1% M eth ylenblau; 2 % RllOd amill; 1% Auralnin; 
0,5% Kristallviolett bz\\". lUethylviolett; o,SoS iVlalachitgYij,ll; 1°;) 
Setoglauzin usw. (Vil?toriablau \vird stark sauer gcfarbt). 

Bemerkungen: Die Lichtechtheit ist meist schlecht, rebti\
am besten bei Methylenbau unci Kapriblau. 

Die \Vassereclltheit wire! durch :\ ach tannieren verbessert: :'vIall 
behandclt die fcrtige Farbung mit -1-°0 (auf <las Gcwicht dcr Seide 
bezogen) Tannin in \Yasscr von 30° eine Stunde; dann \yire!, ohne 
zu spillcn, mit 2% Brechweinstcin cine halbe Stun de kalt fixiert. 
Bisweilen werden die basischen Farbstoffe mit sauren Farbstoffen 
ubersetzt oder dienen selber zum Dberfarben der letzteren. Da 
sich be ide Farbstoffklassen gegenseitig fallen, muD man in zwei 
Badem arbeiten. Die Farbungen werden durch diese Behandlung 
etwas echter, indem die Loslichkeit ycrmindert \vird. 

Versuch 9-1-. 
Saurefarbstoffe auf Seide. 

Fast aile Saurefarbstoffe lassen sich auf Seide brauchen, 
doch sind die schwacher sauren besser geeignet. Der Farber unter-
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scheidet vom praktischen Standpunkt zwei Gruppen, Egalisierungs
farbstoffe, d. h. gut egalisierende und schlecht egalisierende F arb
stolte. Zu den letzteren gehoren die rasch aufziehenden, d. h. vor
wiegend die schwer loslichen Farbstoffe. Sie mussen langsam und 
vorsichtig gefarbt werden, indem die Bastseife zunachst mit 
wenig Essigsaure versetzt wird; erst gegen Ende gibt man einige 
Prozent Schwefelsaure zu. Natriumsulfat wird im Gegensatz zur 
Wollfarbung hier nicht verwandt. Egalisierungsfarbstoffe hin
gegen kann man ohne Bastseife farben; wenn man Bastseife ver
\vendet, kann man sie direkt mit Schwefelsaure ansauern und rasch 
zu hoheren Temperaturen ubergeheIf. Man farbt bei etwa 70-80°; 
Kochen vermeidet man. Die Egalisierungsfarbstoffe haben auch 
den Vorteil, daD man sie miteinander mischen kann; sie ziehen 
dann in einer gleichma.i3igen Mischfarbe auf, was bei den andern 
nicht immer der Fall ist. Nattirlich wird man nur Farbstoffe von 
ungefahr gleichen Echtheitseigenschaften miteinander mischen. 
Besonders wertvoll sind wegen Lichtechtheit und Egalisierver
mogen die Saurefarbstoffe der Anthrachinonreihe. 

Beispiele: 5% Chinolingelb, 5% Ponceau 5, 5% 5iiuregriin, 
3% Alizarinastrol, -reinblau usw.; weitere Beispiele vgl. unter 
Wollfarbung S. 54ff. Fur Alkaliblau und Wasserblau verwendet 
man ein schwacheres Bastseifebad (Bastseife =1/6 der Wasser
mengel ohne Saure; nachher wird mit Schwefelsaure aviviert. 

Versuch 95. 

Eosinfarbstoffe auf Seide. 
Die Farbstoffe der Eosinklasse werden im essigsauren Bast

seifenbad gefarbt. Sie sehen auf Seide sehr schon aus und die 
Fluoreszenz der Eosinfarbungen kommt gut zur Geltung; doch 
ist die Lichtechtheit schlecht. Beispiele: 4% igc Farbungen mit 
den auf S. 48 genannten Farbstoffen. 

Versuch 96. 

Die iibrigen Farbstoffklassen auf Seide. 
Substantive Farbstoffe werden im mit Essigsaure schwach ge

brochenen Bastseifenbad gefarbt, 3;4-I Stunde fast kochend. 
Einzelne Farber setzen pro Liter Flotte 5-IO g Kochsalz hinzu, 
andere raten davon abo Als Beispiele wahle man die relativ echteren 
Benzoechtscharlach, Diaminechtrot F, Direktgrun usw. Auch die 
bei der Baumwollfarberei besprochenen Operationen des Nach
diazotierens und Kuppelns auf der Faser konnen mit Seiden
farbungen vorgenommen werden. 

Beizenfarbstoffe, wie Alizarinrot,Gallozyanin usw. konnen fUr 
cchte Farbungen verwendet werden, doch haben sie zuweilen den 
Nachteil, daf3 sie den Glanz der Seide beeintrachtigen. Sehr viel 
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benutzt \yird hingegen der natilrliche Bcizenfarbstoff des Blau
holzes in der Schwarzfarberei der Seide, vgl. Vcrsuch 97. 

Kiipenfarbstoffe, welehe wenig Alkali erfordern, also Indigoide, 
kiinnen nach dem ublichen Verfahren gefarbt werden, doch arbeitet 
man unter tunlichst milden Bedingungen, d. h. maDiger Tem
peratur und wenig Alkali, das teilweise durch Ammoniak ersetzt 
werden kann. Die Bastseife wird hier weggelassen. 

Schwefelfarbstoffe wendet man wenig an, doch farbt man sie 
neuerdings bei 50-60° unter Zusatz von Alkalischutzmitteln, 
wie Glukose, Phosphat, Sulfitablauge, Protektol usw. 

Versuch 97. 

Schwarz auf Seide. 
Ein Schwarz laDt sich naturlich mit verschiedenen Farbstoff

klassen ausfuhren, doch kommen aus Grunden der Echtheit fast 
ausschlief31ich Beizenfarbungen zur Anwendung. Oft verwendet 
man gemischte Schwarz aus mehreren Bestandteilen; behandelt 
man zinnphosphatierte Seide z. B. nacheinander mit basischem 
Ferrisulfat, Ferrozyankali, Katechin, holzessigsaurem Eisen und 
Blauholzextrakt, so k6nnen sich Berlinerblau, gerbsaures Eisen 
und der schwarze Eisen-I-Himateinlack ubereinander bilden. 

Wesentlich ist, daD sich Gerbstoffe und Blauholzextrakt, 
letzterer besonders in unoxydiertem Zustande, also vorwiegend 
als Hamatoxylin in groDen Mengen aut der Seide (namentlich 
nach vorheriger Zillnbeize) niederschlagen und daher zur "organi
schen" oder "vegetabilischen" Beschwerung dienen. Wahrend 
des Prozesses resp. nachher geht das Hamatoxylin in den dunklen 
Hamateinlack uber. 

Die Schwarzrezepte sind zahlreich; gute Verfahren \verden von 
den Seidenfarbereien meist geheim gehalten 1; ein einfaches, 
moderncs Verfahren ("Radiumschwarz" oder Elcktrosehwarz") 
ist folgendes 2: 

Die mit Zinnphosphat beschwcrte Seide wird in ein Bad ge
bracht, \velehcs mit IOO-IIO% (bezogcn auf das Scidengewicht) 
Oleinseife unel 100-110% festem unoxydiertem Blauholzextrakt 
angesetzt ist. .vran geht bei 45 0 ein, zieht 30-35 .vIinuten um, cr
warmt dann auf 55-650 unel schlieDlich auf 75°, indem man 
immer je 30-35 Minuten umzieht. Der hierbei entstehende 
Hamatoxylin-Zinnlack ist nur blauviolett. Um ein Schwarz zu 
erhalten, bringt man die Seide in cin frisches Bad, welches Seife, 
),1ethylcngrun und etwas :.'Ilethylenblau sowie 10% vom Seiden-

1 Ziemlieh ausfiihlliehc .\ngabcn finden sieh in H. Ley, die ncuzeit
hehe Seidenfarberci (Springer I921) und ahnliehen \Verken. 

2 :\Iitgcteilt von Grandmougin und Zi.ibclcn in UllmanEs Enzyklo
padie 2, S. 579. 
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gewicht Hamatoxylin enthalt. Fur ganz tiefe Schwarz kann der 
Lack mit verdunnter Nitrit10sung und Essigsaure aviviert werden 
(3-4% Nitrit yom Seidengewicht). Zum SchluB wird gewaschen 
und mit verdunnter Essigsaure oder Zitronensaure abgesauert. 

XII. Farberei von Kunstseide und merzerisierter 
Baumwolle. 

Ais eine "Vorstufe" der Kunstseide kann man die merzerisierte 
Baumwolle betrachten. LaBt man starke Natronlauge auf Baum
wolle einwirken, so zieht sich diese Zusammen und wird lederartig 
(Mercer 1844); verhindert man die Zusammenziehung durch Auf
spannen oder streckt man nachtraglich die mit Alkali behandelte 
Baumwolle, so erhalt sie einen seidenartigen Glanz 1. Es bildet 
sich unter Aufnahme von Alkali Natronzellulose (CSH100 5)2' NaOH 2, 

die beim Was chen mit Wasser wieder zerlegt wird und eine ge
quo 11 e n e Z e 11 u los e hinterlaBt, weIche ein vergroBertes Auf
nahmevermogen fur Farbstoffe besitzt. Man kommt daher mit 
etwa drei Vierteln der Farbstoffmenge aus, welche man fur gc
wohnliche Baumwolle benotigen wurde. 1m ubrigen verlauft die 
Farberei der merzerisierten Baumwolle wie die der gewohnlichen 
Baumwolle. 

Neben dieser altbekannten alkalis chen Merzerisierung ist 
seit etwa 10 Jahren die saure Merzerisierung wichtig geworden, 
weIche darin besteht, daB man Baumwollgcwebe je nach ihrer 
Beschaffenheit einige Seku~~en bis Minuten mit maBig starker 
Schwefelsaure behandelt. Ahnlich wirken Salpetersaure, Salz
saure, Phosphorsaure, Zinkchlorid oder Kupferoxydammoniak, 
doch scheint sich die Schwefelsaure am besten bewahrt zu haben. 
Wenn auch das Prinzip der Methode schon Mercer 1844 bekannt 
war, ja schon lange vorher zur Verwandlung von Papier in Perga
ment gebraucht wurde, so ist doch die technische Brauchbarkeit 
fur Baumwollgewebe erst durch sorgfaltige Ausarbeitung cler ge
naueren Anwendungsbedingungen und apparativen Einzelheiten 
erreicht worden, wie sic Kleinewejers S6hne, G. Heberlein, G. A. 
Bo(Jhard, Ch. Schwartz, 'J. E. Pollak u. a. crprobt und in einer 
Reihe von Patenten 3 beschrieben haben. Es kommt u. a. genau auf 

1 Wiihrend Mercer nur die Scbrumpfung und erh6hte Anfiirbbarkeit 
erkannt hatte, wurde der Glanz erst I895 von der Krefelder Firma Thomas 
und Prevost als das Vvesentliche hervorgehoben. 

2 Vgl. Karrer, Zellulosechemie 2, I26 (I92I); Helv. Chern. Acta 4, 
8Ir (I92I); nach Rassow und \Vadewitz (vgl. FuJ3note S. 144) findet so
wohl chemische Bindung wie Adsorption statt. 

3 Von den friiheren Patenten seien namcntlich uoeh die von Frei
berger (I906) erwahnt, welcher bereits die mechanischen Einrichtungen 
ausarbeitete, aber mit der Saurebehandlung einen al1deren Zweek, dim
lich die Atzung von Indigo dlllCh Nitrate und Nitrite, verfolgte. 
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Konzentration, Temperatur und Einwirkungsdauer der Saure an, 
da nur unter bestimmten Bedingungen eine Schadigung der Faser 
vermieden werden kann. Eine Saure von 50 0 Be. (62% ig) macht 
die Faser voller und gibt ihr ein wollartiges schones Aussehen, 
besonders wenn cine alkalische Merzerisation vorausging, welche 
die Baumwolle reaktionsfahiger gegenuber der Saure macht. Am 
besten bewahrt sich wiederholte abwechselnde Alkali- und Saure
behandlung. Eine Saure von 510 Be. oder mehr macht die Baum
wolle durchscheinend und pergamentartig. Zugleich wird 
infolge der Quellung 1 die Affinitat zu Farbstoffen erhoJ:tt. Durch 
lokalen Aufdruck einer verdickten Saure oder anderseits eines 
Schutzpappes vor der' Behandlung kann man verschiedenartige 
Druckeffekte erzielen. Uber diese und andere Veredlungsoperationen 
der Baumwollc findet man nahere Angaben und Patentberichte 
in Abhandlungen von de Puyster (Color Trade Journ. 11, 54 [1922]) 
und G. Tagliani (Textilberichte 5, 177 [1924]). 

Man fUhre einige vergleichende Ausfarbungen mit gleichen 
Mengen Farbstoff auf gewohnlicher, alkalisch merzerisierter unci 
sauer merzerisierter Baumwolle aus und vergleiche die erhaltenen 
Farbtone. 

Eigentliche Kunstseiden. Die \yichtigsten Arten cler Kunst
seide sincl V iskose 2, Glanzstojj (Kupferseicle), deni trierte Char
donnetseide (Trockenspinnverfahren von Chardon net, NaBspinn
verfahren von Lehner) und neuerdings Azetatseide. Die drei erst
genannten bestchen im wcsentlichcn aus "Hyclratzellulose", die 
letztere ist ein Ester und weicht im farberischen Verhalten von 
den andern ab. Man rekapituliere an Hand der Lehrbucher uber 
Textilveredlung (z. B. Heermann), Darstellung unci Eigenschaften 
der verschieclenen Kunstseiclen, Kunststroh, kunstliches RoBhaar. 
AusfUhrlicheres findet man bei K. Silvern, Die kunstliche Seide, 
4." Auf!. (Springer 1921). 

Farb eris ch stehen Viskose, Glanzstoff und Chardonnetseide, 
als Hyclratzellulosen der Baumwolle nahe, zeigen aber ein erhohtes 
Aufnahmevermogen fUr Farbstoffe. (Ei\wiB- Kunstseide, welche 
der tierischen Faser nahestehen sollte, hat man durch Behandeln 
von Gelatine oder Kasein mit Formaldehvd oder Dichromat dar
gestellt; doch hat diese Kaseinseide oder Vanduraseide nur wenig 
technische Bedeutung.) 

1 Neben der Quellung kornrnen auch chernische Einfliisse in Betracht. 
Salpetersaure kann z. B. die Faser oberflachlich nitrieren bzw. Salpeter
sauree<;ter bilden. Aueh bei Schwefelsaure ist natiirlich ~ine voriiber
gehend{;; Bildung von Estern nicht ausgesehlossen. 

2 Uber diese zur Zeit wichtigste Kunstseide vgl. neben den Arbeiten 
der Erfinder CroJ3, Bevan uno Beadle (B. 26,1090; 34, 1513 usw.) die neue 
Untersuchung von Rasso\\' und Wadc\\'itz, Journ. f. prakt. Chern. 106, 
266 (1923). 
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F. Paneth 1 zeigtc klirzlich an verschiedenen Kunstseiden wic 
an Kristallen anorganischer Verbindungen, daB die Adsorption 
von Farbstoffen zu einer nur monomolekularen Adsorptions
s chi c h t flihrt. Wahrscheinlich wird die weitere Verfolgung der 
Frage zu einer sehr erwlinschten Bestimmungsmethode fUr die 
GroBe der aktiven (auBeren + inneren) Oberflache von Faser
stoffen flihren. 

Versuch 98. 

Farbungen auf Viskose, Gtanzstoff und Chardonnetseide. 
Man vergleiche das Verhalten dieser drei Kunstseidenarten, 

sowie der merzerisierten Baumwolle gegenliber Vertretern der ver
schiedenen Farbstoffklassen, z. B. Benzopurpurin, Methylenblau, 
Ponceau, Eosin; auch Klipen- und Schwefelfarbstoffe konnen ge
braucht werderr. Die Temperatur lasse man nicht tiber 70° steigen. 
Dabei beobachtet man folgendes: 

Chardonnetseide crinnert trotz ihres pflanzlichen Charakters 
etwas an die tierische Faser, was vielleicht auf einen geringen 
Stickstoffgehalt zurlickzuflihren ist. So vermag sie sogar Saure
farbstoffe aufzunehmen, welche sonst fUr pflanzliche Faser keine 
Affinitat haben; allerdings wahlt man meist solche, welchc schon 
im neutralen Bad aufziehen (Echtrot A, Alkaliblau, Sulfonzyanin) 
und pflegt sie mit Aluminiumazetat zu fixieren. Basische Farb
stoffe werden von den drei Kunstseiden aufgenommen, am starksten 
von Chardonnetseide, am wenigsten von Glanzstoff; Viskose nimmt 
farberisch eine Mittelstellung zwischen Chardonnetseide und Glanz
stoff ein. Da die Farbungen aber nicht waschecht sind, werden 
sie durch Nachtannieren verbessert; Glanzstoff wird man in der 
Regel vorher tannieren. 

Versuch 99. 

Farbungen auf Azetatseide. 
DaB man Azetylzellulose auf Kunstseide verarbeiten kann, 

war seit I902 bekannt. Trotzdem wurde sie bis vor kurzem 
fast ausschlief31ich fUr andere Zwecke (nicht brennbares Zellu
loid, Zellonlack, Films) gebraucht, da sie verschiedenc Nach
teile zeigte: leichte Schmelzbarkeit, schwere Benetzbarkeit und 
infolgedesscn geringes Aufnahmevermogen gegenliber waBrigen 
Farbstofflosungen. Die schlechte Anfarbbarkeit beruht auf 
ihrer geringen spezifischen Oberflache (spez. Oberflache = Ober
flache von I g Substanz), die nur 1/65 der Oberflache von 
Chardonnetseide betragt 2. Der letztere Mangel wurde anfangs 

1 Ber. 57, 1215, 122I. 

2 Vgl. F. Paneth, B. 57, 1221. 

Ruggli, Praktikum dec Farberei. 10 



durch teilweise Verseifung der Azetylgruppen 1m Sinne des 
Schemas 

I 
C·OCOCH3 
I -~ 

C· OCOCH3 
I 

I 
C·OH 
I 
C· OCOCH3 
I 

behoben, indem hierdurch die "Baumwolleigenschaften" teilweise 
wiederhergestellt werden. Vor dem Farben wird die Azetatseide 
mit lauwarmem Seifenwasser, dann mit reinem Wasser gewaschen. 
Man farbt in der Regel unter Salzzusatz und verwendet besonders 
substantive, Schwef~l- u'nd Klipenfarbstoffe; auch basische ziehen 
ohne Tannin auf. Uber Einzelheiten vgl. u. a. den Aufsatz von 
Sanderson, Journ. Soc. Dyers and Colourists 1922, 162. 

Nach neueren technisch wichtigen Verfahren (R. Clavel) wird 
die Azetylzellulose nicht mehr verseift, sondern mit sauren, basi
schen oder substantiven Farbstoffen unter Zusatz von Schutz
kolloiden (Gelatine, EiweiBstoffe usw.) und Salzen (ZnCI2, MgCI2, 
NH4CI) in schwach essigsaurer Losung, am besten nach dem 
Schaumfarbeverfahren behandelt; hierbei wird die Faser mehr 
geschont als nach dem alteren Verseifungsverfahren. Versucht 
man flir die gleichzeitige Verwendung von Schutzkolloid und Salz, 
die sich scheinbar entgegenarbeiten, eine Erklarung zu finden, 
so wird man in erster Linie an eine Regulierung der Farbstoff
TeilchengroBe denken. 

Die Azetatseidenfarberei befindet sich gegenwartig in lebhafter 
Entwicklung, wie ein Blick in die laufende Patentliteratur zeigt. 
Wahrend die Anwendung der altbekannten Farbstoffklassen viel 
mit Schutzkolloiden operiert, hat man sich in neuester Zeit der 
Synthese besonderer Farbstoffklassen flir diesen Zweck zu
gewandt. 

So werden ge\visse Farbstoffe von schwach saurem Charakter 
aufgenommen, die keine Sulfogruppe, wohl aber die Karboxyl
gruppe' enthalten. Interessant sind ferner die ,,'jonamine" 1, 

schwach farbige Produkte aus Amidoazofarbstoffen und Form
aldehydbisulfit von Typus 2 

CsHs . N = N . C6H4 . NH . CH2 . OS02H. 
Diese wasserloslichen Verbindungen zerfallen beim langsamen 

Erwarmen auf 65-75 0 in schwach saurer oder schwach alkalischer 
Losung in Formaldehydbisulfit und freic Amidoazofarbstoffbasc 

CsHs . N = N . C6H4 • NH2 + CH20 + H 2S03• 

Die in Wasser schwerlosliche farbige Amidoazobase kann mit 
organischen Losungsmitteln, z. B. Benzol, aufgenommen werden; 

1 Green und Saunders, Journ. soc. dyers and colourists 1923, IO. 

2 Vgl. auch Bucherer, B. 39, 2796, 2814. 



147 

setzt man an Stelle des Benzols einen Ester, namlich die Azetyl
zellulose, so nimmt diese die Base auf. Die Farbungen kannen 
nachdiazotiert und entwickelt werden. Wenn man die von Green 
und Saunders gegebenen Erklarungen zugrunde legt, so kann man 
den Fall als Beispiel filr die Anwendung der Wittschen Theorie 
der festen Lasung betrachten. Wesentlich erscheint hierbei, daB 
die Farbbase I angs am in Freiheit gesetzt wird. 

Auch von anderer Seite kommen jetzt Spezialfarbstoffe filr 
Azetatseide in den Handel, die Azonine [C), Azanile [M], Azetyline 
[Compo nationale], Setazylfarben [G] und andere. 

Zur AufkHirung der Vorgange sind namentlich .. die Studien 
von A. Clavel und T. Stanisz von Bedeutung. (" Uber die Far
bung der Azetatseide", Revue gen. d. mat. col. 1923, 145, 167; 
1924, 94, ISS.) Einige Ergebnisse daraus seien im folgenden kurz 
zusammengefaBt: Wesentlich ist die Frage der Basizitat und der 
MolekillgraBe der Farbstoffe. Je mehr ein Farbstoff typisch 
basisch ist, desto besser zieht er auf. So zieht Fuchsin auch ohne 
Tanninbeize gut auf, die karboxylhaltigen Rhodamine etwas 
weniger, die Farbstoffe mit einer Sulfogruppe (Metanilgelb) noch 
eben brauehbar, die mit mehreren Sulfogruppen (Saurefuchsin) 
nicht mehr nennenswert. - Je kleiner das Farbstoffmolekill 
ceteris paribus ist, desto besser ist das Anfarbevermagen, da die 
Poren der Azetatseide auBerst fein sind und daher nur kleine bzw. 
molekulardisperse Teilchen eindringen lassen. Ein Beispiel hierzu 
liefert die Reihe: Diphenylmethanfarbstoff - Triphenylmethan
farbstoff - Diphenylnaphthylmethanfarbstoff. Allerdings ver
magen auch die letzteren noch anzufarben, aber nur oberflachlieh 
und daher weder reibecht noch waschecht. Die "MolekillgraBe" 
ist bei diesen Betrachtungen im weiteren Sinn als "TeilchengraBe" 
zu verstehen, da graBere Molekille in Lasung zur Bildung von 
Kolloidteilchen neigen. - Unter den Farbstoffen, welche keine 
Aminogruppe, sondern Hydroxyl enthalten, ziehen die nur schwach 
sauren Oxyketone und Oxykarbonsauren (Salizylsaureazofarb
stoffe) brauchbar auf, wahrend Sulfogruppen auch hier die Affinitat 
vermindern. - Indigo zeigt in Form seiner Kilpe ausgesprochene 
Affinitat zur Azetatseide, welche die fUr Baumwolle bedeutend 
ilbertrifft. Die stark alkalisch zu farbenden Anthrachinon-Kilpen
farbstoffe sind wegen der teilweisen Verseifung der Azetylzellulose 
durch das Alkali weniger geeignet. -- Auch mit "unlaslichen" 
oder schwerlaslichen Farbstoffen wie Sudan G (Anilin ~ Resorzin) 
lieB sich wenigstens ein Teil seifenecht befestigen, namentlich 
wenn der Farbstoff mit Alkohol, Pyridin oder Phenol gelast und 
mit Scifenwasser als feine Emulsion gefallt wurde. Viele unlas
liche Azofarbstoffe lassen sich zweckmaBig auf der Faser erzeugen, 
wobei die Ausfilhrung mehr Mannigfaltigkeiten zulaBt als in der 
Baumwollfarberei. So ziehen Z. B. schon die Amine auf und kannen 

10* 



auf der Faser diazotiert und gekuppelt werden. Besonders auf
fallend ist die Stabilitat von Diazoverbindungen auf Azetatseide, 
wodurch cine hohere Kupplungstemperatur ermoglicht wird. 

Die Nichtfarbbarkeit der Zelluloseester mit gewissen Farb
stoffen nach den gewohnlichen Baum\yollfarbemethoden kann zur 
Herstellung von WeiBeffekten oder WeiBreserven dienen, indem 
man gewohnliche Baumwollfaden mit veresterten Faden verwebt. 
Letztere Faden werden oberflachlich so verestert ("immunisierte" 
oder "refraktare" Baumwolle), daB man sie stark alkalisch mer
zerisiert und mit Benzoylchlorid in einem organischen Losungs
mittel behandelt (Patent Cassella). Weitere Patente (ebenfalls 
Cassella) liber Einwirkung von Essigsaureanhydrid auf mit Zink
salzen getrankte Garne sind an die Firma Sandoz libergegangen. 
Nach Zimmermann (Horn) wird mit alkalischem Kali vorbehandelt 
und mit Toluolsulfochlorid verestert. Auch Veresterung mit 
Halogenfettsauren wi rei angewendet (Knoll). 

XIII. HalbwoIlfiirberei. 
Von den verschiedenen im Handel bcfindlichen "gemischten 

Fasern" soli hier nur die Halbwolle (Wolle mit Baumwolle) als 
wichtigstes und besonders charakteristisches Beispiel behandelt 
werden. 

Es gibt halbwollenes Garn (" Vigogne" 1), in \yelchem die Be· 
standteile bereits beim Spinnen vermischt werden; meist findet 
jedoch die Mischung erst beim Weben statt; die Stlickfarberei 
spielt daher hier die Hauptrolle. In groBen Mengen verbraucht 
werden halbwollene Futterstoffe, Serge, Orleans, Flanell, ferner 
bestehen Krimmer, Pllisch, Trikot, Filz und die sog. Kunstwolle 
(Shoddy, Laine renaissance) meist aus Halbwolle. 

Zum Studium der Farberei eignen sich kleine Halbwollappen, 
in welchen Baumwolle und Wolle streifenfbrmig nebeneinander
gewoben sind, oder bei welchen die Vorderseite aus Wolle und 
die Rlickseite aus Baumwolle besteht; man kann so das verschie
dene Verhalten der beiden Fasern gut beobachten. 

Der Farber kann nun verschiedene Zwecke verfolgen: 
a) In den meisten FaJlen wlinscht er be ide Fasern gleichartig 

zu farben. 
b) In andern Fallen wlinscht er nur cine Faser zu farben; so 

sollen bei Wolle mit baumwollenen oder kunstseidenen 
Effektfaden die letzteren oft weiB bleiben. 

c) Bisweilen wlinscht er beide Fasern in verschiedenen 
Tonen zu farben. 

1 ~icht zu verwecbseln mit der \-Volle der siidamerikaniscben Vicuna
Ziege, obwohl sich der Name von ihr ableitet. 
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Diese drei Wirkungen kann man erreiehen dureh passende 
Wahl der Farbstoffe und der Farbebedingungen. Man 
unterseheidet das altere Zweibadverfahrcn und das neucre Einbad
verfahren. 

Versueh roo. 

Zweibadverfahren. 
Farbt man Wolle und Baumwollc naeheinander in verschie

denen Badern, so bedingt dies zwar mehr Arbeit, Zeit und Heiz
material, doch kann man echtere Farbstoffe wahlen. Man kann 
zuerst die Wolle mit typischen Wollfarbstoffen farben, z. B. mit 
Saure- oder Chromierungsfarbstoffen, und dann im zweiten Bad 
Baumwollfarbstoffe anwenden, z. B. substantive, oder nach er
folgter Tannierung basische Farbstoffe. Umgekehrt kann man 
zuerst die Baumwolle substantiv farben und dann mit Saurefarb
stoffen die Wolle nachdecken; nur muB man darauf achten, daB 
die Farbstoffe des ersten Bades die Behandlung des zweiten Bades 
ertragen, also saureecht sind. Man wahlt daher fur Baum\volle 
gern nachdiazotierte Farbstoffe. 

Beispiele fUr "Unifarbung" (Wolle und Baumwolle werden 
gleichartig gefarbt). 

a) Die Wolle wird vor der Baumwolle gefarbt: Man farbt zu
nachst mit 2% Patentblau A in Gegenwart von 2% Schwefel
saure und ro% Glaubersalz, dann in neutralem Bad mit 
3% Diaminreinblau, bis beidc Fasern moglichst gleichartig 
geEirbt sind. 

b) Die Baumwolle \\"ird vor cler \Volle gefarbt: Man farbt die 
Baumwolle mit 5% .Ylelantherin oder Diaminsehwarz (vgl. 
Versuch 14), diazotiert und entwickelt mit Toluylendiamin; 
dann wird in frischem, Ammonazetat enthaltendem Bade 
mit 6% Tuchechtsch\\"arz oder Sulfonzyaninschwarz (Ver
such 33) uberfarbt. 

Beispiel fUr EffektJarberei (Wolle und Baumwolle werden ver
schiedenartig gefarbt). 

1% Tartrazin wird mit 5% Schwefelsaure und ro% Glauber
salz auf Wolle gefarbt, dann bei 70-800 die Baumwolle mit 2% 
Diaminblau 2B oeler Direktblau in Gegenwart von Salz blau 
gefarb~. 

Versuch roI. 

Einbadverfahren. 
Dieses Verfahren ist techniseb wichtiger und wissenschaftlich 

interessanter. Auch hier kann man nach Bclieben gleichartig 
farben oeler verschieelenfarbige Effekte erzielcn. MaBgebenel sind 
hierbei folgende Faktoren: 
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I. 'Wahl der Farbstoffe. Saurefarbstoffe ziehen hauptsachlich 
oder ausschlief31ich auf Wolle, manche farben auch Baumwolle, 
besonders in neutralem Bad, an. Die substantiven Baumwollfarb
stoffe werden eingeteilt in solche, welche 

a) Baumwolle und Wolle gleichmiiBig anfarben, 
b) vorwiegend die Baumwolle, 
c) vorwiegend die Wolle anfarben und 
d) solche, welche Baumwolle und Wolle in verschiedenen Tonen 

anfarben. Vgl. die Kataloge der Farbenfabriken. 

2. Wahl der Farbebe~ingungen. Bei substantiven Farbstoffen 
wird nach Wahl der Bedingungen die eine oder andere Faser be
vorzugt. 

a) Temperatur. Hohe Temperatur (Kochen) begiinstigt die 
Wollfarbung, wahrend mittlere Temperatur (70-80°) die 
Baumwollfarbung begiinstigt. 

b) Zeitdauer. Die Baumwolle farbt sich schneller, wird also 
durch kurze Zeitdauer begiinstigt; bei langerem Farben 
kommt die Wolle nach oder iibertrifft jene sogar. Dies laBt 
sich gut mit dem TemperatureinfluB kombinieren, indem 
man anfangs bei maBiger, spater bei Kochtemperatur farbt. 

c) Reaktion. Schwach saure Reaktion begiinstigt die Wolle, 
schwach alkalische die Baumwolle. Gewohnlich farbt man 
neutral und setzt erforderlichenfalls erst gegen Ende etwas 
Essigsaure zu, falls die Wollfarbung verstarkt werden muB. 

d) Salzzusatz begiinstigt die Baumwolle. 

Man fiihre folgende Versuchsfarbungen aus, bei welchen man 
den EinfluB der obengenannten Faktoren feststellen kann: 

2% Benzopurpurin farbt Wolle und Baumwolle ziemlich gleich
maBig an. 

2% Orange 11 farbt sowohl sauer (3% H 2S04) wie neutral fast 
nur die Wolle an, in neutraler Losung auch diese nur schwach. 

2% Diaminblau 2B farbt die Baumwolle starker an. 
2% Diaminbraun M farbt die Baumwolle, Wolle (und Seide) 

111 verschiedenen Tonen an. 

3% Diaminechtrot F wird in neutralem Bad gefarbt, wobei man 
die Temperatur von 70° allmahlich zum Kochen steigert. Hier 
beobachtet man deutlich, wie anfangs die Baumwolle starker 
gefarbt wird; dann nahert man sich dem Punkt, wo BaumwoUe 
und W oUe gleich stark gefarbt sind. Bei langerem Kochen wird 
schlief31ich die Wolle starker gefarbt. 

Man studiere die Halbwollkataloge und Publikationen der 
groBen Farbstoffabriken, die auch wissenschaftlich interessantes 
Material enthalten. 
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Versuch 102. 

Janusfarbstoffe. 
Die 1897 in den Handel gebrachten Janusfarbstoffe [M] haben 

Affinitat sowohl zu tierischer wie pflanzlicher Faser und sind 
daher nach dem romischen Gott janus, welcher zwei Gesichter 
hatte, benannt worden. Ihre praktische Bedeutung fur Halb
wolle ist zuruckgegangen, da zahlreiche substantive und Trisazo
farbstoffe den Zweck besser erfullen. 

Chemisch gehoren sie zwei Gruppen an: 
I. janusgelb (Sj 222), -rot (Sj 240), -braun (Sj 435), -bor

deaux sind Disazofarbstoffe, welche sich vom m-Aminophenyl
trimethylammoniumchlorid 

~)-N(CH3laCl 
/~ 

NH2 

ableiten. Das Wesentliche ist hier die Methylierung, durch welche 
der basische Charakter verstarkt wird. 

II. janusblau, -dunkelblau (Sj 126), -grun (Sj 124), -schwarz 
(Sj 125), -grau (Sj 128) sind aus dem basischen Safranin (Sj 679) 
durch Diazotierung der Aminogruppe und Kupplung mit ,B-Naph
thol usw. hervorgegangen und sind identisch mit den entsprechen· 
den Diazinfarbstoffen [K]. 

Sie stellen also Kombinationen basischer Farbstoffe mit Azo
farbstoffen dar, worauf wohl ihre Affinitat zu beiden Fasern be
ruht. Da es sich - wenigstens bei der II. Gruppe - urn Mono
azofarbstoffe handelt, tritt die Baumwollaffinitat etwas zuruck 
und wird meist durch Nachtannieren unterstutzt. 

Man Hirbe 3% Janusblau [M] = Indoinblau [B] = Indoin [G] 
= Diazinblau [K] = Naphthindon [C] = Indolblau [A] 

N 
H C /"'-1' "/,, eH HO 

3 -I I 1:- 3 )~"'-
H~-,,/, /"/-N=N-,,,- / ""N /~"'-

/"'-C1 "'--.--/ C6HS 

auf je zwei Strange 
a) gewohnliche Baumwolle mit vie I Glaubersalz; oder man 

setzt zu Anfang S% Zinksulfat 1 und 2% Essigsaure zum Bad 
und gibt die Farbstofflosung portionsweise hinzu. 

b) tannierte BaumwoIle, indem man den Strang im kalten 
Bad mit 10% Alaun und 3% Essigsaure umzieht, den Farb
stoff portionsweise zugibt und auf 70° erwarmt. 

c) Wolle mit 2% Schwefelsaure ohne Salz. 

1 Zur Unterstutzung der Baumwollaffinitiit. 



Man beobachte das verschiedene Aussehen der Farbungen. 
Ferner unterwerfe man je einen Strang der gefarbten Wolle und 
tannierten Baumwolle dem folgenden 

Reduktionsversuch: Man lost lO% Hydrosulfit NF und 
3% Essigsaure yom Fasergewicht in 200 cern \Vasser, geht mit den 
Strangen ein und kocht. Durch reduktive Aufspaltung der Azo
gruppe und Reduktion der Safraninkomponente zu Leukosafranin 
(Dihydrosafranin) werden die Strange entfarbt (bzw. schmutzig 
hell), doch tritt beim Splilen oder Verhangen infolge Luftoxydation 
~unmehr die rot e Farbe des Safranins auf. (Im Zeugdruck roter 
Atzeffekt auf blauem Grund.) Man formuliere den Vorgang. 

Versuch lO3. 

Farbstoffe, welche Wolle und Baumwolle in verschiedenen Tonen 
anfarben. 

Man stelle 2%ige Farbungen von Diaminblau 3R (S] 401), 
Azoblau (S] 377), Benzoazurin G (S] 4lO) und Benzoblau 4R 
(S] 324) auf Wolle und Baumwolle her und beachte die Verschieden
heit des Farbtones auf den beiden Fasern. Die Baumwollfarbungen 
sind mehr blau, die Wollfarbungen mehr korinthrot. 

Ein Farbumschlag zeigt sich bei Benzoazurinfarbungen auch 
beim Bligeln (Versuch 8), ja schon beim Kochen der waGrigen 
Farbstofflosung verschiebt sich die Nuance etwas nach rot. 

Obwohl die Hydrattheorie von E. Justin·Muller (Revue generale 
des matieres color antes 11, 262) einige dieser Eigenschaften zu 
erklaren gestattet, kann man sich eher der Erklarung von R. Haller 
(Kolloidzeitschrift 29, 95; 30, 249) anschlieGen, nach welcher hier 
Teilchen verschiedener GroGe vorliegen. Die blauen Teilchen sind 
die groberen und werden daher von der Baumwolle adsorbiert, 
wahrend die feineren roten Teilchen mehr Affinitat zur Wolle 
zeigen. Zu einer restlosen Klarung der Frage sind aber weitere 
Versuche erforderlich (vgl. Ruggli und Fischli, Helv. Chim. Acta 
7, lOI3). 

XIV. Das Farben anderer Pflanzenfasern. 
Die weiteren Pflanzenfasern, Flachs, Hanf, Jute, Ramie 

(Nesselfaser und Kokosfaser) werden im wesentlichen nach den 
fUr die Baumwollfarberei geltenden Vorschriften gefarbt. 

Flachs (Leinen). Die Flachsfaser ist harter als Baumwolle 
und laGt sich daher schwerer anfarben bzw. durchfarben als diese. 
Andererseits benotigt sic aus diesem Grunde eine kleinere Menge 
Farbstoff. Beim Farben mit basischen Farbstoffen muG man mog
lichst heiG tannieren und dem Farbebad Essigsaure oder Alaun 
zusetzen. Zur Theorie vgl. R. Bartunek, Kolloidzeitschrift 34, 181. 
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'Jute ist Hirberisch interessant, weil sie nicht aus reiner Zellulose 
besteht, sondern aus Zellulose und Bastin. Letzteres steht den 
Gerbstoffen nahe und bewirkt, daB die Jute in ihrem farberischen 
Verhalten der tannierten Baumwolle ahnelt. Sie. nimmt daher 
basische Farbstoffe aus essigsaurem Bad bei 60-70° ohne weiteres 
auf. Sie farbt sich tiberhaupt sehr leicht an und nimmt nicht nur 
substantive, sondern auch saure Farbstoffe auf; in letzterem Faile 
setzt man dem Farbebad Essigsaure oder Alaun zu und farbt 
bei 80-100°. , 

Han! wird mit basischen, substantiven und Schwefelfarbstoffen 
gcfarbt; auch Eosine mit Alaunzusatz kommen in Betracht. 

Ramie wird in gebleichtem, auch oft merzerisiertem Zustand 
mit basischen, substantiven und Schwcfelfarbstoffen analog der 
Baumwolle gefarbt. 

xv. Lederfarberei. 
Unter Leder verstehen wir die gegerbte tierische Haut; die 

Gerbung kann mit pflanzlichen Gerbstoffen wie Eichenrinde, 
Sumach, Dividivi, Quebrachoextrakt vorgenommen werden ("vege
tabilische Gerbung") oder in einer Behandlung mit Chromalaun 
oder Aluminiumalaun bestehen. Samischleder ist mit Fett ge
gerbt. 

Hinsichtlich seiner Affinitat zu Farbstoffen ist das Leder ein 
nahezu ideales Material. Ais tierische Faser hat es Affinitat zu 
sauren und basischen Farbstoffen; durch vegetabilische Gerbung 
wird die Affinitat zur letzteren Klasse wesentlich erhoht. 1st es 
mineralisch mit Chrom oder Alaun gegerbt, so hat es Affinitat zu 
Beizenfarbstoffcn. Vielfach pflegt man Chromleder mit einem 
vegetabilischen Gerbstoff (z. B. Gambir) nachzubehandeln, worauf 
es die beiderseitigen Beizwirkungen in sich vereinigt. Auch sub
stantive Farbstoffe ziehen auf. Oft verwendet man verschieden
artige Farbstoffe nacheinander. 

In gewissen Fallen braucht man nicht einmal eigentliche Farb
stoffe anzuwenden, sondern kann mit anorganischen Salzen schone 
Farbungen erzielen, z. B. mit Ferrosulfat grau, mit Titankalium
oxalat braun. 

Man informiere sich in der technologischen Literatur tiber die 
Gewinnung des Leders und die nach dem Farben noch tiblichen 
mechanischen Operationen: Trocknen, Stollen, StoBen, Recken, 
Aufpressen der Narbe, Ltistrieren. 

Das eigentliche Farben erfolgt nach drei Methoden: 
r..Tauchverfahren. Man legt zwei Felle mit der Fleischseite 

aufeinander in einen Trog oder eine Mulde und bewegt sie in 6 bis 
8 I Farbflotte von 45-50°. 

2. Farben im WalkfaB. In einem rotierenden FaB werden 
50-100 Felle auf einmal mit der Farbstofflosung in Bertihrung 
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gebracht, wobei auch die Fleischseite mitgeHirbt wird. Infolge 
der standigen Bewegung braucht man auf 100 kg Fell nur 40 bis 
60 1 Flotte; die Temperatur betragt etwa 50°. 

3. Streichverfahren. Dieses besteht darin, daD man mit 
einer Burste oder einem Schwamm die verdunnte Farbstofflosung 
auf die ausgereckte Haut auftragt. Nach dem Trocknen burstet 
man eine etwas starkere und schliei31ieh die starkste Losung auf. 
Hierbei bleibt die Fleischseite natUrlieh ungefarbt. Temperatur 
30 -40 °. 

Die Farbstoffmengen berechnet man meist nicht auf das Ge
wicht des Leders, da dickere Sorten nicht durchgefarbt werden, 
sondern auf das Volum der Flotte. 

Versuch 104. 

Farbungen auf vegetabilisch gegerbtem Leder. 
I. Basische Farbstoffe. Dieselben werden von vegetabiliseh 

gegerbtem Leder naturgemaD sehr leicht, aber infolgedessen oft 
unegal aufgenommen. Sie haben den Nachteil, in tieferen Tonen 
"bronzierte" Farbungen zu geben, d. h. dem Leder einen un
angenehmen Metallglanz zu verleihen. Fur kleine Versuche ge
nugt ein StUck Ziegenleder von 10: 15 em GroDe. Man walkt es 
mit der Hand einige Minuten in warmem Wasser, urn es zu netzen 
und zugleich von uberschussigem Gerbstoff und Schmutz zu reinigen. 

F arbebeispiel: 2 g Phosphin pro Liter. Fur das genannte Stuck 
genugt ein halber Liter; man lost daher I g Phosphin in essigsaure
korrigiertem Wasser, stellt auf % lund bringt die Losung, weIche 
eine Temperatur von etwa 500 haben soll, in eine flaehe Porzellan
schale. Weiteres Erwarmen ist nicht erforderlich. Man geht mit 
dem ausgereckten StUck Leder ein und bewegt es fleiDig, wobei 
man fUr ofteres Umbiegen Sorge tragt, damit die Losung besser 
in die Oberflache eindringt. Fur basische (und saure) Farbstoffe 
genugt eine Farbedauer von 10 Minuten. 

In ahnlicher Weise mache man weitere Ausfarbungen, beginne 
aber mit schwachen Losungen und setze nach Bedarf allmahlich 
starkere Farbstofflosung hinzu. 

Naeh dem Spulen und erneuten Ausrecken hangt man uber 
Nacht zum Troeknen auf. Man zieht das Leder dann uber eine 
stumpfe Kante, urn es wieder geschmeidig zu machen (" Stollen "), 
gibt ihm durch Aufstreichen einer sehr verdunnten Albumin
losung Glanz und preDt mit einer kupfernen Matritze eine be
liebige "Narbe" auf. (Krokodil-, Schweinsleder-, Kofferleder-, 
Seehundnarbe usw.) 

2. Saurefarbstoffe. Beispiel: 2 g Orange II pro Liter. 
Man farbt wieder in % I mit I g Farbstoff bei 40-50°. Nach 
5 Minuten wird I cern 10% ige Schwefelsaure zugegeben, nach 
weiteren 5 Minuten ist die Farbung beendet. 
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3. Farbungen mit anorganisehen Substanzen: a) Braun
Hirbung mit Titansalz. Das Leder wird mit 0,1 g Titankalium
Dxalat pro Liter 10 Minuten bei maBiger Warme behandelt. b) Grau
farbung mit Eisensalz. Man behandelt 10 Minuten mit 0,1 g Ferro
sulfat pro Liter. 

4. Herstell ung zweifarbiger Effekte flir MabElleder usw. 
Man farbt mit 0,5 g einer Misehung von Auramin und Brillant
grlin (Verhaltnis 9: 1) pro Liter. N aeh 10 Minuten wird gesplilt 
und getroeknet. Dann preBt man eine kraftige Narbe auf und reibt 
die OberWiehe mit einem StUck Ceresin leicht, aber grlindlich 
ein. Die erhabenen Teile der Narhe werden durch diesen Waehs
liberzug gegen die folgende Farbflotte geschlitzt, wahrend die tiefer 
liegenden weiter gefarbt werden kannen. Dann wird mit einer 
weichen Blirste eine kalte Lasung von r g Lederschwarz in 
100 cern \Vasser ohne Druck aufgetragen und trocknen gelassen. 
Wenn nunmehr die "Wachsreserve" mit Benzin weggelast wird, 
erseheinen die erhahten Teile der Narbe grlin auf schwarzem 
Grunde. - Anderes Beispiel: Hellbraune Gesamtfarbung mit 
Titankaliumoxalat, Ausfarben des Grundes mit einem dunkleren 
Braun. 

5. Phantasieleder. Man wahlt ein dlinneres Leder, z. B. 
Sehafleder, und Hirbt mit 0,5 g Olivgrlin (Mis chung von Chinolin
gelb und Indulin im Verhaltnis von 9: r) pro Liter aus. Nach 
flinf Minuten gibt man 0,5 ccm 10%ige Sehwefelsaure hinzu. 
Das gesplilte Leder wird nicht getrocknet, sondern in unregel
maBigen kleinen Falten zusammengedrliekt und durch Binden 
mit einem Faden in dieser Form festgehalten. Zieht man es derart 
in einer Lasung eines roten Saurefarbstoffes (2 g pro Liter mit 
1 cern 1O%,iger Schwefelsaure) einige Minuten urn, so zeigt es 
nach dem Offnen unregelmaBige olivgrline Muster auf rotem 
Grunde. Durch Abbinden einzelner Stellen, Bespritzen oder Be
tupfen mit Farbstofflasungen und ahnliehe Teehniken lassen sich 
weitere Effekte erzielen. 

Versuch 105. 

Farbungen auf Chromleder. 
Chromleder muB bis zum Farben in Wasser aufbewahrt werden. 

Man farbt im Becher oder in der Schale Y2 Stunde bei 60°. 
1. Beizenfarbstoffe: z. B. 0,5 g Chromechtgelb SG in 250 ccm 

Flotte. 
2. Saurefarbstoffe: 0,5 g Lanosolgrun in 250 cern Flotte. 
3. Substantiver Chromfarbstoff: 0,5 g Diaminechtrot F. 
4. Basische Farbstoffe ziehen auf Chromleder natUrlich 

schwaeher als auf vegetabilisch gegerbtes Leder. Man macht zur 
Probe eine Ausfarbung mit 2 g Phosphin pro Liter. Ein zweites 
Stliek Chromleder behandelt man mit vegetabilisehem Gerbstoff, 



indem man z. B. 30 g Leder auf der Sehuttelmaschine (Ersatz fUr 
das WalkfaG) in einer versehlossenen weithalsigen Flasehe mit 
60 ccm 1% iger Losung von Gambir sehuttelt und dann in frischer 
Flotte mit Phosphin ausfarbt. 

5. Ubersetzen von Saurcfarbstoffen mit basischen 
Farbstoffen. 50 g Chromleder werden in einer Mischung von 
50 cem 1% iger Losung eines braunen Saurefarbstoffes und 50 ccm 
2% iger Gambirlosung 40 Minuten geschuttelt und dann in frisehem 
Bad mit Phosphin ausgefarbt. 

XVI. Fett- UDd Lackfarben. 
Zum Farben von Fett, Wachs, Stearin, Paraffin usw. verwendet 

man teils fettlosliehe Azofarbstoffe, \wlche in fein gepulverter 
Form in die geschmolzene Masse eingeruhrt werden, teils die 
freien Basen oder Pseudobasen von basischen Farbstoffen, welche 
mit Stearinsaure usw. in ein Farbsalz ubergehen. 

Versuch 106. 

Farben von Stearinkerzen. 
50 g eines Gemisehes von gleiehen Teilen Stearin (Stearinsaure) 

und Paraffin \verden in einer Porzellansehale auf dem Wasser
bad geschmolzen und 0,25 g (= 0,5%) Viktoriablau B Base mit 
einem Glasstab eingeruhrt. "Venn die Masse vollig homogen ist, 
wird sie in cine entsprechende Glasrohre gegossen, welche am 
unteren Ende mit einem Kark verschlossen ist. Darauf stellt man 
das Rohr in cin Glas mit kaltem \Vasser, \vorauf man den ge
farbten Stab leieht herausnehmen kann. Hat man vor dem Ein
gieGen der Stearinmasse einen Docht in cler Mitte des Rohren
lumens ausgespannt, so erhalt man eine brauchbare Kerze. In 
Praxis werclen die Kerzen cler Ersparnis halber meist nicht durch
gefarbt, sondern nur mit einem Uberzug von gefarbtem Stearin 
versehen. 

Andere Beispiele: 0,25 g Nigrosin-Base; 0,1 g Fettorange R; 
0, I g F ettponceau. 

Versuch 107. 

Herstellung von Lackfarben. 
Unter Lack- oder Pigmentfarben versteht man unlosliche Farb

stoffe, welche in feinst gepulverter Form mit einem Bindemittel 
auf der zu farbenden Unterlage "festgeklebt" werden. Mit Leim, 
Kasein oder Starkekleister angeruhrt dienen sie zum Bedrucken 
von Tapetenpapier, mit Firnis als Steindruekfarben (lithographische 
farben) zur Herstellung von Buchillustrationen, mit Leinol als 
Olfarben zum Anstreiehen von Holzgegenstanden, Mobeln usw., 
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mit Leimwasser, Kasein und Kalkmilch als Anstreichfarben fiir 
Wande und Mauern. Die echtesten von ihnen werden in der Kunst
malerei verwendet, doch bevorzugt man hier neben fertigem 
Alizarinrot (Aluminiumlack) und Indigo mehr die anorganischen 
Farben. 

In der. Textilfarberei werden sie nicht gebraucht; nur im 
Zeugdruck find en sie in kleinem MaBstabe Anwendung, indem sie 
mit Albuminlosung vermischt aufgedruckt und durch Koagulation 
der letzteren in der Hitze fixiert werden. Ihre Anwendung ge
hort nicht mehr in das Gebiet der eigentlichen Farberei, da sie 
nicht "aufziehen", sondern auf mechanischem \¥ege festgeklebt 
werden. Sie brauchen daher keiner'lei Affinitat zu ihrer Unterlage 
zu haben, brauchen iiberhaupt nicht der chemischen Definition 
eines Farbstoffes zu geniigen; vielmehr ist im Prinzip jeder farbige 
Stoff, z. B. RuB fiir Schwarz, brauchbar. 

. Ilie Farbstoffe werden gewohnlich mit (farblosen oder farbigen) 
anorganischen Substraten wie Kaolin, Gips, Aluminiumhydroxyd, 
Bariumsulfat, Ocker, Griinerde, vermischt, urn ihnen Undurch
sichtigkeit und Deckkraft zu verleihen. Diese Substrate sind teils 
als indifferent zu betrachten, teils erhohen sie die Echtheit, z. B. 
die Lichtechtheit von basischen Farbstoffen. 

Fiir die Darstellung der Lackfarben kommen zwei Falle in 
Betracht: 

a) Der Farbstoff ist an sich unlOslich. Hierher gehoren die an
organischen Farbstoife (Bleichromat, Ultramarin usw.), die Azo
farbstoffe 0 hne Sulfogruppe (Paranitranilinrot) und die Kiipel:l
farbstoffe (Indigo, Indanthren usw.). Sie werden direkt mit dem 
Substrat und dem Bindemittel verrieben. 

b) WasserlOsliche Farbstoffe werden unlOslich gemacht. Basische 
Farbstoffe konnen mit Tannin und Antimonsalz, saure Farbstoffe 
als Bariumsalze, Beizenfarbstoffe als Chrom- oder Aluminium
lacke gefallt werden. In vie len Fallen erzeugt man in der Farb
stofflosung anorganische Niederschlage, z. B. aus Aluminium
sulfat und Soda oder aus Bariumchlorid und Natriumsulfat, wobei 
neben der Bildung von Aluminium- und Bariumsalzen auch die 
Adsorption in Frage kommt, indem das ausgefallte Aluminium
hydroxyd oder Bariumsulfat den Farbstoff mitreif3t. 

Beispiele: 
Saure Farbstoffe: 10 g Schwerspatpulver \verden mit einer 

Losung von 1 g Chinolingelb, Ponceau S, Sauregriin, oder einem 
anderen Saurefarbstoff in 500 ccm Wasser durch Verreiben in 
einer Schale angeteigt und in ein Becherglas gespiilt. Dann gibt 
man unter gutem Umriihren nacheinander 1 g Soda, 3 g Barium
chlorid und 2 g Aluminiumsulfat in je 10 ccm Wasser gelost hinzu. 
Man priift durch Tupfen auf Filtrierpapier, ob der Farbstoff vollig 
ausgefiillt ist, andernfalls gibt man weitere kleine Mengen BaCl2 
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und AI2(S04)3 hinzu. Man UiBt nun absitzen und dekantiert zwei
bis dreimal mit Wasser, um die laslichen Salze zu entfernen. 
Dann wird der farbige Niederschlag scharf abgenutscht und nach 
Bedarf mit wenig Wasser und einer 30% igen Lasung von Gummi 
arabicum zu einer streichbaren Paste angeteigt. Diese streicht 
man mit einem breiten Pinsel maglichst gleichmaBig auf unge
leimtes Papier (Tapetenpapier) und trocknet durchkurzes Er
warmen im Trockenschrank. 

Basische Farbstoffe: Diese werden teils als Tanninlacke, 
teils an WeiBerde oder Grunerde adsorbiert verwendet. WeiB
erde besteht im wesentlichen aus Gips, Grunerde ist ein natiirlich 
vorkommendes grunliches Magnesium· Aluminium - Silikat. Die 
Tanninlacke sind meist etwas leuchtender, zeigen aber die be
kannte Lichtunechtheit; die Adsorption der Farbstoffe an gute 
Sorten Grunerde gibt etwas stumpfere, aber lichtechtere Lacke. 

10 g Tonerdehydrat werden mit einer verdunnten Lasung· von 
0,2-0,5 g basischem Farbstoff (Rhodamin, KristaIlviolett usw.) 
angeteigt und darauf Lasungen von 0,5 g Tannin und 0,3 g Brech
weinstein zugesetzt. 

Oder 10 g Grunerde werden mit einer Lasung von 0,5-I g 
BriIlantgrun aufgeschlammt, wobei ohne wei teres Adsorption er
folgt. Die Aufarbeitung der Niederschlage erfolgt wie oben be
schrieben. 

Lackfarben sind zum Teil unter besonderen technischen Namen 
im Handel: Hansa-, Pigment-, Lackfarbstoffe [MJ, Lithol-, Autol
f9-rbstoffe [B], Heliofarbstoffe [By], Permanentfarbstoffe [AJ. Be
sondere Sorgfalt erfordert die Bereitung graphischer Farben, da 
diese aIle Feinheiten der Druckplatte wiedergeben mussen. Naheres 
uber ihre Anwendung vgl. bei H. Wagner, Chemikerzeitung 46, 42 I. 
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I. Qualitative Analyse. 
Die farbstoffanalytischen Methoden sind an Zuverlassigkeit 

nicht den Methoden d.~r anorganischen Analyse vergleichbar, da 
zahlreiche Farbstoffe Ubergange zwischen verschiedenen Klassen 
bilden und neue Produkte mit abweichenden Eigenschaften das 
Bild forti auf end verandern. Man' betrachte daher die folgenden 
Angaben nur als ungeHihren Wegweiser. 

Der Farbstoff kann als Pulver oder Teig, in Losung oder 
in Form einer Ausfarbung zur Untersuchung vorliegen. 

a) Farbstoffe in Pulver. 
1. Priifung auf Einheitlichkeit. Die erste Frage lau tet: 1st 

der Farbstoff einheitlich? Da viele technische Farbstoffe durch 
Zusatz anderer Farbstoffe auf eine bestimmte Nuance "gestellt" 
sind, blast man eine sehr kleine Messerspitze Farbstoff
pulver aus etwa 20 em Entfernung gegen ein mit Wasser oder 
Alkohol befeuchtetes Stuck Filtrierpapier, worauf im Falle einer 
Mischung meist verschiedenfarbige Punkte oder Farbflecke sicht
bar werden. Da viele Farbstoffe mit konzentrierter Schwefel
saure charakteristische Farbungen geben, kann man das Pulver 
auch auf cine mit Schwefelsaure befeuchtete Porzellanschale auf
blasen. Aui diese 'Weise ist z. B. eine Mischung von Xylidin
scharlach und Croceinscharlach zu erkennen, da ersteres in Schwe
felsaure rot, letzteres blau loslich ist. Fallen diese Proben negativ 
aus, so sind sic natiirlich noch kein Beweis fur Einheitlichkeit; 
namentlich wenn das Gemisch durch gemeinsames Eindampfen 
zweier Losungen erhalten \vurde, versagt die genannte Probe. 
Weitere Mittel sind folgende: 

Fraktionierte Losung: Bisweilen kann man die Kompo· 
nenten trennen, indem man den Farbstoff nacheinander mit ver
schiedenen Losungsmitteln oder Losungsmittelgemischen behandelt, 
z. B. 9s%igem Alkohol, Alkohol-Chlor<?.form-Mischung, schwefel
saurehaltigem Alkohol, Amylalkohol, Ather, Benzol. Green er
wahnt das Beispiel: Aus einer Mischung von Nigrosin wasser
loslich und Metanilgelb (zum Farben von Schuhcreme gebrauch
lieh) wird durch Alkohol nur der letztere Farbstoff gelost. 

Fraktionierte AusUirbung: Wenn man die farberisehen 
Eigensehaften kennt (vgl. unten), lost man den Farbstoff in Wasser 
und macht eine Ausfarbung auf einer geeigneten Textilfaser. 
1st ein kleiner Teil des Farbstoffes aufgezogen, so nimmt man 

Rug g 1 i J Praktikum der Farberei. II 
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den Strang heraus und flihrt einen neuen ein, was man etwa sechs
mal wiederholt, bis der Farbstoff verbraucht ist, so daB man eine 
Reihe AusHirbungen von moglichst gleicher Starke erhalt. Da 
die Aufziehgeschwindigkeit zweier Farbstoffe im allgemeinen 
etwas verschieden ist, wird man im FaIle einer Mischung in der 
Regel verschiedene Nuancen wahrnehmen, namentlich zwischen 
der ersten und letzten Farbung. 

Fraktionierte Adsorption: Man schlittelt die ca. o,l%ige 
Lusung mit Kaolinpulver. Basische Farbstoffe werden meist 
adsorbiert, saure nicht. 

Kapillaranalyse nach Goppelsroder. Man hangt lange 
Streifen von Filtrierpapier mit dem unteren Ende in die star k 
verd linn te Farbstofflosung. Indem die verschiedenen Farbstoffe 
in den Kapillaren des Papiers zu verschiedener Hohe aufsteigen, 
kann man nach etwa einer Stunde verschiedene Zonen unter
scheiden. 

Auch die Spektroskopie kann hier verwendet werden. 
2. Priifung auf indifferente Zusatze. Die meisten technischen 

Farbstoffe sind durch Zusatz indifferenter Stoffe wie Dextrin, 
Kochsalz, Natriumsulfat, Natriumphosphat usw. auf eine 
bestimmte Farbstarke cingestellt. Dextrin erkennt man beim 
Auflosen in heiBem Wasser am Geruch oder am trockenen Pulver 
unter dem Mikroskop. Sulfate und Chloride konnen in der ver
dlinnten Farbstofflosung mit Bariumchlorid bzw. Silbcrnitrat 
nachgewiesen werden, falls der Farbstoff seIber keine Fallung 
gibt. Veraschen ist meist unsicher, da vorhandene Sulfogruppen 
hierbei in Sulfat libergeflihrt werden; doch kann man in Ab
wesenheit von Sulfaten oder nach Entfernung derselben die Re
aktion zum Nachweis von Sulfogruppen benlitzen. Oft kann 
man den Farbstoff in einem organischen Losungsmittel wie Anilin, 
Alkohol, Pyridin, Chinolin heiB losen und den ungelosten Rest 
gesondert untersuchen. Oder man lost alles in moglichst wenig 
heiBem Wasser und fallt Salie und Dextrin mit viel Alkoho!. 
Bei substantiven Farbstoffen kann man den Farbstoff aus seiner 
Losung mit (reinem!) Kochsalz fallen und das Filtrat auf Sulfat 
prlifen; in einer and ern Probe fallt man mit Glaubersalz und prlift 
auf Chloride. Oft kann man den Farbstoff mit Mineralsaure oder 
Natronlauge (reine Reagenzien!) fallen und durch ein und das
selbe Faltenfilter mehrmals hindurchfiltrieren, bis das Filtrat klar 
ist; das Filtrat einer SalzsaureHillung wird auf Sulfat, das einer 
Schwcfelsaurcfallung auf Chlorid geprlift. In den meisten Fallen 
pflegt librigens die anorganische Substanz die eigentliche Farb
stoffuntersuchung nicht zu storen. 

3. EigentIiche Farbstoffuntersuchung. Der cigentliche Farb
stoff, welcher von anorganischen Salzen usw. nicht getr.ennt zu 
\verden braucht, kann nach physikalischcn, chemischen und 
farberischcn Mcthoden untcrsucht ,verden. 



Die physikalische Prufung besteht vorwiegend in der 
Untersuchung des Absorptionsspektrums, woruber auf das Werk 
von F ormanek-Grandmougin, "Spektralanalytischer Nachweis kunst
licher organischer Farbstoffe" (Springer 1908) verwiesen .. sei. 
Vg!. ferner: Zeitschr. f. angew. Chem. 16, 573 und die kurze Uber
sicht in Lunge-Berls "Chemisch-technischen Untersuchungsmetho
den" (7. Auf!.) IV, 944ff. 

Die farberische Prufung besteht in der Ausfiihrung von 
Farbeversuchen auf verschiedenen gewohnlichen und gebeizten 
Fasern, wodurch der fiirberische Charakter des Farbstoffes er
kannt wird. 

Die chemische Prufung endlich besteht meist aus einer 
Reihe von Reagensglasproben, wobei besonders das Verhalten 
gegen Losungs- und Fallungsmittel, Reduktions- und Oxydations
mittel, Sauren und Basen herangezogen wird. 

1m folgenden sollen farberische und chemische Methoden zu 
emem "Analysengang" kombiniert werden. 

Analysengang. 
Zunachst pruft man eine Probe des Farbstoffes im Reagens

glas auf seine Loslichkeit in kaltem bzw. warmem Wasser. 
Danach teilt man die Farbstoffe ein in wasserlosliche und wasser
unlosliche. 1st der Farbstoff un!oslich, so gehort er in die Klassc 
der Kupen-, Schwefel-, Beizen-, Pigment- oder spritloslichen Farb
stoffe. Der umgekehrte SchluB, daB diese Farbstoffe unloslich 
sein muBten, ist jedoch nicht streng zutreffend, da auch Beizen
oder spritlosliche Farbstoffe mehr oder weniger wasserloslich sein 
konnen; Schwefelfarbstoffe sind vereinzelt in "flussiger" Form, 
d. h. in Schwcfelnatrium gelost, Kupenfarbstoffe bisweilen ver
kupt, manche an sich schwerlosliche oder unlosliche FarbstoHe 
als losliche Bisulfitverbindungen im Handel. 1st der Farbstoff 
loslich, so schHigt man die folgende Untersuchungsmethode em, 
ist er unloslich, so verfahrt man nach S. 172. 

WasserlOsliche Farbstoffe. 
Hier kommen in Betracht substantive, basische, saure, Eosin-, 

losliche Beizenfarbstoffe, sowie Bisulfitverbindungen, ferner redu
zierte Kupenfarbstoffe und geloste Schwefelfarbstoffe. Untcr 
den Beizenfarbstoffen kann man noch saure und basische unter
scheiden; zu ersteren gehort z. B. (Alizaringelb, m-Nitranilin -;. 
Salizylsaure), zu letzteren gehoren manche Gallozyaninderivate. 

" Fliissige", d. h. in Schwefelnatrium geloste Schwefeltarb
stoHe und Kupenlosungen erkennt man an der alkalis chen Re
aktion und daran, daB beim Einblasen von Luft allmahlich der 
unlosliche Farbstoff abgeschieden wird; die Schwefelfarbstoff
losungen entwickeln infolge ihres N a2S- Gehaltes mit Sauren 
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Schwefelwasserstoff, der durch den Geruch oder durch die Schwar
zung von Bleipapier nachgewiesen wird. Feste Schwefelfarbstoffe 
entwickeln Schwefelwasserstoff meist erst beim Erhitzen mit 
Zinnchlorilr· Salzsaure 1. Losliche Bisulfitverbindungen von an sich 
schwerloslichen Farbstoffen (meist der Anthrachinon- und Gallo
zyaninreihe angehorend) entwickeln beim Kochen mit verdilnnter 
Salzsaure S02, welche am Geruch und an der Schwarzung 
von Merkuronitratpapier erkannt wird (S02 schwarzt Bleipapier 
nicht, im Gegensatz zu H2S). Liegt einer dieser Falle vor, so 
seheidet man den unloslichen Farbstoff ab und untersucht weiter 
nach den hierflir geltenden Methoden. 

In den ilbrigen "normalen" Fallen beginnt man zweekmaBig 
mit der farberischen Analyse, da dieselbe am raschesten einen Ein
blick in das Wesen des Farbstoffes gewahrt. 

Farberische Analyse. 
Empfehlenswert sind die von Ganswindt vorgeschlagenen flinf 

Probefarbungen, welche folgendermaBen angestellt werden: Man 
stellt sich eine et\va 1% ige Farbstofflosung her, \velche flir die 
Proben nach Bedarf weiter verdlinnt wird. Die Farbungen konnen 
in gewohnter Weise im Farbebecher mit soder 10 g Faser aus
geflihrt werden, gelingen aber ebensogut in (nummerierten oder 
genau etikettierten) Reagenzglasern, welche, mit kleinen Stlickehen 
Strang oder Stoff (ca. 0,5 g) und wenigen Kubikzentimetern Farb
stofflosung besehickt zusammen in einem mit Kochsalzlosung teil
\veise gcfilllten Metall- oder Porzellanbecher erwarmt werden. 
Man beginnt kalt und envarmt zum Kochen, nach ytstlindigem 
Kochen wird mit kaltem ""-asser gespillt. Man verwcnde - nur 
ganz ungcfahr - 2~~ des Fasergewiehtes an Farbstoff. Da bei 
basischen Farbstoffen nur wenig (0,5%), bei Schwcfelfarbstoffen 
viel Farbstoff nc)tig ist, sind die Proben evtl. mit verschiedenen 
Farbstoffmengen zu wiederholen. Erseheinen all e Proben kraftig 
angcfarbt, wiederholt man die Prilfung mit \\"eniger Farbstoff. 

Die filnf Versuehe sind folgende: 
I. Chromierte Wolle ("Cr-Wolle"). 

II. Wolle mit 4% Schwefelsaure und 10% Glaubersalz 
("Wolle sauer"). 

III. Wolle mit 1O~~ Glaubersalz ("Wolle-Salz"). 
IV. Baumwolle mit 30-50% Kochsalz oder Glaubersalz (" Bw· 

Salz") . 
V. Tannierte Baum\volle ohne Zusatz ("tann. Bw. "). 

Je nachdem die gespillte Faser gcfarbt ist oder nicht, kann 
man die folgenden Klassen unterschciden; ein Pluszeichen be
deutet kraftige Anfarbung, ein Minuszcichen keine oder nur ge-

l Nicht mit Bisulfit-Adclitio.rrsproduktcrr zu '\'erwechseln, welchc mit 
Zil1nchloriir-Salzsallre ebenfalls H 2S ent\\'ickeln! ' 



ringe Anfarbung; ein Fragezeichen bedeutet, daB das Ergebnis 
je nach dem Spezialfall verschieden sein kann. 

I I II I III I IV I tan; Bw. Cr·Wolle Wolle· sauer Wolle·Salz Bw. Salz 

Substantive F .. , -;-
Saure F. + + 
Basische F. + -.? + , 
Beizen-F. + a 
Flussige Schwefel-F. + + 

Bemerkungen: 1. Das Zcichen 0 beim Verhalten von Beizcn
farbstoffen gegen "Wolle sauer" bedeutet, daB "Einbad-Beizen
farbstofte" (Monochromfarben us,y.) auch auf ungebeizte Wolle 
aufziehen. In diesem Falle pruft man, ob beim Kochen der Lasung 
mit Chrom- oder Aluminiumazetat ein schwerlaslicher Lack aus
fallt, der sich abfiltrieren laBt 1. Zieht bei "Chrom-Wolle" das Bad 
ganz aus, so liegt jedenfalls ein Beizenfarbstoff vor, besonders 
wenn "Wolle sauer". und "Wolle- Salz" nicht nennenswert gefarbt 
wurden. 

2. Nachchromierbare Saurefarbstoffe zahlen in der Tabelle als 
Saurefarbstoffe; ob N achchromieren die Echtheit verbessert oder 
uberhaupt erst cine brauchbare Farbung erzeugt, kann durch 
besondere Versuche festgestellt werden; strenge Grenzen gibt es 
hier ja nicht. Immcrhin kann man eine genauere Unterscheidung 
folgendermaf3en treffen: kleine StUckchen chromierter und ge
wahnlicher Wolle werden gut genetzt und gemeinsam in einem 
weiten Reagenzglas mit wenig Farbstofflasung und 1-2 Tropfen 
verdunnter Ameisensaure (I: 100) zum Kochen erhitzt, worauf 
man noch Y4 Stunde ins kochende Wasserbad stellt. Dann gieBt 
man die Lasung ab und kocht mit verdunntem Ammoniak (I: 100). 
Je nach dem Grade, wie der Farbstoff von der ge\vahnlichen Wolle 
starker abgezogen wird als von der chromierten, kann man den 
Grad einer "Beizenaffinitat" ermessen. 

3. DaB cs auch in andern Fallen Ubergange gibt, zeigt das 
Vorkommen von Beispielen, welehe nicht genau einem Einzelfall 
der Tabelle entsprechen, doeh bieten sie in der Regel keine Schwie
rigkeit. Saurerhodamin z. B. zeigt neben dem durch die Sulfo
gruppen bedingten Saurefarbstoffcharakter noch die basischen 
Eigenschaften der Dimethylaminogruppen, farbt also auch tannierte 
Baumwolle an. Viktoriablau zeigt nicht nur die Eigenschaften 
cines basischen Farbstoffes, sondern farbt auch vVolle in stark 

1 Diese Fallungcn k6nnen allerdings auch bci gew6hnlichen Saure
farbstoffen auftreten; daher prtift man sicherer die Ech til d t auf ge
w6hnlicher \Volle und Cr-\Volle, wie dies unter 2. beschrieben ist. 
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saurem Bade an 1; ebenso vermag es, \vie auch die Janusfarben, 
Baumwolle anzufarben. Bismarckbraun, ein basischer Farbstoff, 
kann auch (\''1ohl infolge seines Gehaltes an Disazofarbstoff?) 
Baumwolle substantiv anfarben, ferner farbt es Wolle sauer, 
neutral jedoch nur sehwach. 

4. Basische Beizenfarbstoffe, Gallozyanine usw., welche neben 
der basischen Gruppe noeh beizenziehende Hydroxyle enthalten, 
unterseheiden sich von gewahnlichen basischen Farbstoffen da
durch, daB sic auf chromierter Wolle stark, auf gewahnlicher nur 
schwach aufziehen. Man kann sic auch dadurch unterscheiden, 
daB die Lasungen der basischen Beizenfarbstoffe mit wenig Chrom
azetat eine Fallung geben. Charakteristisch ist auch folgende 
Tatsache: Versetzt man eine waBrige Gallozyaninlasung mit 
Natronlauge, so bilden die Phenol-.. und Karboxylgruppen Na
triumsalze, die beim Schutteln mit Ather von diescm nicht auf
genommen werden. Mit Gallozyanin zu probieren! Rein basische 
Farbs.toffe (Beispiel: Fuchsin) werden bei gleicher Behandlung 
vom Ather aufgenommen, allerdings farl~~os (oder nahezu farblos) 
als Pseudobase. Man gieDt daher die Atherschicht v 0 rs i c h t i g 
(d. h. ohne daB eine Spur der waBrigen Lasung mitgeht) in ver
dunnte Essigsaure, worauf die rotc Farbe des Fuchsins wieder sieht
bar wird. 

5. Die Farbstoffe der Eosinklasse tallen in cler Tabelle unter 
die Saurefarbstoffe; ihr sehwaeh saurer (Phenol- und Karboxyl
gruppe) Charakter gestattet aber ihre Unterseheidung von sulfo
haltigen Farbstoffen. Sauert man die Lasung des Farbstoffes 
(Na-Salz) an, so fallt die Farbsaure meist ~us oder HiBt sich aus 
der sauren waBrigen Lasung mit Ather aussehutteln. 

6. Zieht ein Farbstoff ungefahr gleieh gut auf Baumwolle und 
\Volle-Salz, so liegt ein substantiver Halbwollfarbstoff vor, uncl 
man kommt oft dureh Vergleieh mit den Musterkarten fUr Halb
wollfarbstoffe weiter. 

7. Das Zeichen -? beim Verhalten der sauren Farbstoffc zu 
Baumwolle-Salz bedeutet, daB die sauren Farbstoffe zwar meist 
auf Baumwolle nieht oder nur sehwach aufziehen, daD es aber 
auch "neutralziehende" gibt, die Baumwolle anfarben_ 

8. Einige praktisehe Beispiele: a) Direktblau zB zog auf 
"Wolle sauer" und "Bw.-Salz" sehr stark, auf tannierter Baum
wolle infolge Salzmangels nur sehr sehwaeh. Daher konnte man 
zunachst im Zweifel sein, ob ein saurer oder ein substantiver Farb
stoff vorliege. Trotzdem entsehied man sich fur "substantiv", 
da viele substantive Farbstoffe auch sehr stark auf Wolle ziehen, 
wahrend umgekehrt typisehe Saurefarbstoffe die Baumwolle 

1 Aueh andere basisehe Farbstoffe farben "Wolle sauer", aber meist 
sehwaeher als "Wolle-Salz". Es wurde daher in der Tabelle an Stelle 
des im Original stehenden Minus ein -? gesetzt. 



viel schwii.cher anfii.rben. b) Versuche mit basischem Rhodamin 
und Saurerhodamin (Rhodaminsulfosaure) zeigten untereinander 
ahnliche Ergebnisse, indem sie die drei Wollproben sowie tannierte 
Baumwolle anfii.rbten. Doch war die basische bzw. saure Natur 
dadurch festzustellen, daB ersteres "Wolle-Salz" starker anfarbte 
als "Wolle sauer", wahrend Saurerhodamin sich umgekehrt ver
hielt. c) Bei Vers1,lchen mit Eosin oder Rose bengale wurden die 
drei Wollproben angefarbt, "Wolle sauer", aber heller als "Cr
Wolle" und "Wollc-Salz". Dies ruhrte offensichtlich daher, daB 
der Farbstoff bei "Wolle sauer" durch die starke Saure schon aus 
der Losung ausgefallt wurdc, be.vor er recht aufziehen konntc. 
Dies wies nach obigen B~~erkungen auf die Eosinklasse hin, was 
durch Ausschutteln mit Ather bestatigt wurde. 

Hat man die genannten Prufungen durchgefuhrt, so wird man 
in manchen Fallen bei einiger Farbstoffkenntnis dem Ziel be
reits recht nahe sein. Liegt z. B. ein gruner basischer Farbstoff 
vor, so wird man die wenigen existierenden grunen basischen 
Farbstoffe in der Tabelle von Schultz oder im "Colour Index" auf
schlagen und die in der lctzten Kolonnc angefuhrten Eigenschaften 
nachprufen und vergleichen: Aussehen des festen Farbstoffes, 
Loslichkcit und Losungsfarbe in Wasser, Alkohol, Salzsaure, kon
zentricrte Schwefelsaure, Natronlauge, cvtl. Spektrum; in den 
meisten Fallen muB man jedoch die chcmische Prufung heran
ziehen. 

Chemische Priifung. 
Fur die chemische Prufung ist am zweckmaBigsten die Tabclle 

von Weingartner in einer von Green, Lowenthal u. a. verbesserten 
und erweiterten Form. Danach untersucht man zunachst das 
(durch die farberische Untersuchung meist schon bekannte) Ver
halten gegen Tannin. Das "Tanninrcagens" besteht aus cincr 
Losung von IO g Tannin und IO g Natriumazetat in 200 ccm 
Wasser; es wird durch Zusatz eincr Spur Phenol haltbar gemacht. 
Einige Tropfcn des Reagens gebcn mit einer Losung basischer 
(oder basischer Beizen-) Farbstoffe eine Fallung. Hierdurch und 
nach dem farberischen Verhalten kann man den Farbstoff in cine 
der drei folgenden Klassen einteilen: 

1. Basische Farbstoffe und basische Beizenfarb
s t 0 ff e, durch Tannin fallbar, bzw. tannierte Baumwolle 
im Gegensatz zu gewohnlichcr Baumwolle stark anfarbend. 
Vgl. die Erklarungen S. 169 und Tabelle I am Schlusse 
des Buches. 

II. Substantive Baumwollfarbstoffe und losliche 
Schwefelfarbstoffe; sie werden durch Tannin nicht 
gefallt, aber farben ungebcizte (und natiirlich auch 
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tannierte 1 Baumwolle an. Vgl. die ErkHirungen S. 17I 
und Tabelle II. 

III. Saure Farbstoffe und saure Beizenfarbstoffe; 
sie werden durch Tannin nicht gefallt 2 und haben meist 
keine Affinitat filr ungebeizte Baunw,:olle. Vgl. die Er
klarungen S. 17 r und Tabelle III. 

Diese drei Gruppen werden weiter am Schlu8se des Buches auf 
besonderen Tabellen behandelt. 

Die zur Untersuchung crfordcrlichen Reagenzien stellt man 
nach Green folgendermaf3en dar: 

Tannin-Reagens: .vgl. S. 167. 
Zin n chI 0 r ilr - S a I zs a u re: lOO g kristallisiertes Zinnchlorilr 

III lOO ccm reiner konzentrierter Salzsaure und 50 ccm Wasser. 
Bleiazetat: 5%ige waf3rige Lasung. 
Saure Permanganatlasung: I g KMn04 und 2 g konzell

trierte Schwefelsaure pro Liter Wasser. 
Chromfluorid: lO g Chromfluorid und 5 g Natriumazetat ill 

lOO ccm Wasser. (Kann wohl auch durch kaufliche verdilnnte 
Chromazetat1asung ersetz~. werden.) 

Natronlauge: 5 g Atznatron in lOO ccm Wasser. Neben 
dieser 5 % igen ist eine 1% ige Lasung erforderlich. 

Essigsaure: 5 cern Eisessig plus 95 ccm Wasser. 
Verdilnnte Ameisensaure: I: loO. r cern 90%ige Ameisen

saure zu lOO cern mit Wasser aufgefilllt. 
Verdilnnte Salzsaure: (r:20) = 5 cem konzentrierte Saure 

auf lOO cem Wasser. 
Verdilnntes Ammoniak (r: lOO) = I eem konzentriertes 

waf3riges Ammoniak mit lOO eem destilliertem Wasser verdilnnt. 
Waf3rig alkoholisehes Ammoniak: I cem konzentriertcs 

Ammoniak mit 50 cem Wasser und 50 ccm Alkohol versetzt. 

Ausfiihrung der Reaktionen. 
Als Vorprobe ist eine Priifung auf :vIetalle empfehlenswert, 

namentlich auf Cr und Cu, da diese in manchen neueren Farb
stoffen (Erganonfarbstoffe [B], :vIercerol-Farbstoffe [H] und andern) 
in verschiedener Form (Komplexverbindungen usw.) enthalten 
sind. Man veraseht cine Probe des Farbstoffes im Porzellantiegel; 
eine graugrilne Asche ,veist auf Chrom hin. Kupfer wird naeh Be
feuehten der Asche mit Salzsaure an der blaugrilnen Flammen
fiirbung erkannt. 'Neiter kann man die ilblichen Rcaktionen der 
anorganischen Analyse heranziehen. 

1 Einzelne substantive Farbstoffe ziehen ohne Salz kaum auf und 
farben daher tannierte BaumwoIIe nur schwach an. 

2 Sulfosauren basischer Farbstoffe kannen mit Tannin je nach Kon
zentration auch Triibungen oder ~iederschlage geben, aber weniger stark 
als die rein basischen Farbstoffe. VgJ. hielzu S. 165. 



Die in den folgenden Tabellen beschriebenen Proben betreffs 
Verhalten des FarbstoHes gegen Tannin-Reagens, gegen Reduk
tionsmittel, gegen Baumwolle usw. werden in der Regel mit Yz bis 
r%igen Farbstof£lasungen ausgefuhrt. Zur Prufung des Ver
haltens gegen Baumwolle wird ein mehrere cm 2 groDes Stuck
chen von gewahnlichem oder besser merzerisiertem Baumwoll
stoff im Reagenzglas cine halbe Minute mit der Lasung gekocht. 
Dann wird die Baumwolle cine Minute mit verdunntem Ammoniak 
(r: roo) gekocht, urn nur ober£liichlich anhaftende Siiurefarbstoffe 
zu entfernen. 

Die Zinkstaubreduktion wird so ausgefiihrt, daD man zu 
der heiDen Farbstof£lasung im Reagenzglas eine kleine Messer
spitze Zinkstaub zufiigt, schuttelt und dann einige Tropfen 5 % ige 
Essigsiiure zugibt, bis bei weiterem Erwiirmen Entfiirbung ein
tritt. Bei basischen Farbstoffen muD mart etwas mehr Essigsiiure 
anwenden, damit die Pseudobase nicht ausfiillt. Die reduzierte 
Lasung wird yom Zinkstaub auf ein StUck Filtrierpapier ab
gegossen und an der Luft liegen gelassen; Filtrieren ist meist un
natig, da kleine Mengen Zinkstaub auf dem Papier nicht staren_ 
Kehrt die Farbe an der Luft nicht in r-2 Minuten wieder zuruck, 
so tupft man mit einem Glasstab oder einer Pipette saure Per
manganatlasung darauf, wobei man nach Bedarf das feuchte 
Papier uber einer Flamme gelinde erwiirmen kaJ11l. Bei roten 
Siiurefarbstoffen hiilt man das mit Permanganat betupfte Papier 
uber eine Flasche mit konzentriertem Ammoniak, da einige Siiure
farbstoffe, z. B. die Eosine, ihre Farbe erst dann deutlich hervor
treten lassen. Bei jodhaltigen Eosinderivaten kann durch Per
manganat ein brauner jod£leck entstehen, welcher durch Am
moniak verschwindet. Man achte besonders darauf, ob bei der 
Wiederoxydation der reduzierten Lasung die ursprungliche 
Farbe oder eine and ere Farbe eintritt, wie letzteres bei den Re
duktions- bzw. Spaltungsprodukten der Azofarbstoffe beobachtet 
wird. 

An Stell" des sauren Permanganats kann man auch eine r % ige 
Chromsiiurelasung 1 oder das kiiu£liche verdunnte Wasserstoff
peroxyd (ca. 3% ig) verwenden. 

Wenn in den chemischen Untersuchungstabellen von der 
Farbe eines Farbstoffes die Rede ist, ist die Farbe der wiiDrigen 
Lasung gemeint, nicht die der Ausfiirbung. 

Erkliirungen zu Tabelle I. 

Basische Farbstoffe und basische Beizenfarbstoffe. 
Behandelt man die Farbstoffe dieser Klasse mit Zinkstaub und 

Essigsiiure, so \vird man ein graduell verschiedenes Verhalten 

1 Verfasser bevorzugt Chromsaure gegenuber Permanganat. 



170 

feststellen konnen. Methylenblau wird fast momentan, Malachitgriin 
schon etwas langsamer und Thioflavin T infolge der schweren 
:\ngreifbarkeit des Thiazolringes iiberhaupt nicht reduziert. 
Anramin, das an und fiir sich schon nicht kochbesUindig ist, wird 
bei der Reduktion schlieBlich blauviolett, gehort also mit dem 
Thioflavin in die "nicht farblos werdendc" Gruppe. 

Charakteristisch ist das Verhalten der reduzierten Losung gegen 
Oxydationsmittel. Die Azingruppe im weiteren Sinne des Wortes 
bildet bei der Reduktion "Leukoverbindungen" (z. B. Leuko
methylenblau), die sich an der Luft von sclber wieder zum Farb
stoff oxydieren. Die Bildung der durch Luft oxydierbaren Leuko
vcrbindungen scheint im wesentlichen bei den Farbstoffen ein
zutreten, welche wir "orthochinoid" formulieren. Die Reduktions
produkte der parachinoiden Triphenylmethanfarbstoffe (z. B. 
Leukomalachitgriin) werden nicht leicht durch Luft, wohl aber 
durch Oxydationsmittel wieder zum Farbstoff oxydiertI. Bei den 
Rhodaminen, weIche wegen ihres Briickensauerstoffs als "Pyrone" 
registriert sind, kehrt die Farbe rascher zuriick als bei den iibrigen 
Triphenylmethanfarbstoffen. Bei den Azofarbstoffen (Chrysoidin, 
Bismarckbraun) wird bei der Reduktion das Azochromophor unter 
Aufspaltung zu farbloscm Amin reuziert, welches den urspriing
lichen Farbstoff auch mit Hilfe von Oxydationsmitteln nicht mehr 
regenerieren kann; doch konnen bekanntlich bei der Oxydation 
von Aminen, namentlich den bei der Spaltung entstehenden 
Aminophenolen und Diaminen, Farbungen anderer Art auftreten, 
die aber kaum mit dem urspriinglichen Farbstoff verwechselt 
werden konnen. Interessant verhalten sich Kombinationsproduktc 
von Azinen und Azofarbstoffen, z. B. Safranin-azo-,B-naphthol = 
Indoinblau oder Janusblau, S J 126. In diesem Farbstoff wird 
bei der Reduktion die Azogruppc zerstort, die Safraninkomponente 
aber nur bis zur Dihydro-(Leuko- )stufc reduziert, so daB an der 
Luft cine Rotfarbung durch regeneriertes Safranin auftritt. 1m 
ganzen miissen die Tabellen cum grano salis benutzt werden. So 
wird man bei der Reduktioll von Methylengriin = Nitro-Methylen
hlau nicht erwarten, daB an der Luft dieselbe Farbe wiederkehrt, 
da die Nitrogruppe auch reduziert worden ist; es tritt vielmehr 
BlauHirbung auf. Bei dem Triphenylmethanfarbstoff Setozyanin 
gelingt die Wiederherstellung der Farbe besser, wenn man in 
salzsaurer Losung reduziert hat anstatt in essigsaurer. (Essig
saurebestandige Zinkverbindung oder groBc Neigung zur Bildung 
der unloslichen Pseudobase auc h in saurer Losung?) Auch bei 
andern basischen Farbstoffen, z. B. Malachitgriin, scheint dem 
Verfasser verdiinnte Salzsaure zweckmaBiger; zur Oxydation be
vorzugt er 1% ige Chromsaure vor Permanganat. 

1 Vgl. abcr die oxydicrbaren sulfinsaurcn Salze der Leukoverbindungcn 
nach Versuch 24. 



17 1 

Erklarungen zu Tabelle II. 

Substantive Baumwollfarbstoffe und liisliche Schwefelfarbstoffe. 
Die Grundlagen der Tabelle sind bereits erklart: Bildung von 

H 2S aus Schwefelfarbstoffen, schwere Reduzierbarkeit der Thiazolc, 
reduktive Spaltung der Azofarbstoffe. Bemerkenswert ist nur das 
Verhalten der Azo- und Azoxyfarbstoffe der Stilbenreihe, indem 
nach der Reduktion die Farbe an der Luft zurtickkehrt. Dies kann 
nur durch schwere Spaltbarkeit der Hydrazoverbindungen er
klart werden, welch letztere an der Luft wieder zum Azofarbstoff 
oxydiert werden. Wird die Reduktion allerdings zu weit getricben, 
so daD volligc reduktive Spaltung eintritt, so erscheint auch 
hier der Farbstoff nieht wieder. Nitro- und Azoxygruppen werden 
nattirlieh bei der Reduktion dauernd verandert. 

Erklarungen zu Tabelle III. 

Siiurefarbstoffe und saure Beizenfarbstoffe. 
Die Reduktion wird auch hier meist mit Zinkstaub und Essig

saure oder Salzsaure ausgeftihrt, doch ist in manchen Fallen Zink
staub und Ammoniak oder verdtinnte Natronlauge vorzuziehen, 
welch letztere allcrdings vor Zusatz des sauren Oxydationsmittcls 
mit Essigsaurc zu neutralisieren ist. So werden die Eosine durch 
Saure gefallt und daher bcsscr alkalisch reduziert. N ach erfolgter 
saurer Oxydation wird ihre Farbe oft erst dann deutlich siehtbar, 
wenn man das Filtrierpapier in Ammoniakdampfe halt. 

1m tibrigcn treffen wir auch hier dieselben Untersehiede: Die 
sehwcre Reduzicrbarkeit des Phthalonrcstes im Chinolingelb (ana
log den Thiazolen), die leichte Reduzierbarkcit und spontane 
Wiederoxydierbarkeit der sulfierten Azine und gewisser Pyrone, 
die etwas schwerere Oxydierbarkeit der Eosine und anderer Tri
phenylmethanfarbstoffe mit und ohne Sauerstoffbrticke. Zu den 
leicht wieder oxydierbaren Stoffen kommt hier noch die wasser
losliehe Indigosulfosaure, das Indigokarmin, hinzu, dessen Leuko
verbindung die leichte Oxydierbarkeit mit dem Leukoindigo ge
mein hat. (Der Indigo seIber wird erst bei den wasscrunloslichen 
Farbstoffen behandelt.) 

Die Azofarbstoffe konnen nach erfolgter Reduktion infolge 
Spaltung nieht mehr regeneriert werden. Ahnlich wie letztere ver
halten sieh die Nitrofarbstoffe wic Martiusgelb, Naphtholgelb S, 
deren Farbe auf den vorhandenen Nitrogruppen beruht, welche 
durch Reduktion zersti:irt werden. Man erkennt letztere daran, 
daD sie, trocken auf einem Spatel erhitzt, unter Bildung farbiger 
Dampfe verpuffen. 

Die weitere Unterscheidung in "saure Farbstoffe" und "saure 
Beizenfarbstoffe" erfolgt durch "Echtheitsprtifung" der Farbungen 



auf chromiertcr und gewohnlieher Wolle dureh Koehen mit Am
moniak in der auf S. 165 besehriebenen Weise. Die letzte Ein
teilung gesehieht auf Grund der Farbe, wobei wieder zu beaehten 
ist, daB die Farbe der Farbstofflosung, nieht der fertigen Far
bung, gemeint ist; darum gehort Chromechtblau z. B. unter Rot, 
weil die Farbe seiner waBrigen Losung rot ist; die ehromierte 
Farbung dagegen ist blau. 

Die Anthraehinonfarbstoffc unterseheiden sieh von den andern 
dadureh, daB ihre "Leukoverbindung" intensiv farbig ist. 

Andere Untersuchungstnethoden fUr wasserlOsliche Farbstoffe. 
An Stelle der Reduktion mit Zinkstaub und Essigsaure wurde 

von Rota die Anwendung von salzsaurem Stannoehlorid und 
Wiederoxydation mit Luft oder Ferriehlorid empfohlen. 

Eine Methode, welche biswcilen Dienstc leistet, beruht auf 
folgendem Prinzip: Die wasserlosliehen Farbstoffe sind meist 
Salze, d. h. entweder Chlorhydrate von Farbbasen oder Natrium
salze von Farbsaurcn. Setzt man in einem "basischen" Farbstoff 
die Farbbase (oder .. Pseudobase) durch Alkalizusatz in Freiheit, 
so kann diese von Ather aufgenommen werden. 

Je naeh der Starke oder dem Charakter der Base kann diesclbe 
a) dureh 1% iges Ammoniak, b) durch konzcntriertes Ammoniak, 
e) dureh 20% ige Kalilauge in Freiheit gesetzt werden. Analog 
~crdcn manche Farbsauren schon aus neutraler Losung dureh 
Ather aufgenommen, andere auf Zusatz von Essigsaure, wieder 
andcre crst auf Zusatz von starker Mineralsaure. 

Tabelle IV. 

In Wasser unlOsliche Farbstoffe. 
Hier kommen in Bctracht Klipen-, Schwefel-, Bcizen-, Pigment

und spritlosliehe Farbstoffe. 
Am besten stellt man zunaehst eine Vorprlifung auf Pigmen t

farbstoffe an. Diese konnen rein anorganiseher oder teilweise 
bis ganz organiseher Natur sein. Sie werden mit cinem Bindemittel 
verrieben als Streiehfarbe oder Malcrfarbe benlitzt. Die anorga
nisehcn Farbstoffe (Mineral- und Bronzefarben) werden leieht dureh 
troekenes Erhitzen als solche erkannt und naeh den Methoden 
der anorganischen Analyse untersueht. Die organisehen Farb
stoHe sind dureh Niederschlagen mit Bariumsulfat oder Tonerde 
infolge Laekbildung oder Adsorption unloslich gemaehte Farb
stoffe, welche beim V crasehen an ihrem reiehliehen Gehalt von 
Barium- und Aluminiumverbindungen erkannt werden. Ihr orga
niseher Bestandteil kann oft dureh Behandlung mit Sauren oder 
Alkalien vom anorganisehengetrennt werden. Auch rein organisehe 
Farbstoffc (Siriusgelb, Indigo usw.) konnen als Laekfarbstoffe 
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verwendet werden; sie sind in der Tabelle IV, ihrer chemischen 
Natur entsprechend, eingereiht worden, wiihrend die ganz oder 
teilweise anorganischen nicht darin aufgefuhrt sind. Farbstoffe 
wie Pararot, Anilinschwarz, Oxydationsbraun usw. werden fast 
nur auf der Faser erzeugt und werden uns daher erst bei der Unter
suchung von Farbe- und Druckmustern beschiiftigen; als fertige 
Pigmentfarbstoffe sind nur wenige von ihnen in kleinen Mengen 
im Handel. Ais Spezialwerk vgl. G. Zen, "Bestimmung von Teer
farbstoffen in Farblacken". 

Die Angaben der Tabelle IV kannen hinsichtlich der Spritfarb
stoffe noch durch Beobachtung der Fluoreszenz erganzt werden, 
die fur Spriteosin, Zyanosin und Magdalarot charakteristisch ist, 
wiihrend Indulin, Nigrosin, Spritblau usw. nicht fluoreszieren. 
Viele Spritfarbstoffe sind ubrigens in heiBem Wasser mehr oder 
weniger lOslich, so daB sie bei der Analyse schon bei den wasser
laslichen Farbstoffen zur Untersuchung kommen kannen. 

b) Farbstoffe in Losung. 
Liegt der Farbstoff in Lasung vor, so ist die Untersuchung 

insofern erleichtert, als das vorhandene Lasungsmittel (Wasser, 
Alkohol usw.) bereits uber die Laslichkeitsverhaltnisse Auskllnft 
gibt. Erforderlichenfalles kann man eindampfen und den Ruck
stand untersuchen. 

c) Farbstoffe in Teigform. 
In Teigform kommen viele Kupenfarbstoffe (Indigo) und 

Beizenfarbstoffe (Alizarin) in den Handel, da ihre feine Ver
teilung die Anwendung bzw. Verkupung sehr erleichtert. \Venn 
man sich uberzeugt hat, daB der Farbstoff wirklich unlaslich ist, 
findet die Tabelle fUr wasserunlasliche Farbstoffe ~n\Vendung. 

d) Untersuchung von fertigen AusHirbungen und 
Zeugdruck -Proben. 

Die Untersuchung von Ausfarbungen ist insofernc oft schwie
riger, als die fixierte Farbstoffmenge nur. gering ist. Wenn der 
Farbstoff abgezogen und fur sich untersucht werden solI, ·ist 
demnach spars ames Arbeiten erforderlich. AuBerdem sind Misch
Hirbungen und Uberfiirbungen sehr haufig. Anderseits liegt eine 
gewisse Vereinfachung darin, daB man die "Farbeprobe" schon 
vor sich hat und je nach der Textilfaser bereits sieht, ob es sich urn 
einen Baumwollfarbstoff oder einen vVoll- bzw. Seidenfarbstoff 
handelt. AuBerdem gibt die Nuance und das Aussehen der Far
bung dem Fachmann schon weitgchcnde Fingerzeigc, so daB 
man nur in zweifelhaften Fallen die ganze Tabelle durcharbeiten 
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muB. Auch der Ungeubte wird z. B. einen basischen Farbstoff 
ohne wei teres von einem Schwefelfarbstoff unterscheiden, bei 
Wollfarbungen wird er nicht auf Schwefelfarbstoffe prufen usw. 

1st ein Gewebe nicht einheitlich gefarbt, bestehen Kette und 
Einschlag aus verschiedenartigen Faden, so werden diese zuerst 
mechanisch getrennt. Bei Druckmustern ist die betreffende Far
bung durch Ausschneiden von den benachbarten Farbungen zu 
trennen. 

1m folgenden halten wir uns an die Angaben und Analysen
tabellen von A. G. Green, auf dessen Werk "Analysis of Dyestuffs" 
fUr genauere Studien verwiesen sei. 

Vorpriifung. 
Zunachst kocht man die ganze zur Untersuchung benotigte 

Menge mit destilliertem Wasser, urn oberfUichlich anhaftende 
Avivierfarbstoffe und Appreturstoffe zu entfernen. Sollte hierbei 
ein groBer Teil des Farbstoffes bereits abgezogen werden, so kann 
die Losung nach dem Eindampfen direkt untersucht werden. 

in den meisten Fallen wird man eine Vorprufung auf Metall
beizen anstellen, indem man eine Probe mit der Pinzette uber 
dem Bunsenbrenner auf vollsbindige Verbrennbarkeit prilft. 
Bleibt Asche zurilck, so wird cine etwas groBere Probe im Tiegel 
verascht. Aus der Farbe der Asche (bei Cr graugriln, Fe rotbraun, 
Al und Sn \veiB) konnen bereits Sch1i.isse gezogen werden, doch 
ist cine genauere Prilfung wilnschenswert. Man schmilzt die 
Asche mit etwas KC103. GelbHirbung (Chromat) zeigt Cr an. 
Man lost in Essigsaure, wobei Sn farblos, Fe braun zurilckbleibt, 
filtriert und prilft die Halfte des Filtrats mit Bleiazetat auf Cr. 
Die andere Halfte der Losung wird mit einer Spur Alizarinpaste 
und schwachem UberschuB an Ammoniak einige Minuten ge
kocht: ein roter Niederschlag (AI-Lack des Alizarins) zeigt At an. 

Urn auf Fe, Cu, Sn zu prilfen, wird die Schmelze bzw. der 
in Essigsaure unlosliche Teil mit Salzsaure gekocht und in drei 
Teile geteilt, die mit Kaliumrhodanid, Ammoniak, Schwefcl
ammonium versetzt werden. Kaliumrhodanid gibt mit Fe Rot
farbung, mit Cu Braunfarbung, Ammoniak mit Cu cine blaue 
Losung, Schwefelammon mit Sn einen braunen Niederschlag. 
Unlosliches Sn02 kann durch KCN -Schmelze in metallisches 
Sn-Korn verwandelt werden, welches in konzentrierter Salzsaure 
gelost auf Zusatz von HgCl 2-Losung cine seideglanzende Trilbung 
von HgCI abscheidet. Cu, das oft nur in Spuren vorhanden ist, 
\vird am sichersten durch die grilne Bunsenflamme nach Befeuchten 
der Asche mit Salzsaure nachge\viesen. Es wird zweckmaBig vor 
der eigentlichen Farbstoffuntersuchung entfernt, indem man die 
Farbung mit OxaIsaurelosung auskocht. 

Bei der Deutung der Ergebnisse muB man darauf Rilcksicht 
nehmen, daB Sn in Seidenfarbungen meist auf die Beschwerung 
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der Seide zurlickzufiihren ist, wahrend Cr in "Kunstwolle" (Shoddy, 
Laine renaissance) oft daher rlihrt, daB ehemalige Farbungen der 
W ollabfalle mit Dichromat zerstart wurden. 

Sind keine Beizen vorhanden, so sind zahlreiche Farbstoffe 
von vornherein ausgeschlossen. 

Indigoide Farbstoffe lassen sich oft unzersetzt absubli
mieren. Am besten extrahiert man den Farbstoff durch Kochen 
mit frisch destilliertem Anilin und verdampft die Lasung zur 
valligen Troekne. Der feste Rlickstand gibt beim vorsiehtigen 
Erhitzen liber einer kleinen Bunsenflamme farbige Da~pfe, die 
an den kalteren GeHiBteilen oft Kristallchen ansetzen. Ahnliehe 
Farbstoffe, wie Indigo und Cibabfau, kann man oft an der Farbe 
ihrer Chloroformlasung unterseheiden. 

Triphenylmethanfarbstoffe werden beim Betupfen ihrer 
Farbungen mit konzentrierter Sehwefelsaure meist gelblieh oder 
gelbbraun. 

Viele Farbstoffe lassen sieh dureh klirzeres oder langeres 
Koehen mit verdlinnter Schwefelsaure oder verdlinnter Natron
lauge (Alizarin gibt violette Lasung) abziehen. Die Lasungen 
kannen als solche oder nach erfolgter Neutralisation in der fr.liher 
geschilderten Weise untersueht, sauer oder alkalisch mit Ather 
gesehlittelt werden usw. Die Reduktion und Wiederoxydation 
HiBt sich auch auf der Faser studieren. 

Reagenzien. 
AuBer den frliher (S. 168) erwahnten Reagenzien sind noch cr

forderlich: 
Verdlinnter, d. h. etwa 50%iger YIethyl- oder Athyl

alkohol. 
Verdlinnte Salzsaure (1: ro), ro ccm konzentrierte Salz

saure mit Wasser zu roo cern verdlinnt. 
ro%ige Natronlauge. ro g festes NaOH in roo cern Wasser. 
Kochsalz-Natronlauge. ro ccm konzentrierte Natron

lauge (35-40% NaOH) ,verden zu JOO ccm kaltgesattigter Koch
salzlasung gegeben. 

Konzentrierte Ameisensaure, etwa 90%ige Handelsware. 
Seifenlasung, 10 g Seife in 300 ccm destilliertem Wasser. 
Chlorkalklasung, frisch bereitct, etwa 3,5 Be. 
"Hydrosulfit B". 50 g Formaldehyd-Natriumsulfoxylat, 

d. h. Hydrosulfit NF [M] oder Hyraldit C extra [C] oder Rongalit C 
[B] werden in 500 ccm Wasser gelast und mit 2 ccm Essigsiiure 
versetzt. 

"Hydrosulfit AX". Man lost 50 g Hydrosulfit NF konzen
triert in J 50 ccm heiBem Wasser. Hierzu gibt man bei 80-900 
0,25 g gefalltes, d. h. fein verteiltes Anthrachinon, ·welches zuvor 



mit elner kleinen Menge der Lasung zu einer feinen Paste ver
rieben wurde, und verdtinnt das ganze mit kaltem Wasser auf 
500 eeI? Die Lasung soIl stets schwaeh alkalisch gegen Lack
mus sel11. 

"Hydrosulfit BX". Man lost 50 g Hydrosulfit NF konzen
triert in I25 cern heiGem Wasser und setzt I g Anthrachinon als 
fein verteilte Paste, wie vorher beschrieben, in der Hitze hinzu. 
Das Ganze wird I-2 Minuten auf etwa 90° erhitzt. Dann ver
dtinnt man mit kaltem Wasser auf 500 cern und versetzt nach Er
kalten mit I, 5 cern Eisessig. Das Reagens ist gut verschlossen 
aufzubewahren und von Zeit zu Zeit auf sein Reduktionsvermagen 
gegen a-Naphthylaminbordeaux zu prtifen. Eine Farbung von 
a-Naphthylaminbordeaux auf Baumwolle soIl naeh I-2 Minuten 
Koehen mit dem Reagens vallig enWirbt werden (vgl. S. I26). 

Persulfatlasung. Eine kaltgesattigte Kaliumpersulfatlasung 
oder I % ige Ammoniumpersulfatlasung. Falls die Lasung alkaliseh 
reagiert, wird sie mit verdtinnter Saure genau neutralisiert. 

Natriumazetat 5%ig. 5 g kristallisiertes Natriumazetat 
In IOO cern Wasser. 

Allgemeine Bemerkungen zur Untersuchung von Woll
(und Seiden-) Farbungen. 

Als Gegenstuek zu den bei der Farbstoffuntersuehung tibliehen 
Farbe- oder Aufziehproben haben wir es hier zunaehst mit "Ab
ziehproben" zu tun. Soweit niehts Gegenteiliges bemerkt ist, 
werden die aufeinanderfolgenden Prufungen stets mit frisehen 
Proben des gefarbten Stoffes ausgefUhrt. Das mehr oder weniger 
starke Abziehen cines Farbstoffes soIl nicht (oder nieht nur) aus 
der Farbe der U:isung beurteilt werden, sondern in erster Linie 
aus der Tide der verbleibenden Farbung. Wenn Kochen mit 
verdunnter Essigsaure oder verdUnntem Ammoniak vorgeschrieben 
ist, wird dies zweekma13ig \y i cd e rho 1 t, urn ein besseres Abziehen 
zu erreichen; aueh wird ein Abbluten von Saurdarbstoff auf bei
gegebene Baunnvolle, das beim ersten Auskoehen eintreten kann, 
beim zweiten wieder aufgehoben. Bei der Koehprobe mit ver
dunntem Ammoniak oder Natriumazetat und Baumwolle wahlt 
man zweckmaGig ein kleines Sttiekchen merzerisierte Baum
wolle, damit der Farbstoff auf diese gentigend stark aufzieht. 
Bei violetten und sehwarzen Farbstoffen ersetzt man das ver
dunnte wa13rige Ammoniak durch waGrig-alkoholisehes, da in 
diesen Fallen die Saurefarbstoffe \yeniger leicht extrahiert werden. 
Beim Kochen mit Natriumazetat wird weiGe Baumwolle durch 
substantive Farbstoffe in einer Minute, durch substanti"ve Beizen
farbstoffe naeh zwe i Minuten nennenswert angefarbt. 

Bei den Reduktionsversuchen wird die Probe Y4-I Minute mit 
Dem Hydrosulfit gekoeht, dann grtindlieh in flieGendem Wasser 
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gespult und eine Stun de auf weiBem Papier liegen gelassen. Bei 
den meisten Farbstoffen, deren Leukoverbindung durch Luft 
oxydiert wird, kehrt die Farbe sofort oder in wenigen Minuten 
zuruck, rascher in Beruhrung mit Ammoniakdampfen. Kehrt 
die Farbe nicht zuruck, so erwarmt man im Reagenzglas mit etwas 
Wasser zum Kochen, indem man tropfenweise Persulfatlosung unter 
Vermeidung eines Uberschusses zugibt. Kehrt die Farbe auch dann 
nicht zuruck, so lag ein Azo-, Nitro- oder Nitrosofarbstoff vor. 

Nicht immer kehrt die Farbe in annahernd gleicher Starke 
zuruck, ja manchmal nur schwach, da die Leukoverbindung je 
nach Loslichkeits- und Affinitatsv:erhaltnissen mehr oder weniger 
abgezogen werden kann. Safraninderivate geben bei der Wieder
oxydation eine violette Farbung, die durch Kondensationspro
dukte mit dem Formaldehyd des Hydrosulfit NF hervorgerufen 
wird. 

1st man an Hand der Tabellen zu einer bestimmtt~n endgtiltigen 
Farbstoffgruppe vorgeruckt, so wird man die allgemeinen Eigen
schaften der 1ndividuen nach Schultz' -Tabellen vergleichen, wie 
dies fruher beschrieben wurde; evtl. wird man auch Vergleichs
farbungen mit den in Betracht kommenden Farbstoffen aus
fuhren. 

Fur Seidenfarbungen sind die fUr Wolle aufgestellten Ta
bellen im wesentlichen ebenfalls gtiltig; fUr spezielle Falle wird 
man die Monographien uber Seidenfarberei zu Rate ziehen. 

Vermutet man in der zu untersuchenden Farbung mehrere 
Farbstoffe, so kann man oft durch "fraktionierte Behandlung" 
eine Trennung erzielen, sei es, daB man mit verschiedenen organi
schen Losungsmitteln (auch Pyridin, Kresol usw.) behandelt oder 
eine vorsichtige stufenweise Reduktion vornimmt. Genaueres 
vgl. bei Green, "Analysis of Dyestuffs" S. 62. 

Die Tabellen von Green sind am SchluB des Buches ohne nennens
werte Veranderung wiedergegeben 1. Jede Farbe hat eine besondere 
Tabelle, wodurch schon eine weitgehende Einteilung moglich wird. 
Zur Erganzung gibt Green die folgenden Bemerkungen. 

Bemerkungen zur Tabelle V (Gelb und Orange auf Wolle). 
Allgemeines. Bei Gelb und Orange ist zur Reduktion "Hydro

sulfit B" empfehlenswerter. "Hydrosulfit AX" hat den Nachteil, 
daB manche Thiazolfarbstoffe wesentlich heller werden, wahrend 
bei andern Farbstoffen die Entfarbung durch das gelbe Anthra
chinon (namentlich bei ungenugendem Was chen) verschleiert wird. 

Sp al te 1. Bei den Akridinfarbstoffen zeigt der Essigsaure
auszug eine mehr oder ininder deutliche grune Fluoreszenz. 

Spalte 6. Kurkuma wird viel brauner beim Kochen mit 
verdunntem Ammoniak oder Natriumazetat. 

1 Mit freundlicher Erlaubnis von Prof. A. G. Green. 
Rug g 1 i. Praktikum der Farberei. 12 



Sp al te 8. Nitrofarbstoffe untcrscheiden sich von Azofarb· 
stoffen dadurch, daB beim Behandeln mit Hydrosulfit vor der Ent· 
farbung eine ratlich·orange Zwischenfarbung (Nitroamidovcrbin· 
dung) auftritt. 

Spal te I1. Wau auf AI·Bcize wird von Essigsaure teilweise 
abgezogen und gibt eine farblose Lasung; auf Cr oder Sn wird cs 
nicht angegriffen. 

Spalte IS. Alizaringelb R und WR farben Baumwollc beim 
Kochen mit Natriumazetat schwach an. 

Spalte I7. Sulfongelb und ·orange farbcn nach 2 Minuten 
Kochen mit Natriumazetat Baumwolle nur relativ schwach an. 
Toluylenorange wird voh Hydrosulfit nur sehr schwer reduziert. 

Bemerkungen zu Tabelle VI (Rot auf Wolle). 
Spalte 2. Indulinscharlach gibt mit konzentrierter Schwefel· 

saure eine weinrote Farbung, die mit einer Spur Wasser grun wird. 
Safranin gibt reduziert und wieder oxydiert ein Violett (Form· 
aldehyd· bzw. Methylenverbindung), das beim Kochen mit Am· 
moniak wieder rot wird. 

S p al t e 9. Obwohl Echtsaurerot 1 ein Pyronderivat ist, gehart 
es in diesc Spalte. Es wird schwerer als die Triphenylmethanfarb· 
stoffe reduziert und ist ahnlich den Echtsaureviolett von Ta· 
belle VI. 

Spalte ro. Echtrot A und Wollrot B farben Baumwolle beim 
Kochen mit verdunntem Ammoniak an. Die Gruppe der sauren 
Azofarbstoffe kann in Unterabteilungen zerlegt werden, indem man 
sie auf der Faser mit konzcntrierter Schwefelsaurc behandelt, 
wodurch verschiedenartige Farbungen (rot, violett, grun) cr· 
halten werden. 

Spa I t c I 2. Alizaringeranol B zcigt ein abwcichcndcs Ver· 
halten, indem es von Hydrosulfit AX zu BlaBgclb reduziert wird, 
welches an der Luft bestandig ist, aber beim Kochen mit Per· 
sulfat in ein blasses Violettbraun ubcrgeht. 

Spalte IS. Viele rote Kupcnfarbstoffe zeigcn in Chloroform· 
lasung gelbe Fluorcszenz. 

Spa It e I 7. Verschiedenc rote Azo· Bcizenfarbstoffe diescr 
Gruppe sind auf Wolle fixiert auBerst schwer reduzierbar, besonders 
Eriochromrot B, Saurealizarinrot G, Saurealizaringranat R, Omega· 
chromrot B und Diamantrot G. 

Bemerkungen zu Tabelle VII (Purpur und Violett auf Wolle). 
Spalte 1. Die Farbe von Kresylcchtviolett 2B kehrt an der 

Luft nicht violett, sondern grunlich blau zuruck. Der Essigsaure· 
auszug zeigt starke rote Fluoreszenz. Brillantrhodulinviolett ist 
ein Rhodamin und gehart in Tabelle V. 

1 Vgl. Schultz'·TabelIen, 2, 51. 
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Sp al te 7. Die Farbstoffe der Pyrongruppe werden viel lang
samer als die der Triphenylmethangruppe rcduziert. Violamin 3B 
gehort in Tabelle VII. 

Sp al te 8. Saureviolett 7B gibt mit konzentrierter Salzsaurc 
cinen grunen Fleck. 

Spalte 13. Die indigoiden Kupenfarben kehren an der Luft 
nur langsam zuruck, wobei gewohnlich Grun als Z\vischenfarbe 
auftritt (Ausnahme Cibaheliotrop). 

Spalte 14. Das alte Chromviolett gibt farbige Losungen mit 
verdunnter Essigsaure und mit verdunntcm Ammoniak, wird aber 
nicht merklich abgezogen. 

Bemerkungen zu Tabelle VIII (Blau auf Wolle). 
Sp al te 1. Gewisse basische Beizenfarbstoffe, welche in Spalte17 

gehoren (Colestinblau B, Corein 2R, Gallozyanin usw.) neigen 
dazu, durch 5% ige kochende Essigsaure schwach abgezogen zu 
werden. 

Spalte 8. Gewisse Wollblaumarken sind Mischungen, die 
Patentblau enthalten. 

Sp al te 9. Alle Farbstoffe der Patentblaugruppe werden nur 
schwierig von verdunntem Ammoniak abgezogen, einige neuere 
Marken uberhaupt kaum. 

Spalte ro. Die roteren Marken von Chlorazolbrillantblau, 
Isaminblau, Brillantdianilblau und Brillanthimmelblau sind :Mi
schungen der blauesten Marken (Triphenylmethanverbindungen) 
mit einem Disazofarbstoff der Spalte 25. 

Sp al te 13. Bei Cyananthrol und Alizarinhimmelblau tritt mit 
Persulfat nicht das ursprungliche Blau, sondern ein Schiefer
grau auf. Dicsc Farbstoffc sind wahrscheinlich :vIischungen. 

Spa I tel 8. Viele Blau und Marincblau der Eriochromgruppe 
sind Mischungen, offenbar von Eriochromazurol oder -zyanin mit 
bcizcnzichenden Azofarbstoffen. Eriochromblau S, B und BR 
sind Azobeizenfarbstoffe, ebcnso Eriochromdunkelblau B. 

Spalte 19. Helindongrau und Thioindigograu fallen in dicse 
Gruppc. 

Spa I t e 2 I. Chromblau A ist cine Mischung von einem Chromo
trop mit etwas Patentblau; Chromblau B ist ebenfalls eine Mischung. 

Spalte 25. Die Sulfonzyaninc und Sulfonazurine farben die 
Baumwollc erst bci langem Kochen mit Natriumazetat an. Bril
lantsulfonazurin wird von Hydrosulfit zu Rosa reduziert, welches 
nur sehr schwer entfarbt wird. 

Bemerkungen zu Tabelle IX (Griin auf Wolle). 
Allgemeines. Da grune Tone oft durch Mischen von blau 

und gelb erhalten werden, sollte m~l11 auch Tabellc V und VIII 
berucksichtigen. 
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Spalte 5. Brillantwalkgriin S ist ein Farbstoff der Patent
blaugruppe und wiirde nach seiner Nuance in Tabelle VII gehoren. 

Spalte 8. Anthrazyaningriin 3GL und BL sind zwar Mi
schungen, gehoren aber hierher. 

Spalte 13. Eriochromolive wird mit konzentrierter SaIz
saure rot. 

Bemerkungen zu Tabelle X (Braun auf Wolle). 
Allgemeines. Braun wird oft durch Mischungen, z. B. von 

Orange mit wenig BIau oder Violett erhaIten, so daD man die be
treffenden Tabellen mitberiicksichtigen .sollte. Auch die braunen 
Handelsfarbstoffe sind oft Mischungen. 

Spal te I. Diazinbraun konnte zum Violett gerechnet werden. 
Sp aIte 3. Anthrazyaninbraun GL und RL, weIche Mischungen 

sind, fallen in diesc Gruppe. Nach Reduktion mit HydrosuIfit AX 
und Oxydation· mit Persulfat erhaIt man ein BIau oder Graublau. 
Echtbraun G gibt einen rosenfarbenen Abzug mit vcrdiinntem 
Ammoniak. 

Spal te 4. Die Kiipenfarben kehren nach der Rcduktion an 
der Luft vieI weniger rasch zuriick aIs die Stilbene; besonders 
Helindonbraun CR kehrt sehr Iangsam zuriick und sollte durch 
die LosIichkeitsprobc in Anilin identifiziert werden. Cibabraun R 
wird abweichend von den andern Ktipenbraun nicht zu BIaBgelb, 
sondern zu einem gelbIichen Braun reduziert. 

Spalte 7. Eine Anzahl brauner beizenziehender Azofarbstoffe 
farben Baumwolle bei langem Kochen mit Natriumazetat sehr 
schwach an. 

Sp al te 9. Alizarinbraun Gist cin beizenziehender Azofarbstoff. 
Spal te 10. Katechu in satten Farbungcn kann durch Hydro

sulfit AX schwach abgczogen werden, wobei es mehr orange wird. 

Bemerkungen zu Tabelle XI (Schwarz und 6rau auf Wolle). 
AIIgcmeines. Schwarze Farbungcn geben bei der Reduktion 

mit Hydrosulfit selten ein reines WeiB; meist entsteht eine btaun
liche oder graue Nuance. 

Spalte 9 und 10. Viele substantive und auf Beize gefiirbte 
Schwarz geben beim Kochen mit verdiinnter Salzsaurc, bIaue bis 
violette Ausziige, ohne daB die Farbung der Faser wesentIich ver
andert wird. 

Allgemeine 
Bemerkungen zur Untersuchung von Baumwollfarbungen. 
Baumwollfarbungen bieten der Untersuchung groBere Schwie

rigkeiten aIs Wollfarbungen und lassen sich weniger streng in ein 
Schema bringen, weil die Grenzen im Verhalten der verschiedenen 
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Klassen hier starker verwischt sind und sich der EinfluB etwa vor
handener Beizen oft in stOrender Weise geltend macht. Manche 
basische Farbstoffe, z. B. solche, welche auf Wolle von Hydro
sulfit leicht reduziert werden, werden auf tannierter Baumwolle 
kaum angegriffen. Ferner bleiben zahlreiche Leukoverbindungen 
auf der Wolle groi3tenteils haften und konnen auf der Faser wieder 
oxydiert werden, was bei Baumwolle oft nicht der Fall ist. 

Urn die stOrende Tanninbeize zu beseitigen, kocht man % Min. 
mit, "Kochsalz-N atronlauge-Reagens". Durch die N atronlauge 
wird das Tannin abgezogen, wahrend das Kochsalz ein Abziehen 
des Farbstoffes verhindert. Alsdann bleiben basische Farbstoffe 
als Basen oder Pseudobasen auf der Faser und konnen mit ver
dunnter Essig- oder Ameisensaure abgezogen werden. Auch andere 
Farbstoffklassen werden durch Kochsalz-Natronlauge meist nicht 
abgelost, doch konnen Beizenfarbstoffe wie Turkischrot an
gegriffen werden. Zur Vermeidung einer Verwechslung wird daher 
zum Saureauszug Tannin zugegeben; eine farbige Fallung zeigt 
basischen Farbstoff an. 

Nach Entfernung des Tannins werden basische (und zweck
maBig auch saure) Farbstoffe von der Baumwolle auf Wolle uber
tragen, 'weil auf dieser einige Reaktionen besser gelingen. Hierzu 
verfahrt man so, daB man nach der Kochsalz-Natronlauge-Be
handlung mit kaltem Wasser das anhaftende Alkali wegspult 
und dann mit einem kleinen Stuck Wollstotf 1-2 Minuten kocht. 
1m Bedarfsfall gibt man hierbei 1-2 Tropfen verdunnte Ameisen
saure (I: 100) hinzu; bei Saurefarbstoffen ist dies jedenfalls er
forderlich. 

In den ubrigen Fallen fuhrt man die Untersuchung auf der 
Baumwolle seIber aus. Da die auf der Faser erzeugten unloslichen 
Azofarbstoffe (Pararot usw.) von ge\vohnlicher Hydrosulfitlosung 
nur schwer, von anthrachinonhaltigem Hydrosulfit dagegen 
leichter reduziert \verden, verwendet man hierflir das S. 176 er
wahnte "Hydrosulfit BX". 

Unter den substantiven Farbstoffen sind die durch Nach
behandlung verbesserten oft nur dadurch von den gewohnlichen 
zu unterscheiden, daB sie etwas schwerer abgezogen werden. Da 
einzelne substantive Farbstoffe schon von verdunntem Ammoniak 
abgezogen und daher fur Saurefarbstoffe gehalten werden konnen, 
setzt man bei der Ammoniakprobe etwas weiBe Baumwolle zu, 
welche nur von ersterer Klasse angefarbt wird. Bei der Prufung 
substantiver Farbstoffe a,uf "Abbluten" kocht man eine Minute 
mit merzerisierter Baumwolle und Seifenlosung. Bei der Tannin
probe auf basische Farbstoffe versetzt man den Ameisensaure
auszug mit wenigen Tropfen Tanninreagens und laBt einige Mi
nuten stehen, da in Gegenwart von sauren Gruppen im Molektil 
sich del' Niederschlag oft nul' langsam absetzt. 
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Schwefelfarbstoffe konnen auch auf der Faser mit SnCl2 nach
gewiesen werden, doch muB man zuerst auf Anwesenheit von 
substantiven Farbstoffen prufen, da SnCl2 mit deren Sulfogruppen 
bei langerem Kochen auch H 2S entwickeln kann. Bei der groBen 
Zahl von Farbstoffen sind die in den Tabellen genannten Einzel
namen naturlich nicht erschopfend, sondern dienen nur als un
geHihre Wegleitung. 

Reagenzien: AuBer den fruher (S. 168 und 175) genannten 
sind erforderlich: 

Seifenlosung: 10 g Seife in 300 cern destilliertem Wasser. 
Chlorkalklosung: von 3-40 Be. 
Pers ulf a tlos ung: . Kaltgesattigte Kaliumpersulfatlosung. 

Bemerkungen zu Tabelle XII (Gelb und Orange auf Baumwolle). 
Spalte1. Brillantgelb wird von verdunntem Ammoniak stark 

abgezogen, zieht aber auf beigegebenc weiBe Baumwolle auf. 
Sp al te 2. Schwefelfarbstoffe der Thiazolklasse wie Katigen

gelb 2G, Pyrogengelb usw., farben weiBe Baumwolle beim Kochen 
mit Seife schwach an. 

Spalte 3. Auramin G wird von Kochsalz-Natronlauge fast 
vollig abgezogen; der Ameisensaureauszug kann daher durch 
Tannin nicht gefallt werden. 

Spa 1 t e 4. Diamantflavin kann bei unzureichendcr Fixierung 
die beigegebenc Baumwolle in Seifcnlosung anfarben. 

Spalte 5. Farbungen mit Helindongelb und -orange geben 
beim Erhitzen im Reagenzglas gelbe Dampfe. Mit Hyclrosulfit BX 
wird ersteres olivfarben, letzteres farblos. 

Spalte 6. Inclanthrengelb wird mit Hydrosulfit blau, Indan
thren-Goldorange blcibt unverandert. 

Bemerkungen zu Tabelle XIII (Rot auf Baumwolle). 
Spal te1. Janusbordcaux ist nicht sehr leieht auf Wolle uber

tragbar. 

Bemerkungen zu Tabelle XIV (Purpur und Violett auf Baumwolle). 
Spalte1. Alizarin auf Cr-Beize wird mit Hydrosulfit BX eher 

noch brauner. 

Bemerkungen zu TabeUe XV (Blau auf BaumwoUe). 
Sp al te1. Alkaliblau auf Tannin und Zinnbeize wird von ver

clunntem Ammoniak nur teilweise abgezogen; die Losung ist farblos. 

Bemerkungen zu Tabelle XVI (Grlin auf Baumwolle). 
Spalte 1. Grune Nitrosofarbstoffe (Gambine usw.) konnen 

bei cler Reduktion durch FeS-Bildung schwarz werden, wenn das 
Hydrosulfit BX nicht genugend sauer ist. 
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Bemerkung zu Tabelle XVII (Braun auf Baumwolle). 
Sp al te 1. Eisenocker und Khaki konnen bei der Reduktion 

durch FeS-Bildung schwarz werden, wenn das Hydrosulfit BX 
nicht genligend sauer ist. 

Bemerkungen zu Tabelle XVIII (Schwarz und Grau auf Baumwolle). 
Spalte 1. Chromschwarz [By] wird mit Hydrosulfit BX hell

braun; Persulfat verwandelt die Farbe in Dunkelbraun (nicht 
schwarz). 

Spalte 2. Bei Alizarinschwarz S [M] kehrt die Farbe nach der 
Reduktion rasch zurlick. Mit salirem SnCl2 wird H 2S entwickelt. 

II. Quantitative Analyse. 
Zur quantitativen Bestimmung von Farbstoffen ist eine Reihe 

von maDanalytischen, gewichtsanalytischen, Hirberischen und 
physikalischen Methoden 1 in Gebrauch, von welchen im folgenden 
nur einige ausgewahlte Beispiele gegeben werden sol1en. Welche 
Methode gewahlt \\·ird, hangt im wesentlichen von der erwlinschten 
Genauigkeit und mithin vom Zweck der Untersuchung abo Die 
haufigsten Fragen sind: Wievielprozentig ist ein vorliegender 
Farbstoff? Wieviel Prozent reinen Farbstoff enthalt eine Losung? 
Wieviel Farbstoff enthalt eine Ausfarbung? Die ersten beiden 
Fragen sind praktisch identisch, da ein fester Farbstoff zur Unter
suchung meist zunachst aufgelost wird. 

Zur Beantwortung dieser Fragen mlissen wir wissen, welcher 
Farbstoff vorliegt; es muD also erforderlichenfal1s eine qualitative 
Analyse vorausgehen. 

Die Methoden zur Farbstoffbestimmung konnen wir einteilen 
in relative und absolute. Unter relativen Bestimmungs
methoden verstehen wir solche, bei welchen der zu untersuchende 
Farbstoff auf ein vorliegendes Vergleichspraparat, den Standard 
oder "Typ" bezogen werden sol1, ohne daD dieser letztere rein 
oder IOo%ig zu sein braucht. Unter absoluten Bestimmungs
methoden verstehen wir solche, bei welchen direkt der Gehalt 
an reinem (IOO% igen) Farbstoff bestimmt werden soIl, indem bei
spielsweise durch chemische Methoden eine charakteristische 
Gruppe, wie die Azogruppe oder Chinongruppe, quantitativ be
stimmt wird. Natlirlich konnen auch die re1ativen Methoden zu 
absoluten Werten flihren, wenn der Vergleichtyp - was selten 
vorkommt - hundertprozentig ist, oder aber, wenn er seIber nach 
einer absoluten Methode auf seinen Gehalt geprlift wurde. 

1 Die Literatur tiber einige dieser Methoden findet sich bei Pelet, 
Die Theorie des Fiirbeprozesses. Dresden 19IO; ferner bei Ruggli und 
Fischli Helv. Ch. Acta 7, 507 (1924), 



a) Relative Methoden. 
1. Bestimmung durch vergleichende Ausfarbung. 

Diese Methode ist namentlich in der industriellen Praxis zur 
Bestimmung der Starke technischer Farbstoffe im Gebrauch. 
Mit einer bestimmten Menge, z. B. 0,20 g der zu untersuchenden 
Farbstoffprobe macht man eine Ausfarbung auf 10 g Baumwolle 
bzw. Wolle und vergleicht die Ausfarbung nach dem Trocknen 
mit einer Reihe von Standardfarbungen des Vergleichstypus, die 
unter gleichen Bedingungen (Temperatur, Flottenverhaltnis, Zeit· 
dauer) dargestellt wurden und nur in der Farbstoffmengevariieren. 
Entspricht obige Versuchsfarbung z. B. genau einer Standard· 
farbung, die mit 0,r8 g "Typ" hergestellt war, so ist die Probe 
schwacher als der Typ und zwar 90% ig bezogen auf Typ. In den 
Farbstoffabriken ist der haufigere Fall der, daB die Probe starker 
ist als der Typ; man berechnet dann aus dem Versuchsergebnis, 
wieviel Kochsalz oder Dextrin usw. noch beizumischen ist, urn den 
Farbstoff auf gleiche Starke mit dem Typ einzustellen. 

Die Gt;pauigkeit der Bestimmung hangt von der Empfindlich· 
keit und Ubung des Auges ab; sie wird auf 5-10% des absoluten 
Wertes geschatzt. Immerhin ist sie flir industrielle Zwecke aus
reichend, da Unterschiede, wekhe in der Ausfarbung nicht mehr 
zu sehen sind, flir die Bewertung des Farbstoffes belanglos 
sind. 

In unglinstigen Fallen, z. B. bei Gelb, kann man mit Probe und 
Typ gleiche Mengen Blau mitfarben. Eine Ungleichheit des Gelb 
bewirkt dann in den erhaltenen grlinen Ausfarbungen eine Ver
schiedenheit des Farbtones (mehr gelbstichiges oder blaustichiges 
Grlin), die relativ leichter zu beurteilen ist. 

Das Verfahren ist neuerdings in etwas anderer Form auch flir 
wissenschaftliche Bestimmungen verwendet worden. So betrachtet 
Auerbach l die Ausfarbungen durch ein Farbfilter, welches die 
Komplementarfarbe besitzt; das entstehende Grau vergleicht er 
mit Graukarten bestimmter Absorption des Ostwaldschen Farb
atlas. Auch das Betrachten durch farbige Brillen ist schon von 
Nutzen. 

In der Praxis des Farbers kommt oft der Fall vor, daB von 
verschiedenen zum Kauf angebotenen Produktcn das "rentabelste", 
d. h. bei gleicher Starke billigste, gewahlt werden soil. In diesem 
Falle farbt man "auf Preis", indem man "preisgleiche" Ausfar
bungen macht. Man nimmt z. B. 0,10 g cines Produktcs zu Fr. 9.
und 0,9 g eines solchen zu Fr. 10.- und prlift, welches die starkere 
Farbung gibt. 

1 Kolloidzeitschrift 29, I9I (I92I); 30, I66 (1922). 



2. Kolorimetrische Bestimmung. 
Die in verschiedenen AusfUhrungen kauflichen Kolorimeter be

zwecken, die zu untersuchende Lasung hinsichtlich ihrer Farb
starke mit einer bekannten Standardlasung desselben Farbstoffes 
zu vergleichen. Hierzu kann man die starkere der beiden La
sungen so lange verdtinnen, bis im durchfallenden Licht gleiche 
Schichtdicken beider Lasungen gleich stark farbig erscheinen. 
In der Regel ist es jedoch bequemer, nicht die Verdtinnung, sondern 
die Schichtdecke der zu untersuchenden Lasung so lange zu 
variieren, bis die beiden Halften des Gesichtsfeldes gleich stark 
farbig erscheinen. So stellt man z. B. die Schichtdecke der Ver
gleichslasung bleibend auf 10 mm ein; findet man nun Farbgleich
heit bei einer Schichtdecke von 14,5 mm der zu prtifenden Lasung, 
so betragt die Konzentration der letzteren 69% der Vergleichs
lasung, da sich die Konzentrationen umgekehrt verhalten wie die 
Schichtdicken. Verfasser bevorzugt ein Kolorimeter nach Dubosq, 
in welchem die Schichtdecke durch Eintauchen einer mit einer 
planparallelen Glasplatte abgeschlossenen Rahre erfolgt. Man 
achte besonders auf gleichmaBige Beleuchtung beider Half ten 
des Gesichtsfeldes, sowie gute Abblendung des Seitenlichtes und 
mache rasch hintereinander mehrere Einstellungen, deren Mittel
wert genommen wird. Da das Auge fUr helle Farben empfindlicher 
ist, muB man sehr verdtinnte Lasungen verwenden. Unbedingt 
erforderlich ist, daB die Lasungen klar sind, was bei manchen 
Baumwollfarbstoffen, sowie bei schon gebrauchten Flotten oft 
nicht der Fall ist; trtibe Lasungen erscheinen meist zu hell und 
geben falsche Werte. Erforderlich ist ferner die wenigstens an
nahernde Gtiltigkeit des Beerschen Gesetzes fUr den betreffenden 
Fall. 

3. Bestimmung durch gegenseitige Hillung von FarbstoffWsungen. 
Bekanntlich bilden Amine mit Pikrinsaure oft schwerlasliche 

Verbindungen. Da die Aminogruppe in den basischen Farbstoffen 
enthalten ist, kannen auch diese mit Pikrinsaure oder Naphthol
gelb S (Sulfosaure des Dinitronaphthols) gefallt werden. Weiter
hin zeigt sich, daB neben diesen Nitrophenolfarbstoffen eine ganze 
Anzahl saurer und substantiver Farbstoffe mit basischen Farb
stoffen eine Fallung gibt. Der Vorgang wird von man chen Autoren 
als Bildung eines schwerlaslichen Salzes, von andern als Aus
flockung entgegengesetzt geladener Kolloide aufgefaBt. Knecht 
und Rawson sowie spater Pelet und Garuti haben die Methode zu 
einer quantitativen Bestimmung ausgearbeitet, indem sie mit 
einer bekannten Lasung des einen Farbstoffes den andern titrieren. 
Hierzu ist erforderlich, daB die Farbe maglichst verschieden und 
die Ausfallung maglichst vollstandig ist. LaBt man z. B. eine be
kannte Kongorotlasung zu einer MalachitgrUnlasung laufen, so 
nimmt die grUne farbe der Lasung unter Bildung cines dunklen 
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Niederschlages ab und geht durch einen Ubersehufi in Rot tiber. 
Der dazwischenliegende Endpunkt der Titration sollte sich, falls 
man das Absitzen des Niederschlages abwartet, an der Farb
losigkeit der Lasung erkennen lassen; doch tritt dieser ideale Fall 
nur selten ein, da die Niederschlage meist nieht ganz unlaslich sind. 
Man kommt daher am besten mit der Ttipfelprobe zum Ziel, in
dem man nach jedem Zusatz mit dem Glasstab umrtihrt und dann 
einen Tropfen auf Filtrierpapier bringt. Die Farbe des Auslaufs 
zeigt an, ob man zu wenig oder zu viel zugegeben hat. Man er
mittelt in einer ersten Titration das ungefahre, in einer zweiten 
das genaue Resultat. So wurde in einem praktischen Beispiel 
cine Malachitgrtinlasung' mit 2, 4, 6 usw. cern Kongorotlasung ver
setzt. Nach 14 ccm zeigt die Ttipfelprobe urn den yom Nieder
schlag herrtihrcnden dunklen Fleck einen grtinen, nach 16 cern 
cinen roten HoL In der zweiten Titration wurde daher gleich 
mit 14 cern bcgonnen und jeweils weitere 0,2 ccm zugegeben, bis 
cler Punkt erreicht war, wo die Ttipfelprobe nur cinen minimalen 
grauen Hof zeigte. 

Das Verfahren versagt bei Anwesenheit nennenswcrter Elektro
lytmengen (20 cern normal pro Liter) und bisweilen bei gebrauehten 
Farbflotten, indem in beiden Fallen die kolloiden Eigenschaften 
verandert werden. 

Weiterc Beipsiele sind Kongorot und Naehtblau; Kongorot 
und Ncublau, Methylcnblau und Kristallponceau, Safranin und 
Helvetiablau, Auramin und Saurcviolett. Ausftihrliehc Angaben 
tiber die Methode finden sich bei Pelet, "Die Theorie des Farbe
prozcsscs" (Dresden 1910), S. 49; Salvaterra, Monatshcfte 34, 278 
(I9I 3); Brown und Jordan, Journ. Soc. Dyers und Colourists 39, 
203 (1923). Manche Autoren bevo"rzugen es, den Endpunkt der 
Titration durch das Minimum der clektrischcn Leitfahigkeit zu 
bestimmen. 

b) Absolute Methoden. 
1. Titration mit Titantrichlorid. 

Nach Knecht und Hibbert lassen sich Azo-, Nitro- und Chinon
gruppen in heifier verdtinnter saurer Lasung dureh Salze des drei
wertigen Titans quantitativ reduzieren. Das Titantriehlorid geht 
hierbei in Tetraehlorid tiber: 

Ti Cia + H CI = Ti Cl4 + H. 
Eine Azogruppe verbraueht demnach 4 Mol. TiCla, eine Nitro

gruppe 6 und eine Chinongruppe 2 Mol. TiCla, entspreehend den 
cinfachen Gleichungen: 

N = N - + 4H = 2-NH2 
- N02 -I- 6H = -NH2 + 2H20 
Chinon + 2H = Hydrochinon. 



Da sowohl die Aufbewahrung der leicht oxydierbaren Titano
salzlasung wie auch die Ausfiihrung der Titration unter Luftaus
schluD erfolgen muD, halt man die Lasung in der Vorratsflasche 
in einer Wasserstoffatmosphare und titriert im Kohlensaure
strom. Die Anordnung geht aus der folgenden Skizze hervor: 

neh 

a. 

Abb. 16. 

Die yorratsf.~asc.~e ¥ a l.en~halt d~e Titantric~lori~lasun~ und 
steht mIt der Fu11burette: b m Verbmdung. Beide smd mIt dem 
Kippschen Apparat c (Zink und Salzsaure) verbunden und stehen 
daher unter schwachem Wasserstoffdruck. Die Titrationen kannen 
in einer Volhardschen Vorlage e ausgefiihrt werden, durch welche 
ein lebhafter Kohlensaurestrom aus dem Kipp d geleitet wird. 
Der Burettenhahn solI mehrere Zentimeter weit in den Hal£ der 
Vorlage hineinreichen. Die Kohlensaure wird durch drei Wasch
flaschen geleitet; fund h enthalten Wasser, die dazwischen
geschaltete Flasche g enthalt zur Absorption von Sauerstoff
spuren eine Lasung von Ferrosulfat + Ammonkarbonat + Seig
nettesalz. Das Kochen des Vorlageninhaltes vor und wahrend 
der Titration erfolgt auf dem Rundbrenner i, den wir dane ben 
aufste11en, urn eine Erwarmung der Burette zu vermeiden. 
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Herstellung der Titanlasung. Am einfaehsten geht man 
von der violetten, im Handel befindliehen waf3rigen ca. 15% igen 
TiCkLasung (Merck) aus, koeht sie mit konzentrierter Salzsaure 
auf und verdunnt mit ausgekoehtem destilliertem Wasser, bis sie 
ungefahr l/lOnormal ist. Geht man von dem ebenfalls kaufliehen 
farblosen wasserfreien TiCl4 aus, so wird dieses mit etwa seinem 
doppelten bis dreifaehen Volum konzentrierter Salzsaure ver
I!:liseht und naeh Zusatz von wenig Wasser mit einem geringen 
Ubersehuf3 von granuliertem Zinn heif3 zu violettem Trichlorid 
reduziert; hierbei wird der Luftsauerstoff durch ein aufgesetztes 
Bunsenventil ferngehalten. Nach weiterem Verdunnen wird die 
heif3e Lasung mit Schwefelwasserstoff gesattigt und das gebildete 
Schwefelzinn naeh langerem Stehen abfiltriert. Man aehte auf 
vallige Entfernung des Zinns aus der Lasung (Warum?). Schlief3-
lich leitet man zur Entfernung des Schwefelwasserstoffes einige 
Stunden Kohlensaure durch die kochend heif3e Lasung und laf3t 
im Kohlensaurestrom erkalten. Man verdunnt nun auf etwa 
l/lOnormal und flillt in die mit Wasserstoff durchspulte Vorrats
flasche ein. 

Einstellung der Titanlasung. Zur Einstellung verwendet 

man eine ~-Ferrisalzlasung. Fur die meisten Zweeke genugt es, 
10 

48,219 g reines kristallisiertes Ferriammonsulfat in Wasser zu 
lasen und auf Zusatz von etwa 40 eem konzentrierte Schwcfel
saure zum Liter aufzuflillen. Noch genauer ist es, von der ent
sprechenden Menge Mohrsehem Salz (Ferroammonsulfat kristalli
siert Merck pro analysi) auszugeben und dieses unter Zusatz von 
Sehwefelsaure mit Permanganat exakt und quantitativ zu oxy
dieren, bevor man zum Liter auffullt. 20 cern dieser Lasung werden 
unter Zusatz von Kaliumrhodanid und einigen Kubikzentimetern 
Salzsaure bei Zimmertemperatur im CO2-Strom mit der Titan
lasung titriert, bis Farblosigkeit eintritt. Der Titer der Titan
lasung wird alle 2-3 \Voehen kontrolliert. 

Man kann die Eisentitration auch ohne Kaliumrhodanid, 
und zwar dann in der Hitze, ausflihren. Versetzt man cine Ferri
salzlasung mit vic I konzentrierter Salzsaure, so zeigt sie eine stark 
gelbe Farbe, deren Versehwinden bei Zusatz von Titanlasung in 
der Siedehitze leicht sichtbar ist. Aueh reine Farbstoffe, wie 
Methylenblau, Orange II, Metanilgelb, kannen zur Einstellung in 
heif3er saurer Lasung benutzt werden. 

Titration von Azofarbstoffen. Man bringt eine be
stimmte Menge, Z. B. 50 cem der zu untersuehenden Lasung in 
die Volhard-Vorlage u nd versetzt mit einigen Kubikzentimetern 
Salzsaure oder Sehwefelsaure. In manchen Fallen ist ein Zusatz 
von Seignettesalz erwUnseht; FluDsaure wirkt katalytisch be
schleunigend. Welches die besten Bedingungen sind, muD von Fall 



zu Fall geprtift werden. Man erhitzt zum Kochen, affnet den Hahn 
des CO2·Kipp und Hii3t langsam TitanlOsung zufliefien bzw. gegen 
Ende zutropfen. Am Schlufi ist es ratsam, nach jedem Zusatz 
1-2 Minuten erneut zu koehcn. Bei dieser "direkten Titration" 
dient der Farbstoff als sein eigener Indikator. 

Bei allen langsam reduzierbaren Farbstoffen und insbesondere 
bei denjenigen, welehe durch Saure gefallt werden, ist die "in
direkte Titration" empfehlenswert; ja sie verdient vielleicht auch 
in normalen Fallen wegen ihrer rasehen Ausfiihrbarkeit den Vor
rang. Hierbei bedient man sich zur Rtiektitration des sehr leicht 
reduzierbaren Methylenblaus. Man halt sich einen Vorrat einer 
belicbigen Methylenblaulasung, deren Titer in bezug auf die Titan
lOsung man durch einen Versuch feststeUt. Darauf kann man die 
zu untersuehende Lasung mit Titan ruhig tibertitrieren, setzt 
dann mit der Pipette 20 cern Methylenblau zu und titriert mit 
Titan zu Ende. Bei der Ausreehnung wird einfach der Titanwert 
von 20 cem Methylenblaulasung abgezogen. 

Auch fertige Ausfarbungen auf Strang oder Stoff kanncn bei 
Abwesenheit storender Begleitstoffe titriert werden. Eine Zu
sammenstellung der Literatur tiber die Titanmethode findet sich 
Helv. 7, 510 (1924). 

Titration von chinoidcn Farbstoffen. Chinone und chi
noide Farbstoffe nehmen bei der Reduktion pro Chinonkern zwei 
Wasserstoffatomc auf. Die Leichtigkcit dieser Reduktion ist ver
schieden, da es Abstufungen im Chinoncharakter gibt. Leicht 
reduzierbar sind die Farbstoffe des Methylenblau-Typus, die wir 
orthochinoid zu formulieren pflegen, namentlich das Methylcnblau 
selbst. Aber auch die gewohnlichen Benzo- und Naphthochinone, 
sowie die p-chinoiden basiscnen und sauren Triphenylmethan
farbstoffe sind im Prinzip titrierbar, wenn auch bisher nicht aUe 
Beispiele gutc Resultate gaben. 

Gewahnliches p-Chinon wird meist indirekt titriert, wie oben 
beschrieben. Man kann aber auch in Gegenwart einer Spur Me
thylenblau direkt titrieren. Bei solchen wasserunlaslichen Ver
bindungen arbeitet man in alkoholisch-wafiriger Lasung. 

Ftir Triphenylmcthanfarbstoffe empfehlen Calcott und English 1 

folgende Vorschrift: Man last den Farbstoff in 100 ccm 50% igem 
Alkohol, gibt SO cern 2s%ige Natriumtartrat- oder Seignettesalz
lasung zu, kocht 3-5 Minuten und titriert warm. KristaUviolett 
und Sauregrtin gaben gute, Malaehitgrtin zu hohe Resultate. 

Schon vorher publizierte Salvaterra 1 ahnliche Analysen; er 
erhielt mit Kristallviolett und p·Fuchsin sehr gute, mit Malachit
grtin ebenfalls zu hohe Resultate (104% statt 100%). 

Feinverteilter Indigo wird von TiCla rasch angegriffen, aber 
leicht tiberreduziert. 

1 Industrial and Engineering Chemistry. Oktober 1923. 
2 Monatshefte 34, 258 (1923). 
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2. Titrationen mit Hydrosulfit. 
Natriumhydrosulfit dient bekanntlich zur Reduktion von 

Kupenfarbstoffen, die unter Aufnahme von zwei Atomen Wasser
stoff in ihre Leukoverbindung ubergefuhrt werden. Damit die 
Reduktion quantitativ, d. h. ohne DberschuB, erfolgt, muB der 
Farbstoff z. B. Indigo, von vornherein in gelaster Form, d. h. als 
Sulfosaure vorliegen. Zur Indigotitration wurde Hydrosulfit zu
erst von der Badischen Anilin- und Sodafabrik empfohlen, die in 
ihrem Buche "Indigo rein B.A. S.F." genaue Arbeitsvorschriften 
gibt. Seit 1912 wird Hydrosulfit auf Vorschlag von Grandmougin 
und Havas! wie auch Silfgmund2 zur Titration von Azofarbstoffen 
in magliehst sch\vach saurer Lasung angewendet, doch bevorzugen 
wir fur letzten Zweck das Titantrichlorid. 

Herstellung der Hydrosulfitlasung. Hydrosulfit ist in 
Pulverform in trockenen, gut verschlossenem GefaB nahezu un
verandert haltbar. In Lasung zersetzt es sich leicht, auch wenn 
die Luft ferngehalten wird, nach der Gleichung: 

2 Na2S20 4 + H 20 = Na2S20 3 + 2 NaHS03 . 

Durch Alkalizusatz wird die Lasung haltbarer, so daB man 
sie zu Titrationszweeken 4-5 Stunden unter LuftabschluB auf
bewahren kann. In saurer Lasung tritt sehr rasche Zersetzung 
unter Abscheidung von Schwefel (aus dem gebildeten Thiosulfat) 
ein. Trotzdem wird die eigentliche Titration in (schwach) saurer 
Lasung ausgeflihrt. 

Urn die Haltbarkeit der Hydrosulfitlasung zu erhahen, hat 
man die bestandigeren Formaldehyd-Additionsprodukte (Ron
galit, Hydrosulfit NF) anzuwenden versucht, doch reagieren sic 
nur in der Warme und zu langsam: Besser geeignet sind die labi
leren Verbindungen mit Ketonen, welche in der Kalte verwendbar 
sind. Eine solche Titerlasung, weIche Azeton als konservierendes 
~1ittel enthalt, wird naeh Siegmund a aus I I \Nasser, 10 g Hydro
sulfit, 35 ccm Ammoniak (Spez. Gew. 0,91) und 15 cem Azeton 
bereitet; sic andert ihren Titer in 3 Tagcn nur um etwa I % des 
absoluten Wertes. 

Einstellung der Hydrosulfitlasung. Diese erfolgt ahn
lieh wie bei der Titanlasung mit Ferriammonsulfat und Kalium
rhodanid in der Kalte oder einem reinen Farbstoff bei ca. 70 
bis 80°. Hat man cine Titanlosung von bekanntem Gehalt zur 
Verfugung, so gibt man cine bestimmte uberschussige Menge 
Methylenblau zum Hydrosulfit und titriert den UberschuB mit 
Titan zuruek. 

Titration. Die Apparatur ist ahnlieh der fur Titan-Titra-
tionen beschriebenen. Die Vorratslasung wird unter \Nasserstoff 

1 Chemikerzeitung 36, II67 (1912). 
c Monatsheftc 33, 1432 (1912); Fiirberzeitung 24, 439 (1913). 
3 Monatshefte 33, 1432 (1912). 
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oder Leuchtgas gehalten, evtl. auch nur mit Paraffinol oder Toluol 
uberschichtet. Die Titration erfolgt in einem Kolben mit drei· 
oder vierfach durchbohrtem Stopfen. Die eine Bohrung dient zur 
Verbindung mit der Burette mittels eines zweimal rechtwinklig 
gebogenen Glasrohres, das unten zu einer feinenSpitze ausgezogen 
ist. Die zweite und dritte Bohrung dienen zur Zu- und Ableitung 
der Kohlensaure. Arbeitet man im Leuchtgasstrom, so leitet man 
dieses in einen Bunsenbrenner ab und entzundet es dort. Eine 
vierte Bohrung kann zu Einftihrung eines Thermometers dienen. 
Das Hydrosulfit laBt man langsam in Absatzen unter haufigem 
Umschwenken zuflieBen, urn ihm Zeit zur Einwirkung zu lassen. 

Azofarbstoffe werden bei 70---'800 C titriert, indem man unter 
den Reaktionskolben ein Heizbad stellt. Man verwendet 50 cern 
einer etwa 0,2% igen Farbstoff1osung, setzt 10 cern 20% ige Wein
saurelosung hinzu und kocht einige Minuten, urn die im Wasser 
geloste Luft zu vertreiben. Dann laBt man im Kohlensaurestrom 
auf 70-800 abkuhlen und titriert bei dieser Temperatur. 

In diesem Fall gilt die Reaktionsgleichung 1 : 

R· N = N· Rl + 2 Na2S20 4 = RNH2 + RINH2 + 4 NaHS03; 

es wird also Bisulfit und kein Sulfat gebildet. Dieselbe Gleichung 
gilt fUr die Einstellung mit Ferrisalz in der Kalte. Polyazofarb
stoffe geben meist keine brauchbaren Resultate. 

Triphenylmethanfarbstoffe werden in Gegenwart von 25 cern 
20% iger Seignettesalzlosung und I cern verdunnte Salzsaure auf 
50 cern 0,2% ige Farbstoff1osung titriert, doch scheint die Titration 
in manchen Fallen keine guten Resultate zu geben. 

Bei der Indigoanalyse halte man sich an die genaucn Angaben 
des Buches "Indigo rein B.A.S.F."; dort ist auch die Titration mit 
Permanganat sowie die gewichtsanalytische Bestimmung beschrie
ben. Seit der fast allgemeinen Verwendung des synthetischen nahc
zu reinen Indigos wird die Analyse nicht mehr so oft ausgeftihrt. 

III. Konstitufionsbesfimmung eines Azofarbsfoffes 
durch Aufspaltung. 

Will man die Formel eines Farbstoffes bestimmen, so konnen 
bei ganz reinen oder eine bestimmte Menge Wasser enthaltenden 
Praparaten naturlich die Methoden der organischen quantitativen 
Analyse zum Ziele ftihren. So wurde man auf die Anwesenheit 
einer Methylgruppe im gewohnlichen Fuchsin durch die Kohlen
stoffwerte bei der Verbrennung aufmerksam. 

1m allgemeinen wird man aber eher versuchen, durch Abbau 
von Seitenketten oder Aufspaltung des Molekuls zu bereits be
kannten Verbindungen zu gelangen. Die Aufspaltungsmethode 
ist von allgemeinerer Bedeutung bei den Azofarbstoffen, da man 

1 Franzen 11. Stieldorf, Journ. f. prakt. Chern. 79, 582 (1909). 



bei dieser groBten Farbstoffklasse am ehesten in die Lage kommt, 
die Struktur ermitteln zu wollen und sich hier am leichtesten eine 
fUr die gebrauchlichen Faile geltende Vorschrift geben laBt. 

Am wichtigsten ist die reduktive Spaltung, welche als allge
meine Untersuchungsmethode zuerst von O. N. Witt l eingefiihrt 
wurde. Als Reduktionsmittel kommen in erster Linie salzsaures 
Zinnchloriir, Titantrichlorid oder Hydrosulfit in Betracht, doch 
finden in einzelnen Fallen auch Zinkstaub und Ammoniak oder 
Alkalistannit Verwendung. Hat man sich an einer Reagenzglas
probe von der Brauehbarkeit des Reduktionsmittels iiberzeugt, 
so lOst man 5-10 g Azofarbstoff in mogliehst wenig kochendem 
Wasser auf und versetzt in der Siedehitze mit konzentrierter 
s.~lzsaurer Zinnchloriirlosung unter Vermeidung eines groBeren 
Uberschusses. Hierbei wird das urspriingliehe diazotierte Amin 
als solches zuriickerhalten, sofern es keine anderweitigen angreif
barenGruppen, z. B. N02, enthalt. Die Kupplungskomponente 
(SehluBkomponente und evtl. Mittelkomponente) wird infolge der 
Aufspaltung der Azogruppe in amidierter Form erhalten. So wird 
beispielsweise Orange II (Sulfanilsaure - p-Naphthol) zu Sulfanil
saure und 1-Amido-z-naphthol aufgespalten. 

Beim Erkalten scheiden sich manche Spaltprodukte bereits 
ab oder lassen sich mit Kochsalz oder Salzsaure ausfallen. Welcher 
Zusatz zweckmaBig ist, wird zunachst durch Reagenzglasproben 
festgestellt. Auf diese Art erhalt man vorzugsweise die Amido
naphthole und ihre Sulfosauren, die Naphthylendiamine und ihre 
Sulfosauren usw. 

Die nach Absaugen des Niederschlages verbleibende waBrige 
Losung wird alkalisch gemacht und mit Wasserdampf destilliert, 
wobei die fliichtigen Basen der Anilingruppe iibergehen und nach 
Sattigen des Filtrats mit Kochsalz entweder direkt abgehebert 
oder ausgeathert werden. Sie konnen durch ihre Siedepunkte oder 
nach Azetylierung oder Benzoylierung durch die Schmelzpunkte 
der entstehenden Azetyl- und Benzoylderivatc identifiziert werden. 

Schwerer fliichtige Basen wie Naphthylamin und die Basen 
der Benzidingruppe bleiben bei der Wasserdampfdestillation 
groBtenteils zur.iick und werden aus der alkalischen Fliissigkeit 
durch Ausathern gewonnen. 

Hat man auf diese Weise die Reaktionsprodukte isoliert, so 
miissen evtl. vorliegende Gemisehe durch Kristallisation getrennt 
werden, WOZtl ihre Kristallform, Losliehkeit, Schmelzpunkt, Farb
reaktionen, Bromierung, Benzoylierung, und weitere chemisehe 
Reaktionen dienen.· Nahere Angaben iiber die Identifizierung 
findet man in Greens "Analysis of Dyestuffs" (London 19Z0), 
wo die charakteristischen Eigenschaften zahlreicher solcher Spal
tungsprodukte aufgefiihrt sind. Ferner sei hier auf die" Qualitative 
Analyse organischer Verbindungen" von H. Staudinger hingewiesen. 

1 Berichte 21, 3468. 



Sachregister. 
Acetatseide 145 ff. 
i\djektive Farbstoffe 35. 
Atzdruck 125, 126, 152. 
Affinitiit 10. 
Algolfar bstoffe II 3 ff. 
Alizarine 78, 82, 83. 
Alizarinastrol 53, 64· 
Alizarinblau 77. 
Alizarinbrillantgriin 73. 
Alizarincolestol 64. 
Alizarincyaningriin 73. 
Alizarindirektblau 55, 64· 
Alizarindirektgriin 73. 
Alizaringelb 71, 86. 
Alizarinindigo 105. 
Alizarinirisol 64. 
Alizarinreinblau 64. 
Alizarinrot S 84. 
Alizarinrubinol 56, 65· 
Alizarinsaphirol 55, 64· 
Alizarinsulfosaure 84. 
Alizarinuranol 65. 
Alkaliblau 58. 
Alkaliechtheit 60. 
Alkaliviolett 59. 
Aluminiumbeize 82, 83. 
Amidonaphtholrot 54. 
Amidonaphtholschwarz 56. 
Ammoniumazetat 56, 57· 
Analysengang 163. 
Analyse, qualitative 161. 
Analyse, quantitative 183. 
Anilinblau 58, 59. 
Anilinschwarz 128ff. 
Anthrazenchromfarben 71. 
Anthrazengelb 71, 72. 
Anthrachinongriin 65. 
Anthrachinonkupenfarbstoffe 106. 
Anthrachinonsaurefarbstoffe 63. 
Anthrachinonviolett 65. 
Anthrafarbstoffe 106. 
Atomgruppen, EinfluB auf die 

Farbe 19. 
Aufstecksystem 7. 
Aufziehen 3. 
Auramin 39. 

R uggli, Praktikum der Farberei. 

Ausfallung von Farbstoffen 157, 
185. . 

Ausfarbungen, analytische Unter-
suchung 173. 

Autochromfarben 75. 
Azoblau 20. 
Azochromblau 73. 
Azophor 124. 
Azorubin 56, 72. 
Azoviolett 20. 

Bauchechtheit 106. 
Basische Farbstoffe 34, 39, 169. 
Basische Farbungen auf Wolle 42. 
Bastseife 136, 139. 
Baumwollblau 59. 
Baumwollfarbungen, Analyse 180. 
Baumwollrot 12, 20. 
Beizen 35. 
Beizenfarbstoffe 77ff. 
Beizenfarbstoffe, Analyse 171. 
Beizenfarbstoffe, farberische Eigen-

schaften 80. 
Beizengelb 71, 72. 
Beizenregel 78. 
Belichtungskarton 26. 
Belichtungsproben 26, 39. 
Benzidin 20. 
Benzidinbraun 126. 
Benzoazurin 20, 24. 
Benzofarbstoffe 11. 
Benzoformfarbstoffe 13. 
Benzolichtblau 26, 68. 
Benzonitrolentwickler 124. 
Benzopurpurin 20. 
Benzylbordeaux 56. 
Benzylviolett 56. 
Bismarckbraun 39. 
Blauholz 78. 
Blauholzschwarz 84, 142. 
Bordeauxentwickler 30. 
Brechweinstein 36. 
Brillantalizarinblau 72, 79. 
Brillantbenzolblau 2 I. 
Brillantdelphinblau 76. 
Brillantgelb 23. 

13 



194 

Brillantindigo 102, 103. 
Brillantsulfonrot 55. 
Bromindigo 102. 
Bugelechtheit 24. 

Diazolichtfarbstoffe 3 I. 
Diazonitranilin 32, 12I. 
Diazotierungsfarbstoffe 29, 31. 
Diazoverbindungen, fertige 124. 
Diphenylfarbstoffe I I. 
Diphenylechtrot 72. 

Carbidechtschwarz 33· Diphenylmethanfarbstoffc 34. 
Carbonschwarz 67· Diphenylschwarzbase 133. 
Carmoisin 72 . Direktfarbstoffe 1 I. 
Chardonnetseide 144, 145· I Direktblau 2I. 
Chemische Prufung von Farbstoffen ! Direktbraun 22, 28. 

167. Direktbrillantblau 21. 
Chemische Farbetheorie 45, 51. Direktechtrot 22, 72 . 

Chicagofarbstoffe II, 21, 26. Direkthimmelblau 21, 26 
Chinolingelb 54· . . k . f h . 
Chloraminfarbstoffe Ii, 22, 26, 31. DIre the sc warz 32. 
Chlorantinfarbstoffe II. Domingochromfarben 7 1 . 

Chlorazolbrillantblau 21. Druckschwarz 85· 
Chromatfarben 75, 76 . 
Chromatverfahren 75. 
Chromblau 73. 

Echtbeizengelb 71. 
Echtheit 3, 18. 

Chromechtfarben 70 ff. i Echtheit von Anilinschwarz 133· 
Echtheit basischer Farbungen 39 Chromieren der Wolle 86. 

Chromierungsfarbstoffe 70. 
Chromieren wahrend des Farbens I 

75· 
Chromleder 155. 
Chromogen 69. 
Chromosolmethode 75. 
Chromotrop 54, 70 . 
Chromotropsaure 69. 
Chrysoidin 39. 
Chrysophenin 23. 
Cibafarbstoffe 102 - 104 ff. 
Cibanonfarbstoffe 107, 112. 
Crossdyefarbstoffe 92. 
Cyananthrol 65. 
Cyan in 61. 
Cyanol 61. 

Dampfgrun 87. 
Dampfschwarz 130, 132. 
Dekaturechtheit 65. 
Diamantfarben 71. 
Diamantschwarz 74. 
Diaminazofarbstoffe 31. 
Diaminfarbstoffe 11. 
Diaminblau 21. 
Diaminbraun 22. 
Diaminechtrot 22, 72. 
Diaminreinblau 21, 26. 
Diaminschwarz 22, 31. 
Diaminviolett 22. 
Dianilfarbstoffe II. 
Dianisidin 20. 
Dianisidinblau 127. 
Diazanilfarbstoffe 31. 
Diazinblau 39. 
Diazofarbstoffe 31. 

bis 41. 
Echtheit und Konstitution 22. 
Echtheitsproben mit Kongorot 17. 
Echtheitsproben mit Kupenfarb-

stoffen II7. 
Echtheit von Pararot 123. 
Echtheit von Schwefelfarbungen 91. 
Echtheit von Wollfarbstoffen 65. 
Echtheitsvergleich gegen Alkali 62. 
Echtrot 72. 
Echtsaurefuchsin 54. 
Echtsaureviolett 62. 
Echtsulfonschwarz 67. 
Eclipsfarbstoffe 92. 
Effektfaden 65, 66. 
Effektfarberei 149. 
Egalisieren 52, 55, 56. 
Einbadschwarz 129, 131. 
Einbadverfahren fur Halbwolle 149. 
Einheitlichkeit von Farbstoffen 161. 
Eisenbeize 87. 
Eisenvitriolkupe 99. 
Eisfarben II7, 120. 
Elektrische Farbetheorie 46, 51. 
Entbasten der Seide 135. 
Entgerbern 66. 
Eosinfarbstoffe 47-49. 
Erban-Specht-Verfahren 83. 
Erganonfarbstoffe 77. 
Eriochromalmethode 75, 76 . 
Eriochromfarben 70fi., 76. 
Eriofarbstoffe 54, 56, 61. 
Eriogrun 53. 
Erythrosin 48. 
Essigsaureechtheit 23· 
Externe Aminogruppe 32. 



195 

Farberei, Allgemeines 3. 
Farbe und Substitution 103. 
Farberische Analyse 164. 
Farberische Eigenschaften des Ani-

lin schwarz 129. 
Farbemethode fUr Algolfarbstoffe 

II4· 
- - Saurefarbstoffe 50. 
- - Schwefelfarbstoffe 89. 
Farbeschwarz 129, 131. 
Farbstoffanalyse 159. 
Farbstoffe auf der Faser erzeugt 

II7· 
Fase>:"stoffe 4. 
Fettfarben 156. 
Fibroin 135. 
Flachsfarberei 152. 
Flavanthren 108, 110. 
Flavazin 54. 
Floridarot 72. 
Flotte 3. 
Flottenverhaltnis 3. 
,- EinfluB auf den Farbevorgang21. 
Fluoreszeinfarbstoffe 47. 
Foulard II9- 121. 
Formaldehyd-Nachbehandlung 33. 
Formalfarbstoffe 33. 
Fuchsin 37. 
Furrein 133. 
Fuscaminbraun 133. 

Gallozyanin 79, 87· 
Gambin 87. 
y-Saure 22, 67. 
Garungskiipe 99. 
Gerbstoffe 35. 
Glanzstoff 144, 145. 

Hamatein 84. 
Hamatoyxlin 84. 
Hangeschwarz 130. 
Hartebestimmung I I. 
Halbwollfarberei 148. 
Halogensubstitution und Farbe 48. 
Hanf 153. 
Haspelkufe 8. 
Helindonfarbstoffe I04ff., 107, II5. 
Helvetiablau 59. 
Hilfsbeize 35. 
Holzfarben 77, 78. 
H-Saure 21. 
Hydronblau II6. 
H ydrosulfit-Titration 190. 

Immedialfarbstoffe 92, 93. 
Indanthrenfarbstoffe 108- I 10. 
Indigo 96, 97. 
Indigogelb 103. 
Indigoide 95. 

Indigos, substituierte IOI. 
Indochromin 72. 79. 
Indochromogen 79. 
Indophenol 95, II7· 
Indoinblau 39, 151. 
Insektenfarbstoffe 79. 

Jacqueminscher Versuch 47. 
Janusblau 39. 
Janusfarbstoffe 151. 
Jigger 9. 
J-Saure 67. 
Jutefarberei 153. 

Kapillaranalyse 162. 
Katanol 37. 
Katigenfarbstoffe 92, 94. 
Karbonisierechtheit 65. 
Kitonfarbstoffe 54, 56, 61. 
Klotzen II9- 121. 
Kolloide Theorie 15, 51. 
Kolorimetrische Analyse 185. 
Kolumbiafarbstoffe II, 32. 
Kondensationsfarben II7, II9· 
Kongofarbstoffe II, 12, 20. 
Kongorot 12, 20. 
Konstitutionsbestimmung von Azo-

farbstoffen 191. 
Konzentration 3. 
Korrektur des Wassers I I . 
Kryogenfarbstoffe 92, 94· 
Krystallponceau 56. 
Krystallviolett 39. 
Kunstseide 143. 
Kupenfarbstoffe 94. 
Kiipenfarbungen mit basischen 

Farbstoffen 41. 
Kiipenrot 104. 
Kupplung mit Diazonitranilin 32. 

Lackfarben 156. 
Lanacylblau 56. 
Lederfarberei 153 ff. 
Lichtblau 58, 59· 
Lichtechtheit 26, 27, 40. 
Lizarol 83. 

Malachitgrun 39. 
Marsrot 72. 
Mather-Platt 130. 
Melanogenblau 92. 
Melantherin 22, 31. 
Merzerisierte Baumwolle 10, 143. 
Merzerolfarbstoffe 77. 
Metachrombeize 75f£. 
Methylenblau 39. 
Methylengrun 39. 
Methylviolett 39. 
Monochromfarben 75ft 

13* 



Nachbehandlung von Schwefelfar
bungen 9l. 

N achbehandlung su bstantiver 
Baumwollfarbungen 25. 

Nachchromieren 22, 28, 68. 
Nachdiazotierung 29. 
Nachkupfern 26. 
Nachtblau 43. 
Nachtgriin 55. 
Naphthalingriin 53. 
Naphthamingelb 3l. 
Naphthaminfarbstoffe I I. 
Naphthionsaure 20. 
Naphtholblauschwarz 67. 
Naphtholgelb 54. 
Naphtholrot AS 122. 
Naphthylaminbordeaux 125. 
Neoformfarbstoffe 33. 
Nerol 67. 
Nevile-Winther-Saure 20. 
Nitranilbraun 32. 
Nitrazol 124. 
Nitroanisidinrosa 125. 
Nitrosamin 124, 125. 
Nitrosofarbstoffe 80, 87. 
Nitrosonaphthol 87. 
Noir reduit 85. 
Nyanzaschwarz 68. 

Olbeize 8l. 
Omegachromfarben 7 Iff. 
Orange 54, 63· 
Organzin 134. 
Ortaminbraun 133. 
Oxaminbraun 32, 33. 
Oxaminfarbstoffe I I. 
Oxaminreinblau 2l. 
Oxaminschwarz 22. 
Oxydationsfarben II7, 118, 128, 

133· 
Oxydationsschwarz 130. 
Oxyketonfarbstoffe 78. 

Packsystem 7. 
Palatinchromfarben 71 ff. 
Palatinschwarz 67. 
Paraminbraun 133. 
Pararot II8, 120. 
Parascharlach 32. 
Pastellfarben 44. 
Patentblau 54, 60. 
Patentgriin 55. 
Pfla tschen II 9 - 12 l. 
Phloxin 48. 
Phosphin 39. 
Plutoformfarbstoffe 33. 
Ponceau 56. 
Pottingechtheit 65. 
Primulin 29. 

Primulinbordeaux 30. 
Primulinrot 30. 
Prozentigkeit 3. 
Purpur 95, 104. 
Pyrogenfarbstoffe 92 , 93. 
Pyrolfarbstoffe 92. 

Ramie 153. 
Reagenzien zur Farbstoffanalyse 

168, 175, 182. 
Reaktion bei der Kupplung 22. 
Reibechtheit 65. 
Reinblau 59. 
Reservedruck 132. 
Resorzinfarbstoffe 47. 
Rhodamin 39, 43· 
Rosanthrene 3l. 
Rose ben gale 48. 
Rotentwickler 30, 123. 

Safranin 39. 
Salizingelb 7l. 
Salzfarben I I. 
Salzsaureechtheit 24. 
Salzzusatz beim Farben 21. 
Saurealizarinfarben 70ff. 
Saurefarbstoffe 49. 

Analyse I7l. 
- der Anthrachinonreihe 63. 
Saurefuchsin 54. 
Saureschwarz 56, 66. 
Saureviolett 55, 56. 
Schappe 134. 
Schlieper-Verfahren 83. 
Schwefelfarbstoffe 87. 
- Analyse I7l. 
Schwefelschwarz 93. 
Seifen 103. 
Seidenbeschwerung 136. 
Seidenfarberei 134, I38ff. 
Serizin 135. 
Solaminblau 26. 
Solidogen 34. 
Soupleseide 136. 
Spritblau 58. 
SS-Saure 2l. 
Sternrahmen 96, 97. 
Su bstantive Baumwollfarbstoffe I I. 
- Farbstoffe, Analyse 171. 
Sulfitrotverfahren 83. 
Sulfoncyanin 57, 67· 
Sulfogruppe, EinfluB auf die Farbe 

63· 
Sulforhodamin 54, 61. 

Tannieren von Baumwolle 36. 
Tannin 35, 36. 
Tartrazin 56. 



Technisches iiber auf der Faser er
zeugte Farben I19. 

Indigofarberei 100. 
Pararot 122. 

- Schwefeliarbungen 90. 
- substantive Farbung 17. 
- Tannierung 37. 

Tetrablau 102. 
Tetrakarnit 10. 
Tetrazyanol 61. 
Textilfasern 4. 
Theoretisches iiber Algolfarbstoffe 

I13· 
- Aufziehen von Saurefarb-
stoffen 51. 

basische Farbungen 3S, 45. 
Indanthrenfarbstoffe I I I. 
Indigofarberei lOr. 
Pararot 122. 
Schwefelfarbungen S9. 
substantive Farbung 15. 

iiber Tannierung 37. 
Thiazole 124. 
Thiogenfarbstoffe 92, 94. 
Thioindigofar bstoffe 104 ff. 
Thioindonfarbstoffe 104. 
Thionfarbstoffe 92. 
Thionalfarbstoffe 92, 93. 
Thiophenolfarbstoffe 92. 
Titantrichlorid zur Analyse IS6. 
Titration von Azofarbstoffen ISS. 
Titration von chinoiden Farbstoffen 

IS9· 
Titration mit Hydrosulfit 190. 
Tolidin 20. 
Toluylendiamin zur Nachkupplung 

31. 
Toluylenorange 32. 

197 

Traganthschleim 126. 
Trame 134. 
Triphenylmethanfarbstoffe 34. 
Trisulfonbraun 33. 
Tuchechtrot 56. 
Tuchechtschwarz 67. 
Tiirkischrot SI. 
Tiirkischrot6l 42, SI. 
Tussahseide 134. 

Ubersetzen mit basischen Farbstof-
fen 44. 

.U mziehen 5. 
Unlosliche Farbstoffe, Analyse 172. 
Ursol 133. 

Vergleichende Ausfarbung IS4. 
Viktoriablau 39. 
Viskose I44, 145· 
Vorbeize 77. 

Walke 74. 
Walkgelb 7 r. 
Walkgriin 55. 
Walkscharlach 72. 
Waschproben 2S, 29. 
Wasserblau 59. 
Wasserechtheit 17. 
Weinsteinpraparat 5I. 
Wollfarbungen, Analyse 176. 
Wollgriin 53. 

Xylenfarbstoffe 54- 56, 60, 6r. 

Zink-Kalk-Kiipe 9S. 
Zweibadverfahren fUr Halbwolle 

149· 



In
d

u
li

n
sc

h
ar

la
ch

, 
S

af
ra

n
in

, 
B

ri
ll

an
ts

af
ra

n
in

, 
R

h
o

d
u

li
n

ro
t,

 B
ri

ll
an

tr
h

o
d

u
li

n
ro

t.
 

R
o

so
la

n
, 

N
eu

tr
al

ro
t.

 

A
cr

id
in

g
el

b
. 

A
cr

id
in

o
ra

n
g

e,
 

P
h

o
sp

h
in

, 
R

h
eo

n
in

, 
P

at
en

tp
h

o
sp

h
in

, 
D

ia
m

an
tp

h
o

sp
h

in
, 

F
la

v
o

p
h

o
sp

h
in

, 
C

o
ri

p
h

o
sp

h
in

, 
H

o
m

o
p

h
o

sp
h

in
, 

B
ri

ll
an

tp
h

o
sp

h
in

, 
A

u
ra

ci
n

, 
R

h
o

d
u

li
n

o
ra

n
g

e,
 

B
en

zo
fl

av
in

, 
C

o
ri

o


fl
av

in
, 

A
u

ro
p

h
o

sp
h

in
. 

~
-
-
-
-
-
-
-

A
zi

n
g

ri
ln

, 
M

et
h

y
le

n
g

ri
ln

 
(g

ib
t 

w
ie

d
e
r 

o
x

y
d

ie
rt

 b
la

u
e 

F
ll

.r
bu

ng
).

 
'" 

:"
':

;t
l 

~.
 

0 

~ 

:"
. 

0 
t"

) 
C"

lt:
: 

"'"
t 

;:!
. 

('
tI

 
0:

 
su

 
~
 ~
p
.
~
 

" 
" 

~G
"l
 

;
;
.
 

""
1 

~.
 ;

= 
" 

--
-I

 I 

I
-
-
-
-
~
-
-
-
-

C
o

le
st

in
b

la
u

, 
C

o
re

ln
 2

 
R

, 
U

lt
ra

cy
an

in
, 

M
o

d
er

n
cy

an
in

, 
P

h
en

o
cy

an
in

, 
...

 
C

h
ro

m
o

cy
an

in
. 

. 

-
-
-
-
-
-

~
~
 
-
-
-
-
-
-

-
-
-

M
et

h
y

le
n

b
la

u
, 

N
eu

m
et

h
y

le
n

b
la

u
, 

T
h

io
n

in
b

la
u

, 
C

ap
ri

b
la

u
, 

C
re

sy
lb

la
u

, 
B

ri
ll

an
tc

re
sy

lb
la

u
, 

N
il

b
la

u
, 

B
as

le
rb

la
u

, M
el

d
o

la
b

la
u

, 
E

ch
tm

ar
in

eb
la

u
, 

M
et

am
in

b
la

u
, 

N
eu

b
la

u
, 

N
ap

h
th

o
lb

la
u

, 
M

et
ap

h
en

y
le

n
b

la
u

, 
P

ar
a-

tJ
· 

p
h

en
y

le
n

b
la

u
, 

In
d

am
in

b
la

u
, 

In
d

az
in

, 
N

eu
tr

al
b

la
u

, 
M

u
sc

ar
in

, 
D

ip
h

en


b
la

u
, 

R
h

o
d

u
li

n
b

la
u

, 
R

h
o

d
u

li
n

h
im

m
el

b
la

u
 

U
lt

ra
v

io
Je

tt
, 

M
o

d
er

n
v

io
le

tt
, 

M
o

d
er

n
h

el
io

tr
o

p
, 

P
ru

n
e
 p

u
re

. 
~
 

~t
J:
j~
~ 

Q
~
~
 

~
~
.
~
.
 

a= 
:3 

~ 
~ 

~
 ~

 
~ 

::s
 

a 
f[

 
~.

 
~
~
~
~
 

~
g
r
o
~
 

~i
:?

 ;
;;1

", 
[~

. 
gao

 
C
~
!
J
q
t
'
J
)
 

:::
:t 
~
 

.. 

"'"
I 

0 
~
 

U
> 

...
. 
~
 

(t
! 

-
·0

1
 

:::
 '

?--
~ 

~
 
:;

tl
" 

.
0

 
(l

I 
O

q 

" "" 
s 

" 
_. 

" 
~
 

U
> 

~
t
x
l
 

" 
-

.., 
" 

'-
3

" 

~
 

~.
 

" 
1f
tt
J~
~ 

~
3
 

~ 
~
 ~
.~

. 
~
 

g 
;::

;.-
: 
~
 

~
 ~
 
~
 ~
 

~
 
(
j
 &

 ~
. 

<
 

_
.
~
 ~

 
.
0

 
; 

8 s
 ~ 

;;. 
'>1

 b
:J 

"
r'

 
<:

 
S 

::9
 1

;:-
;;-

P
ar

ap
h

en
y

le
n

v
io

le
tt

, 
R

h
o

d
u

li
n

v
io

le
tt

, 
R

h
o

d
u

li
n

h
el

io
tr

o
p

, 
M

et
h

y
le

n


v
io

le
tt

, 
M

et
h

y
le

n
h

el
io

tr
o

p
, 

T
an

n
in

h
el

io
tr

o
p

, 
lr

is
v

io
le

tt
, 

A
m

et
h

y
st

-
."

 
v

io
le

tt
, 

C
re

sy
le

ch
tv

io
le

tt
. 

ln
d

o
n

b
la

u
, 

N
ap

h
ti

n
d

o
n

, 
ja

n
u

sb
la

u
, 

Ja
n

u
sd

u
n

k
el

b
la

u
, 

ja
n

u
sg

ri
ln

, 
ja

n
u

ss
c
h

w
a
rz

, 
ja

n
u

sg
ra

u
, 

D
ia

zi
n

b
la

u
, 

D
ia

zi
n

g
ri

ln
, 

D
ia

zi
n

sc
h

w
ar

z,
 

?"
 

D
ia

zi
n

b
ra

u
n

, 
B

ri
ll

an
td

ia
zi

n
b

la
u

, 
In

d
o

in
b

la
u

, 
In

d
o

lb
la

u
. 

1
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
~
 
-
-

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

-
-
-
-

-
1

-

~
~
 
~
t
~
 

~
t
=
l
O
~
 

....
.. 

~~
. 

§=
~.

 
r6 

5 
§ 
~
 r

-+
 

.§
:.
~c
ff
l 

~ 
I 

a 
5.:

C1
Q 

~,
 

_
_

 ~
 

.0
 

-
.
,
 

('
!;

, 

-
-
-
~
 
-
-
~
 

~v
, 

<:>
 

" 
1f

~ 
"'"

" 
B-

~.
 

~
'
 

~
 

~
g
.
 

PJ
 
~ 

t:r
' 

"'1
 

s.
,;;

;-
g-

ge
;c

n 
.0

 
~
~
.
~
~
 g

 
:s

 
.... 

C:
:: 

"" 
0"

'" 
,
,
~
 

! 
o 

>- o "' " ... t'"
 " 

"'
-;

:;
>

 
n
;
'
~
 '" 

'T
j0

' 

" 
... 

... 
~
 

g-
e:

 " 
"'

- ~ 
~ 

:;
1

; 
".

 c
o 

""
0 

:::
!.a

q 
C

1Q
=-

: 
n>

 
" 

'"
 

0
' 

t"
''
' 

0
0

'T
j 

U>
 

" 
" 

...
 

" 
c-

"" 
'" 

~:
§.

 
.. 

... "'- ~
 ~ '" " .... 

t;;
j 

;;
. 

t'
" f1: " " "" ~.
 

"'
- " a ~
 

S?:
 s § U

> ~
 

~
 '" ;;. " =., 'T
j 

s:: § ... '" "'- " ~. !i [. t:l
 '" 

....,
 

~
 

CD
 -;- t.-<
 

tt
l 

III
 

1
/l m'

 
n ::r

 
CD

 

"%
j 

~ 0
' 

1/
l .....
. 

o ~
 



P
y

ro
n

in
e,

 A
cr

id
in

ro
t,

 R
h

o
d

am
in

e,
 R

h
o

d
in

e,
 l

ri
sa

m
in

,F
u

ch
si

n
, 

M
ag

en
ta

, 
'"

 
N

eu
fu

ch
si

n
, 

Is
o

ru
b

in
. 

. 

M
aJ

ac
h

it
g

ri
in

, 
B

ri
Il

an
tg

ru
n

, 
D

ia
m

an
tg

ri
in

, 
E

ch
tg

ri
in

, 
M

et
h

y
lg

rO
n

, 
A

th
y

Ig
rO

n
, 

Jo
d

g
ru

n
, 

V
lk

to
ri

ag
rO

n
, 

N
eu

v
ic

to
ri

ag
rO

n
, 

C
h

ro
m

g
rO

n
. 

N
ac

h
tb

la
u

, V
ik

to
ri

ab
la

u
, 

N
eu

v
ik

to
ri

ab
la

u
. 

B
ri

ll
an

tv
ik

to
ri

ab
la

u
, V

ik
to

ri
a·

 
re

in
b

la
u

, 
F

ir
n

b
la

u
, 

B
ri

II
an

tf
ir

n
b

la
u

, 
T

ii
rk

is
b

la
u

, 
S

et
o

cy
an

in
, 

S
et

o
· 

g
Ia

u
ci

n
, 

S
et

o
p

aI
in

, 
R

h
o

d
u

li
n

b
la

u
 5

 B
, 

6 
G

, 
C

h
ro

m
b

la
u

. 

? '" 

::t
l 

o '"' ... "', " tt
l " " <:
 

~ 
~ 

."
,.

 
~
 
" 

"'
""

~ 
" 

0:
 

0
-" ro" 

'" 
... 

" 
'" 

.. 
~
3
~
 

S=
. 
~
 g-

" 
...

 
~ 

8 
~ 

~ 
~ 
~
 

~
~
 ~
 

..:(
 ~

 S
' 

e:; 
~
 

to
 

'" 
~ 

.. 
-
~
;
 

.....
 

" 
,.

, 
0:

 
~
 ~
~
 

K
ry

st
aI

Iv
io

le
tt

, 
M

et
h

y
l v

io
le

tt
, 

B
ri

ll
an

tv
io

le
tt

, 
A

th
y

lp
u

rp
u

r,
 

v
io

le
tt

, 
H

o
fm

an
n

s 
V

io
le

tt
, 

C
h

ro
m

v
io

le
tt

. 

Ja
n

u
sr

o
t,

 D
ia

zi
n

ro
t,

 R
o

so
lr

o
t,

 R
o

so
ls

ch
ar

la
ch

. 

B
en

zy
l.

 
o .. 

I 

-~
-:

-i
-r

--
:::: 

:s-
" 

:;;;:
 

~"
 

~
 

t::I
 

to
 

~
 

C
;' 

'"
 

n 

C
h

ry
so

id
in

, 
N

eu
p

h
o

sp
h

in
, 

A
zo

p
h

o
sp

h
in

, 
T

an
in

o
ra

n
g

e,
 J

an
u

sg
el

b
. 

... 

B
is

m
ar

ck
b

ra
u

n
, 

V
es

u
v

in
, 

P
h

en
y

le
n

b
ra

u
n

, 
Ja

n
u

sb
ra

u
n

, 
T

an
in

b
ra

u
n

. 
'"

 

T
h

io
fl

av
in

 T
. 

M
et

h
y

le
n

g
el

b
, 

R
h

o
d

u
li

n
g

el
b

. 
;; 

A
u

ra
m

in
. 

o 
~.

 
S 
~
 

" 
~ 

"'
" 

"
,0

-
"'

" 
N

 
("

I)
 

("
I)

 

"" 
~
 

'" 
" 

" 
~ 

5.
~ 

0:
 

..
 

;,.
 2

, 
8 

,..
 

~
 

n 
~
 

("
I)

 

tt
l 

~
 " 0: " 

.. 
-.2

... 
""

 0
 

::r
 

~ 
.-
~
 

:+
 

~ 
~ 

~ 
--

" 
~.

 
~.

::
r 

&
8 

.-
+

 
::

,:
 

'" 
'" 

~ 
8 

-
::: 

~
 

;;
;"

 
~
 

;
-

;:
;"

 
~
 

1)
.:1

. 
a.

. 
...:

:. 
l"

 
§;
~ 
~
g
.
N
g
~
:
;
 
a.
~t
:;
j 

c.
. 

3 
::r::

 ~
 

-.
 t:

r 
~
 

n 
P

) 
C

 
;;;0

 
~ 

o
~
~
g
 ~

 t
:r
g.
~ 

~
-

U
l 

~:
 =

 NO
"'

.-
. 

tr:
I 

-
N

 
~ 

0 
-
~
 

su
· 

SU
f 

Sl
:I 

C
 

::::
I 

-
.
 
iJ 

"'"'
 

en
 

....
.. 

'<
': 

...
...

 

~ 
0 

Jij
 

a-
8 

'""' 
c.

. 
~
 c

: 
~
~
.
 =

 ~
 =

;-
~
 

<
:
n
(
"
l
)
_
~
 

n
U
l
V
l
:
S
O
U
l
t
:
l
C
h
~
O
=
 

o' 
::r

 .
., 

(l
I 

£
) 

fU
 

S' 
-

n 
1»

1 
0

..
 S

' 
S 

U
l 

Ii"
' ~

 
~
 

g-
;:;

. 
:s

 
N

 C
 

S 
~
 E

; 
c: 

_.
 a

 
::

::
 

p 
_ 
•
•
 

f19
. 

• 
C

T
::

.'
 

('1
) 

0
"'

 
..

. 
(J

Q
 

~
 

~
.
 

'0
 " '0 ~
.
 

0
-

n>
 .. t-
' '" ;:;> " ~ 

" '" 
z 

~
 

(i
' 

~;
;l

 ~
 

B-
~.

 
ro

 

'"
 

<>
 

" 
~.

 ~
 ;

? 
~ 

~ 

[ 
c: 

" 
::I

 
c 0

-
t:

l.
 

" 
tx:

I 
" 0-

113
 

tT
l 

V
l 

en
 

00
' 

~
 

<ii
i" 

(
'l
 

'" 
::r

 
", :; 

CD
 

(1
) 

tx:
I 

CD
 

j;;
i' 

CD
 

::I
 

j;;
' .., r;;
r 

V
l -a ~ 



W
as

se
rl

os
li

ch
e 

S
ch

w
ef

el
fa

rb
st

of
fe

 d
er

 A
ur

an
ol

-,
 C

ro
ss

dy
e,

 E
cl

ip
s-

, I
m

m
ed

ia
l-

, K
at

ig
en

-,
 

K
ry

og
en

-,
 

P
yr

og
en

-,
 

P
yr

ol
-,

 
S

ch
w

ef
el

-,
 

T
hi

og
en

-,
 

T
hi

on
-,

 
T

hi
on

al
-,

 
T

hi
on

ol
-

un
d 

T
hl

O
xi

n-
K

la
ss

e_
 

P
ri

m
ul

in
, 

S
ul

ph
in

, 
T

hi
of

la
vi

n 
S

, 
T

hi
az

ol
ge

lb
, 

C
la

yt
on

ge
lb

, 
C

hl
or

am
in

ge
lb

, 
B

ri
ll

an
tr

ei
n

ge
lb

, 
C

hl
or

az
ol

ec
ht

ge
lb

, 
D

ia
m

in
ec

ht
ge

lb
 B

, 
2 

F
, 

M
, 

C
hl

or
op

he
ni

n,
 O

ri
ol

ge
lb

, 
M

im
os

a
ge

lb
, 

C
ol

um
bi

ag
el

b,
 

N
it

ro
ph

en
in

, 
T

ri
az

ol
ec

ht
ge

lb
, 

D
ia

ni
lr

ei
ng

el
b,

 N
ap

ht
am

in
re

in
ge

lb
, 

O
xy

di
am

in
ge

lb
, 

O
xy

di
an

il
ge

lb
_ 

D
ir

ek
tg

el
b,

 N
ap

ht
am

in
ge

lb
, 

M
ik

ad
og

el
b,

 
M

ik
ad

og
ol

dg
el

b,
 

M
ik

ad
oo

rr
an

ge
, 

S
on

ne
ng

el
b,

 
C

ur
cu

m
in

 
S

, 
S

ti
lb

en
ge

lb
, 

D
ia

m
in

ec
ht

ge
lb

 
A

, 
C

hl
or

am
in

or
al

lg
e,

 
D

ip
he

ny
le

ch
tg

el
b,

 
D

ip
he

ny
lc

hr
ys

oi
n,

 D
ip

he
ni

lc
it

ro
ni

n,
 P

ol
yp

he
ny

lg
el

b,
 

D
ia

m
in

or
an

ge
 D

, 
S

ti
lb

en
or

an
ge

_ 

D
ie

 
ve

rs
ch

ie
de

ne
n 

R
os

a,
 

R
ot

, 
E

ch
tr

ot
, 

S
ch

ar
la

ch
, 

E
ch

ts
ch

ar
la

ch
, 

B
ri

ll
an

ts
ch

ar
la

ch
, 

G
ra

na
t,

 B
or

de
au

x,
 K

or
in

th
, 

R
ub

in
 

un
d 

M
ar

ro
n 

d
er

 B
en

zo
-,

 B
en

zo
fo

rm
-,

 C
hl

or
am

in
-,

 
C

hl
or

an
ti

n-
. 

C
hl

or
az

ol
-,

 
C

ol
um

bi
a-

, 
K

on
go

-,
 

B
au

m
w

ol
l-

, 
D

ia
m

in
-,

 
D

ia
ni

l-
, 

D
ia

no
l-

. 
D

ia
za

ni
l-

, 
D

ia
zo

-,
 D

ip
he

ny
l-

. 
D

ir
ek

t-
, 

F
or

m
al

-,
 G

ly
ci

n-
, 

H
es

si
sc

h-
, 

N
ap

ht
am

in
-,

 O
xa

m
in

-.
 

O
xi

di
am

in
-,

 
P

ar
a-

, 
P

ar
an

il
-.

 
R

os
an

th
re

n-
, 

S
ul

ta
n.

, 
T

it
an

-,
 

T
ol

uy
le

n 
-K

la
ss

e_
 

A
ut

o
ch

ro
m

ro
t,

 A
ce

to
pu

rp
ur

in
, 

A
nt

hr
ac

en
ro

t,
 A

zo
pu

rp
ur

in
, 

B
en

zo
ec

ht
eo

si
n,

 B
en

zo
pu

rp
ur

in
, 

B
ri

ll
an

tp
ur

pu
ri

n,
 

D
el

ta
pu

rp
ur

in
, 

D
ia

zo
ge

ra
ni

n,
 

E
ri

ka
, 

G
er

an
il

l,
 

R
os

an
ol

, 
R

os
az

ur
in

, 
S

ol
am

in
ro

t,
 R

os
op

he
ni

n,
 T

ro
na

ro
t.

 

D
ie

 v
er

sc
hi

ed
en

en
 G

el
b,

 O
ra

ng
e,

 C
at

ec
hi

n,
 B

ra
un

, 
du

nk
el

br
au

n 
us

w
. 

d
er

 B
en

zo
-,

 B
en

zo


:-'
 

~
 

'-:'
 ... 

VJ
 

Cd
 

~
 
~
~
 

El 
0

-
"
 

.~
 (

J)
~ 

" 
' 

" 
~
~
;
:
r
 

~ 
1>

::: 
<>

-"
" 

Co
 

,.
-

...
. 

~
 

.
0

 
N

 

-..
. 

" 
-..

. 
... 

'"
 

<: 
n 

n>
 

§~
Ul

tl
 

<!
 

('
}
_

. 

;;;l 
g,

§~
" 

~ 
~.

 ~
(J
q 
S·

~ 
tt!.

 
~ 

~:
 ~

 
0.

. 
~ 

::s 

~&
.a
~g
-

" 
rt

q 
" 

" 
,o

::s
 

c 
Q

. 
-

n 
""

" 
" " " 

VJ
 

tI
 

" 
~.

 
~ 

n°
 

aq
 

~ 
N

 
::s 

I7
j 

~ 
~ 

r:: 
0.

. 
III

 
5'

 
~
2
1
~
&
 

~
 

~ 
~ 

(')
 

t1
l 

~:
 

~
 

--: 
,.-

r<
 

r
t
q

"
 

~
 '

0
 

r:: 
~
 

a
Q

':
:S

 
2"

"~
::

:r
 

(1
) 

t1
l 

-.
..

. 
"1

 
.
.
,
.
.
,
 

~.
..
..
. 

--
~ 

?;
l o 

tI
 

0- >r
j " & n>
 ~
 

tI
 

=r
 

-.
 

....
 

n 
-

'T
] 

o 
" 

" 
o 

t1
l 

::s 
d-

0"
" 

~:
 

" 
., 

" 
a 

~ 
.....

. 

" =r ::: " .., N
 " .., 

~.
 '" " N en

 " 
>r

j 
" 

-
" 

('
) 

" 
~
 

a (f
) 

VJ
 

;;;
 " 

~
 

~
 

CJ
) -..- CJ
) ;= (f
) 

~
 c oo .... ~ .... :;;.
 

CJ
) t:d
 

III
 r:: 8 ~ o - ;; &
 

00
 



O
ra

ng
e,

 
fo

rm
-,

 
C

at
ec

hu
-,

 C
hi

ca
go

-,
 C

hl
or

az
ol

-,
 K

on
go

-,
 B

au
m

w
ol

l-
, 

C
up

ra
ni

l-
. 

D
ia

m
in

-.
 D

ia
ni

l-
. 

&. 
~
 

0
. 

g'
 

it
 

g 
D

ia
zo

-,
 D

ip
he

ny
l-

, 
H

es
si

sc
h-

. 
N

a:
(>

ht
am

in
-. 

O
xa

m
in

·.
 O

xy
di

am
in

·,
 P

ar
a-

, 
P

ar
an

il
-,

 P
lu

to
-,

 
~ 

or
;;;

" 
~ 

til 
~
 

go 
P

yr
am

in
-,

 R
en

ol
·, 

T
ol

uy
le

n-
, 

T
ns

ul
fo

n-
. 

S
am

be
si

-K
la

ss
e.

 
A

ut
oc

hr
om

or
an

ge
. 

B
ri

ll
an

t-
'!'

 
r;;

;" 
0 

t""
 

;;:
 

[.
 

~
 

or
an

ge
, 

B
ri

ll
an

tg
el

b.
 C

hr
ys

am
in

. 
C

hr
ys

op
he

ni
n,

 C
re

so
ti

ng
el

b,
 D

ia
m

in
go

ld
ge

lb
, 

D
ir

ek
t-

~ 
~ 

I 
g, 

go 
~ 

i5:
 

I 

br
au

n.
 

P
ol

ar
ge

lb
 R

 
ko

nz
., 

P
ol

ar
or

an
ge

. 
P

ol
ar

ro
t.

 
(L

et
zt

er
e 

dr
ei

 s
in

d 
eh

er
 

W
 o

ll-
; 
~
 

::s 
~.
 

ill
 

§ 
fa

rb
st

of
fe

.)
 

." 
s: 

6. 
~ 

0
. 

....
 

~
 

;:!
 

't:
I 

.-.-
..

 --
-
-
-
-
-
-
.
~
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
~
~
-
.
-

.. -
--

--
--

.-
--

.-
--

-
.. -

--
. 

I 
[ 

~.
 

~
 

~
 

D
ie

 
ve

rs
ch

ie
de

ne
n 

G
ru

n.
 

D
un

ke
lg

ri
in

 
un

d 
O

li
v 

de
r 

A
zi

di
n-

. 
B

en
zo

-,
 

C
hl

or
am

in
-,

 
c;

J 
~
 

N
 
~
 

2. 
C

hl
or

an
ti

n-
, 
Ch

l~
ra

zo
l-

. 
Co

~u
mb

ia
-,

 D
ia

m
in

-.
pi

an
il

-,
 D

ia
no

!-
, 

D
ia

zo
-,

 D
ip

he
ny

l-
, 

D
ir

ek
t-

, 
?'

 
~,
 

.. 
~
 

[ 
....

 
E

bo
h-

, 
N

ap
ht

am
m

-,
 O

xa
m

m
-,

 P
ar

a-
, 

P
ar

am
l-

, 
R

en
ol

-,
 T

na
zo

l-
us

w
.-

K
la

ss
e.

 
::s 

~
 

~ 
~
 

~
 

c;:
, 

=
 

. 
.... 

~
1
6
-

'g
 

~
-
-
.
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-

-
-
-
-

ti-
" 

is:
 

'E
. 

D
ie

 
ve

rs
ch

ie
de

ne
n 

B
la

u,
 

H
im

m
el

bl
au

, 
B

ri
ll

an
tb

la
u,

 
R

ei
nb

la
u,

 
D

un
ke

lb
la

u,
 

N
eu

bl
au

, 
.! 

6. 
~ 

~ 
E

ch
tb

la
u,

 S
ta

hl
bl

au
, 

M
ar

in
eb

la
u,

 I
nd

ig
ob

la
u,

 B
la

us
ch

w
ar

z,
 C

ya
ni

ne
, 

A
zu

ri
ne

 u
sw

. 
de

r 
~
 

M
 

~ 
B

en
zo

-,
 B

en
zo

fo
rm

-.
 B

en
zo

li
ch

t-
, C

hi
ca

go
-,

 C
hl

or
am

in
-,

 C
hl

or
an

ti
n-

. C
hl

or
az

ol
-.

 C
ol

um
bi

a-
, 

~ 
~ 

K
on

go
-,

 
C

oo
m

as
si

e.
 

B
au

m
w

ol
l-

, 
D

ia
m

in
-,

 
D

ia
m

in
er

al
-,

 
D

ia
ni

l-
. 

D
ia

no
l-

, 
D

ia
za

ni
l-

. 
t1

j 
~
 

~.
 

e;' 
D

ia
zo

-,
 D

ip
he

ny
l-

, D
ir

ek
t-

, E
bo

li-
, F

or
m

al
-,

 H
es

si
sc

h-
, I

nd
ig

en
-,

 N
ap

ht
am

in
-,

 N
ap

h
to

g
en

-,
..

..
 

;;
 

(1
) 

I~
' 

a 
O

xa
m

in
-,

 O
xy

ch
lo

ra
zo

l-
, 

P
ar

a-
, 

P
ol

yp
he

ny
l-

, 
R

en
ol

-,
 

S
ol

am
in

-,
 

Su
lf

on
-,

 
T

ol
uy

le
n-

, 
,
,
~
@
 

9 
S

am
be

si
-u

sw
.-

K
la

ss
e.

 
A

ut
oc

hr
om

bl
au

 B
, 

C
up

ra
m

in
br

il
la

nt
bl

au
, 

D
ia

m
in

og
en

, 
D

ia
zu

ri
n.

 
d

o
:
:
+

 
In

da
zu

ri
n,

 M
et

az
ur

in
, 

N
ap

ht
az

ur
in

, 
O

xy
di

am
in

og
en

, 
S

ul
fo

nc
ya

ni
n,

 T
ol

yl
bl

au
 G

 R
 

nn
d 

." 
~
 

5 
R

. 
~ 

~ 
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
-
-
~
~
-

~ 
g 

D
ie

 
ve

rs
ch

ie
de

ne
n 

V
io

le
tt

 
un

d 
H

el
io

tr
op

 
d

er
 

B
en

zo
-,

 
B

en
zo

fo
rm

-,
 

B
ri

ll
an

tk
on

go
-.

 
<:

 
I 
~ 

: 
C

hl
or

am
in

-,
 C

hl
or

az
ol

-,
 C

ol
um

bi
a-

, 
D

ia
m

in
-,

 D
ia

ni
l-

, D
ia

no
l-

, 
D

ia
zo

-,
 D

ip
he

ny
l-

, 
D

ir
ek

t-
, 

CIO
 

o
.i

ij
· 

g, 
F

or
m

al
-,

 N
ap

ht
am

in
-,

 O
xa

m
in

-,
 O

xy
di

am
in

-,
 P

ar
a-

, 
R

os
an

th
re

n-
, 

T
ri

su
lf

on
-u

sw
.-

K
la

ss
e.

 
(1

) 
g 

I 
M

 
A

zo
m

au
re

, 
A

zo
vi

ol
et

t,
 B

en
zo

ec
ht

he
li

ot
ro

p,
 C

hl
or

an
ti

nl
il

a,
 H

es
si

sc
hp

nr
pu

r.
 

:::: 
t""

 
~ 

00
 

! 
ci

ij' 
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I
~
 -
~
 

l!l 
; 

g?,
 

D
ie

 v
er

sc
hi

ed
en

en
 S

ch
w

ar
z,

 E
ch

ts
ch

w
ar

z,
 T

ie
fs

ch
w

ar
z,

 G
ra

u 
us

w
. d

er
 B

en
zo

-,
 C

hl
or

am
in

-,
 

en
 

a'il
 

: 
Ei 

C
hl

or
az

ol
-,

 C
ol

um
bi

a-
, 

C
oo

m
as

si
e-

, 
B

au
m

w
ol

l-
, 

D
ia

m
in

-,
 D

ia
m

in
er

al
-,

 D
ia

ni
l-

, 
D

ia
no

l-
, 

;.
 

u;
' 

(1
) 

D
ia

za
ni

l-
. 

D
ia

zo
-,

 D
ip

he
ny

l-
, 

D
ir

ek
t-

, 
F

or
m

al
-,

 I
nd

ig
en

-,
 I

ng
ra

in
-,

 I
so

di
ph

en
yl

-,
 

N
ap

h-
'!)

 
:;:

 
...

. 

ta
m

in
-.

 O
xa

m
in

-,
 O

xy
di

am
in

-,
 P

ar
a-

, 
P

ar
ad

ia
m

in
-,

 P
ar

an
il

-,
 P

lu
to

-,
 P

lu
to

fo
rm

-,
 R

en
ol

-,
 

" 
T

it
an

-,
 T

ol
uy

le
n-

, 
S

am
be

si
-u

sw
.-

K
la

ss
e.

 
D

ia
m

in
ne

ro
n,

 M
el

an
th

er
in

. 
;:: 

UJ
 S'
 ~
 =
 s. 

~
 -= s=: U
! 

U
! .... ~::
 

rJ
) 

o ~ til
 
~
 ;; a- U

! ..,. o ~ 



C
hi

no
li

pg
el

b,
 C

hi
na

ld
in

ge
lb

 
!"

 
~
_
(
J
§
:
 

..; 
~
.
~
 
~
 

~
"
1
 

n 
.,

 
~
 ....

 
~
 

I 
~ 

'"1
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
I
-
-
-

~ 
, 

....
 

"t
j~

.~
 
t"

''
''
 r:

rr
:r

 
.... 

,. 

E
ch

ts
au

re
vi

ol
et

t,
 

E
ch

ts
au

re
ro

t 
A

, 
E

ch
ts

au
re

bl
au

 R
 

ko
nz

" 
V

io
la

m
in

, 
In

du
li

n 
w

as
se

rl
os

li
ch

, E
ch

tb
la

u,
 S

ol
id

bl
au

, 
N

ig
ro

si
n 

w
as

se
rl

os
li

ch
, S

il
be

rg
ra

u,
 R

os
in

· 
du

lin
, A

zo
ka

rm
in

, N
ap

ht
yl

hl
au

, I
nd

oc
hr

om
in

, B
ri

ll
an

ta
li

za
ri

nb
la

u,
 T

hi
oc

ar
m

in
, 

A
li

za
ri

ng
ru

n 
B

, G
, 

D
el

ph
in

bl
au

, 
B

ri
ll

an
td

el
ph

in
bl

au
, 

L
an

og
la

uc
in

, 
C

hr
om

o 
az

ur
in

, L
az

ul
in

bl
au

, S
au

re
cy

an
in

, W
ol

le
ch

tb
la

u,
 W

ol
ie

ch
tv

io
le

tt
, I

nd
ig

oc
ar

m
in

. 

" 

~
 ~
 
~ 

~.
 ~
 g

.!2
 

~
~
'
"
~
~
:
l
t
)
 

~ 
.!

'~
' 

~.
, 
~
 

~ 
~
 ~
 

I-.
j 

C
: 

t:1
 

..,
 

~
.
~
~
.
~
 ~
e
:
~
 

"
'"

. 
~
 

I 
•
•
 

('I
) 

I
-
-
-
~
-

-
-
c
-
' -,-

' -
-
-
-
-

F
lu

or
es

ce
in

, 
U

ra
ni

n,
 E

os
in

, 
P

hl
ox

in
, 

E
ry

th
ro

si
n,

 
R

os
e 

be
ng

al
e,

 'M
et

hy
le

os
in

, 
"" 

~ 
~. 

2::'
 

~ 
is:

 
S? 

E
os

in
sc

ha
rl

ac
h,

 C
ya

no
si

n.
 M

et
ac

hr
om

vi
ol

et
t.

 
.if-

~ 
;; 

:g
., 

"-l
 

"0
 ~
 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
~.
 --

--
--

--
--

-
~
-
-
-
-
-
~
-
-... -

~
 =

 
-.;-

~ 
~ 

E
ch

ts
au

re
eo

si
n,

 
E

ch
ts

au
re

ph
lo

xi
n,

 
E

ch
ts

au
re

fu
ch

si
n,

 
S

au
re

ro
sa

m
in

, 
S

au
re

-
., 

~, 
~
 ir

 ~
 if

 
rh

od
am

in
, 

S
ul

fo
ro

sa
ze

in
, 

X
yl

en
ro

t,
 B

ri
ll

an
tk

it
on

ro
t,

 C
hr

om
or

ho
di

n,
 S

au
re

-
2::'

 
•.

 ;:l 
~ 

;
;
 
~
 

,Jg
 .

.. 
fu

ch
si

n,
 

S
au

re
vi

ol
et

t.
 

A
lk

al
iv

io
le

tt
, 

F
or

m
yl

vi
ol

et
t,

 
G

ui
ne

av
io

le
tt

, 
K

it
on

-
;;

 
~.
§ 

.... 
;; 

lr
 §

 g
. 

vi
ol

et
t,

 E
ch

ts
au

re
vi

ol
et

t 
1

0
 B

, 
P

at
en

tb
la

u,
 E

ri
og

la
uc

in
, 

E
ri

oc
ya

ni
n,

 N
ep

tu
n-

:.
 

~ 
~
 it 

~
 ~
 ~

 :
l 

bl
au

, 
X

yl
en

bl
au

, 
K

it
on

bl
au

, 
B

ri
ll

an
ts

au
re

bl
au

, 
C

ya
no

l,
 

C
ya

ni
n,

 A
lk

al
ib

la
u,

 
+

 
~
 

g.. 
~ 

~ 
§ 

~ 
a 

W
as

se
rb

la
u,

 M
et

hy
lb

la
u,

 W
ol

lb
la

u,
 B

ri
ll

an
tw

al
kb

la
u,

 
Is

am
in

bl
au

, 
B

ri
ll

an
t-

"..
 

~
 "

', 
;;: 

, 
;:;, 

;:;:
 

di
an

il
bl

au
, 

B
ri

ll
an

tc
hl

or
az

ol
bl

au
, 

S
au

re
gr

un
, 

G
ui

ne
ag

ri
in

, 
N

ep
tu

ng
ru

n,
 B

ri
!-

~
 

g.1
? 

§ 
~
 ~
 

la
nt

w
al

kg
ru

n,
 E

ri
ov

ir
id

in
, 

L
ic

ht
gr

un
, 

W
ol

Jg
ru

n,
 A

ga
lm

ag
ru

n,
 N

ap
ht

al
in

gr
un

, 
g 

S
~
 

"'-
";;

: 
C

ya
no

lg
ru

n,
 A

lk
al

ie
ch

tg
ri

in
. 

;:;:
 

a 

A
ce

ty
lr

ot
, 

A
m

ar
an

th
, 

A
m

id
on

ap
ht

ol
ro

t,
 A

nt
ho

si
n,

 A
zo

sa
ur

ek
ar

m
in

, A
zo

sa
ur

e·
 

ro
t,

 
A

zo
co

cc
in

, 
A

zo
eo

si
n,

 
A

zo
fl

1c
hs

in
, 

A
zo

w
al

kr
ot

, 
A

zo
ru

bi
n,

 
B

ie
br

ic
he

r 
S

au
re

ro
t,

 
B

ie
br

ic
he

r 
S

ch
ar

la
ch

, 
B

or
de

au
x,

 
B

ri
ll

an
ts

au
re

ka
rm

in
, 

E
ri

ll
an

t-
co

ch
en

il
le

, 
B

ri
ll

an
tc

ro
ce

in
, 

B
ri

ll
an

td
op

pe
ls

ch
ar

la
ch

, 
C

hr
om

az
on

ro
t,

 C
ro

ce
in

· 
on

 
~
 

sc
ha

rl
ac

h,
 

K
ry

st
al

ls
ch

ar
la

ch
, 

K
ry

st
al

lp
on

ce
au

, 
E

os
am

in
, 

E
ri

oc
ar

m
in

, 
E

r
io

-
' 

0 

ph
lo

xi
n,

 
E

ri
or

ub
in

, 
E

ch
tr

ot
, 

G
ui

ne
ar

ot
, 

L
an

af
uc

hs
in

, 
N

ap
ht

ol
ro

t,
 

P
al

at
in

-
sc

ha
rl

ac
h,

 
P

on
ce

au
, 

S
or

bi
nr

ot
, 

S
up

ra
m

in
ro

t,
 

V
ik

to
ri

as
ch

ar
la

ch
, 

W
ol

lr
ot

, 
W

ol
ls

ch
ar

la
ch

, 
L

it
ho

lr
ot

, 
L

ac
kr

ot
. 

t)
 

(D
' 

"1
 ., ... 0

" ,. ... n :; 



W
ol

ls
ch

ar
la

ch
, 

L
it

ho
lr

ot
, 

L
ac

kr
ot

. 

P
ik

ri
n

sa
u

re
, 

M
ar

ti
us

ge
lb

, 
N

ap
ht

al
in

ge
lb

, 
S

au
re

ge
lb

, 
C

it
ro

ni
n,

 
N

ap
ht

ol
ge

lb
, 

T
ar

tr
az

in
, T

ar
tr

ap
b

en
in

, X
yl

en
ge

lb
, G

ui
ne

ae
ch

tg
el

b,
 E

ch
tl

ic
ht

ge
lb

, K
it

on
ge

lb
, 

E
ch

ts
au

re
ge

lb
, 

In
di

sc
hg

el
b,

 S
up

ra
m

in
ge

lb
, 

S
ul

fo
ng

el
b,

 E
ch

tg
el

b,
 A

zo
fl

av
in

, 
B

ri
ll

an
tg

el
b,

 
P

al
at

in
li

ch
tg

el
b,

 A
zo

sa
ur

eg
el

b,
 N

or
m

al
ge

lb
, 

P
he

no
fl

av
in

, 
V

ik


to
ri

ag
el

b,
 M

et
an

il
ge

lb
, 

O
ra

ng
e 

II
, 

IV
 u

sw
" 

E
ch

tl
ic

ht
or

an
ge

, 
W

ol
le

ch
to

ra
ng

e,
 

E
ch

ts
au

re
or

an
ge

, 
S

ul
to

no
ra

ng
e,

 B
ri

ll
an

to
ra

ng
e,

 C
ro

ce
in

or
an

ge
, 

S
au

re
br

au
n,

 
E

ch
tb

ra
un

, 
S

ul
fo

ns
au

re
br

au
n,

 R
es

or
ci

nb
ra

un
, 

S
up

ra
m

in
br

au
n,

 G
ui

ne
ab

ra
un

, 
N

ep
tu

nb
ra

un
, 

W
ol

lb
ra

un
, 

!"
 

" 
o 

" 
""


'"

 
0

" 
'"1

 
_ 

0
"
0

 
'"1

 
'"1

 
., 

., 
C

 
::

l 
::

l(
Jq

 " 
-
-
-
-

·
-
-
-
-
l
-
-
·
~
-
i
 

S
ul

fo
ns

au
re

gr
ii

n,
 N

ap
ht

ol
gr

un
 B

, 

A
zo

sa
ur

eb
la

u,
 

A
zo

cy
an

in
, 

A
zo

m
er

in
ob

la
u,

 A
zo

m
ar

in
eb

la
u,

 
~.

ri
ll

an
tt

uc
hb

la
u,

 
C

hr
om

az
on

bl
au

, 
D

om
in

go
bl

au
sc

hw
ar

z,
 E

ri
oe

ch
tb

ri
ll

an
tb

la
u,

 A
th

yl
sa

ur
eb

la
u,

 
C

re
so

lb
la

us
ch

w
ar

z,
 

L
an

ac
yl

bl
au

, 
N

ap
ht

ol
bl

au
sc

hw
ar

z,
 

N
ap

ht
yl

am
in

bl
au


sc

h
w

ar
z,

 
O

rt
ho

cy
an

in
, 

P
h

en
y

lb
la

u
sc

h
w

ar
z,

 
S

ul
fo

ns
au

re
bl

au
, 

T
ol

yl
bl

au
 

S
B

, 
S

R
, 

S
T

. 

.., !X
l 

o '"1
 

C
' 

O
l to
 ., C

 

A
zo

sa
ur

ev
io

le
tt

, 
A

nt
ho

si
nv

io
le

tt
, 

D
om

in
go

vi
ol

et
t,

 E
ri

oe
ch

tp
ur

pu
r,

 A
th

yl
sa

ur
e-

~ 
vi

ol
et

t,
 

E
ch

ts
ul

fo
nv

io
le

tt
, 

In
do

vi
ol

et
t,

 
L

an
ac

yl
vi

ol
et

t,
 

O
m

eg
al

ic
ht

vi
ol

et
t,

 
'2 

0 

S
ul

fo
nv

io
le

tt
, 

V
ik

to
ri

av
io

le
tt

, 
W

ol
lv

io
le

tt
. 

~
 

S
au

re
sc

hw
ar

z,
 A

ga
lm

as
ch

w
ar

z,
 A

lp
ha

no
ls

ch
w

ar
z,

 A
m

id
os

au
re

sc
hw

ar
z,

 A
m

id
o·

 
na

ph
to

ls
ch

w
ar

z,
 A

m
id

os
ch

w
ar

z,
 A

nt
hr

ac
it

sc
hw

ar
z,

 A
zo

sa
ur

es
ch

w
ar

z,
 A

zo


m
e
r
i
n
o
s
c
h
~
a
r
z
,
 B

ie
br

ic
he

r P
at

en
ts

ch
w

ar
z,

 B
ri

ll
an

ts
ch

w
ar

z,
 C

oo
m

as
si

e 
W

ol
l·

 
sc

hw
ar

z,
 A

th
yl

sc
hw

ar
z,

 E
ch

ts
ul

fo
ns

ch
w

ar
z,

 G
ui

ne
as

ch
w

ar
z,

 C
re

so
ls

ch
w

ar
z,

 
N

ap
ht

al
in

sa
ur

es
ch

w
ar

z,
 N

ap
ht

ol
sc

hw
ar

z,
 N

ap
ht

yl
am

m
sc

hw
ar

z,
 N

er
ol

,O
rt

ho
· 

sc
hw

ar
z,

 P
al

at
in

sc
hw

ar
z,

 P
he

no
ls

ch
w

ar
z,

 P
he

ny
la

m
in

sc
hw

ar
z,

 S
ul

fo
ns

au
re

· 
sc

hw
ar

z,
 

S
ul

fo
nc

ya
ni

ns
ch

w
ar

z,
 S

up
ra

m
in

sc
hw

ar
z,

 T
ol

yl
sc

hw
ar

z,
 V

ik
to

ri
a

sc
hw

ar
z,

 W
ol

ls
ch

w
ar

z,
 

~
-
~
-
-
-

S
au

re
ch

ro
m

ro
t,

 
S

au
re

an
th

ra
ce

n
ro

t,
 

S
au

re
al

iz
ar

in
ro

t,
 

A
nt

hr
ac

en
ch

ro
m

ro
t,

 
S

au
re

al
iz

ar
in

gr
an

at
, 

A
zo

al
iz

ar
in

ca
rm

oi
si

n,
 C

hr
om

ec
ht

bo
rd

ea
ux

, 
C

hr
om

ec
ht

· 
g

ra
n

at
, 

C
hr

om
ot

ro
p,

 D
ia

m
an

tr
ot

, E
ri

oc
hr

om
ro

t,
 E

ri
oc

hr
om

bo
rd

ea
ux

, O
m

eg
a·

 
ch

ro
m

ro
t,

 O
xy

ch
ro

m
gr

an
at

, 
P

al
at

in
ch

ro
m

ro
t,

 E
ri

oc
hr

om
ol

iv
e,

 P
al

at
in

ch
ro

m


vi
ol

et
t,

 
A

nt
hr

ac
en

ch
ro

m
vi

ol
et

t,
 

S
au

re
ch

ro
m

bl
au

, 
A

zo
ch

ro
m

bl
au

, 
C

hr
om


ec

ht
bl

au
, 

C
hr

om
ot

ro
pb

la
u,

 O
m

eg
ac

hr
om

bl
au

, 

S
au

re
al

iz
ar

in
br

au
n,

 
S

au
re

an
th

ra
ce

n
b

ra
u

n
, 

A
li

za
di

nb
ra

un
, 

A
nt

hr
ac

en
sa

ur
e

br
au

n,
 A

nt
hr

ac
en

ch
ro

m
br

au
n,

 C
hr

om
al

br
au

n,
 C

hr
om

ec
ht

br
au

n,
 C

hr
om

ox
an

· 
br

au
n,

 
E

ri
oc

hr
om

br
au

n,
 M

on
oc

hr
om

br
au

n,
 O

xy
ch

ro
m

br
au

n,
 S

al
ic

in
ch

ro
m


b

ra
u

n
, 

S
al

ic
in

ro
tb

ra
un

, 
S

au
re

ch
ro

m
ge

lb
, 

A
li

za
di

no
ra

ng
e,

 
A

li
za

ri
ng

el
b,

 
A

n
th

ra
ce

n
o

ra
n

g
e,

 
A

nt
hr

ac
en

ge
lb

, 
A

zo
al

iz
ar

in
or

an
ge

, 
A

zo
al

iz
ar

in
ge

lb
, 

C
hr

om
ec

ht
ge

lb
, 

C
hr

om
oc

it
ro

ni
n,

 C
hr

om
ge

lb
, 

C
hr

om
or

an
ge

, 
D

ia
m

an
to

ra
ng

e,
 

E
ri

oc
hr

om
ge

lb
, E

ri
oc

hr
om

 ph
os

ph
in

,M
et

ac
hr

om
ge

lb
,B

ei
ze

ng
el

b,
S

al
ic

in
or

an
ge

, 

C
hr

om
gr

ii
n 

G
, 

~
.
 ? ~
 

H
 

H
 " H
 cp
 

U
l " ::r' ::: ., '"1
 

N
 ;;;;
 

o 

o 
o 

<> 
"
-


" 
0

" 
'"1

 
_ 

0
"
0

 
'"1

 
"1

 
., 

., 
C

 
:s 

:S
(J

q
 " 

C'
l ., C
' :s to
 

t:
l ri'
 

t:l
 

ri'
 

'%
j 

~ 0
" '" ::]
 a ., 0
" 

(J
q C>

 
N

 o C1
< <> ::
l <: o ::l
 " <> "1
 

n ::r
' ~ ri'
 

"1
 

t:l
 

C> 
(i

' 
V

J 
::

l 

~
d
 ~

 
"1

 
" 

0 
r::r

 
~
 

;::
 

C>
 

1
J:

j"
 

;-
~.

 ~
. 

"1
 

" 
..

, 
_ 

"-

~?
::

] g 

., c " 
~.

 :
:r

' 

~2
, 

~
 
~
 

O
"m

 
In

 
.,

 

oE
i 

::1
<<

> 
g3

 
§
~
 

(J
q 

.,
 

c;
 

3 
os 

.,
 

,,
-"

 
(J

q 

::]
 
~ 

'" 
~
 

::
l 

a
q

':
:l

 
('b

 
(:

)'
 

::
 

g
' 

""N
 

"1
 

C
; 

o 
"1

 
"t

:I 
C

: 
(b

'n
 

" 
;0

;

<:
 ~ 
~
 

"-
,,

, 
~
:
 

t:::
l 

:s 
.'

 

~
~
 

'"1
 
~
.
 " 

~
9
 

3 
• 

~,
 
~
 

m
 
~
.
 

" 
~
 

" 
.., 

~: 
~ 

::: 
---.

 
"1

 
'"

 
" 

.., <>-
::

~ 
-
~
 

o 
, 

o ::
-i

s:
 

::: 
., 

~:
 

::J
 

m
 

" 
;0

;
::

r'
o

 
~
n
 

C
 

::r
' 

:s 
~
 

"-
U

l 
~
a
;
 

o 
n 

n
;o

;
::

r'
n

 

;g- ;:;."
 <

: 
~
g
 

a a 
" 

a 
:r

' 
S.

d 
., 

a 
~(

i'
 

-
'"

1
 

to
 

C>
 S' M
 

"1
 

::]
 

."
 a t1>
 :s g, N
 

5'
 

;0
;

m
 S'
 

C
 

0
" c " "- M
 

m
 

m
 

,;0
' 

m
 

."
 

C
; ., t1>
 
~
 ., ~
 

M
 

::l
 ~
 

'"1
 

0
" c: ::
l 

C1
< 

is:
 ., ::

l C>
 ~ ."
 ~ ~, N
 S'
 

;0
;- ~
 ., c 0

" c :s "- M
 

S'!
 ~.

 
In

 
."

 
C

 
"1

 " 

t-
j 

III
 

0
- g.
 

.....
. 

C1
> 

1-
1 

1-
1 
~
 

'(f
) 

Ill
: r:: .., C1

> I»' .., 0
-

f/
) 

r-
t o ~ r:: ::I
 

p
. 

f/
) III
 r:: "'1
 

C1
> OJ

 
C1

> N'
 

C1
> ::I
 I»' &
 

f/
) 

r-
t o ::tl
 

!D 



C
hr

om
cy

an
in

, 
C

hr
om

ec
ht

cy
an

in
, 

M
et

ac
hr

om
bl

au
, 

P
al

at
in

ch
ro

m
bl

au
. 

S
au

re
al

iz
ar

in
gr

un
 2

 
B

, 
S

au
re

ch
ro

m
gr

un
, 

C
hr

om
ec

ht
gr

un
, 

D
ia

m
an

tg
ru

n,
 E

ri
o

ch
ro

m
gr

un
. 

E
ch

tc
hr

om
gr

O
n 

P
, 

O
m

eg
ac

hr
om

gr
un

, 
C

yp
er

gr
un

, 
U

xy
ch

ro
m


vi

ol
et

t,
 

E
ri

oc
hr

om
vi

ol
et

t,
 

S
au

re
al

iz
ar

in
vi

ol
et

t,
 

C
hr

om
ec

ht
vi

ol
et

t,
 

M
on

o
ch

ro
m

bl
au

, 
O

xy
ch

ro
m

bl
au

, 
S

al
ic

in
ch

ro
m

bl
al

l,
 S

al
ic

in
in

di
go

bl
au

. 

S
au

re
al

iz
ar

in
sc

hw
ar

z,
 S

au
re

ch
ro

m
sc

hw
ar

z,
 A

nt
hr

ac
en

sa
ll

re
sc

hw
ar

z,
 A

nt
hr

a
ce

n
ch

ro
m

sc
h

w
ar

z,
 

C
hr

om
at

sc
hw

ar
z,

 
C

hr
om

sa
ur

es
ch

w
ar

z,
 

C
hr

om
ec

ht


sc
hw

ar
z,

 
D

ia
m

an
ts

ch
w

ar
z,

 
E

ri
oc

hr
om

sc
hw

ar
z,

 
C

hr
om

ec
ht

sc
hw

ar
z,

 
E

ch
t

be
iz

en
sc

hw
ar

z,
 

M
on

oc
hr

om
sc

hw
ar

z,
 

O
m

eg
ac

hr
om

sc
hw

ar
z,

 
O

xy
ch

ro
m


sc

hw
ar

z,
 P

al
at

in
ch

ro
m

sc
hw

ar
z,

 S
al

ic
in

sc
hw

ar
z.

 

A
li

za
ri

nc
ya

no
l 

E
 F

, 
A

li
za

ri
n-

S
ap

hi
ro

l,
 A

li
za

ri
n-

D
ir

ek
tc

ya
ni

n,
 

A
li

za
ri

n 
D

ir
ek

t
bl

au
 E

B
, E

3
 B

, A
nt

hr
ac

hi
no

nb
la

u,
 A

nt
hr

ac
ya

ni
n,

 E
ri

oc
ya

ni
n 

L
M

, E
ch

th
im

m
el


bl

au
, 

B
ri

ll
an

ta
nt

hr
az

ur
oI

, 
A

li
za

ri
n-

E
m

er
al

do
I 

G
, 

S
au

re
al

iz
ar

in
gr

un
 G

. 

~
 

f"
 

~
 

tn
 ~ ~
 

....,
 

to
 

:s 
8"

 a
q 

I 
~ 
~ 

~. 
CT

q 
::=

t 0
 

-
-
-

I:z
..·

 
~
 

., " <
 

o '" U
J co
 

::r
" :8 '" .... N
 

i'J
 

o 

t:> o· g- <I
I ~
 

~
 

N
 o O

q " t:> 

-.
.,

 
.... 
~
 

.. 
" 

~
 

.., 
o 

" 
£5

-
(f

q '" ~, ::r
" E!.
 

(;
. 

::r
" " .., ~
 

So
 " 1::;

1 
~
.
 

'T
j 

'" " 5' n. 

~ 
~
 M

 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_

_
_

 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

~
 
~
 
a 

A
li

za
ri

nd
ir

ek
tb

la
u,

 
A

li
za

ri
nc

ya
no

l,
 

A
li

za
ri

na
st

ro
l,

 
A

li
za

ri
nu

ra
no

l,
 

A
li

za
ri

n-
'"

 
Z

 s
: 

a.
 
~ 
~ 

hi
m

m
el

bl
au

, 
A

li
za

ri
nc

ar
m

in
bl

au
, 

C
ya

na
nt

hr
ol

, 
A

li
za

ri
ni

ri
so

l,
 A

li
za

ri
nc

ya
no

l.
 

~'
 ~

. 
~
 ~

 
(
l 

~ 
1:: 

g-
vi

ol
et

t,
 A

li
za

ri
nd

ir
ek

tv
io

le
tt

, 
A

nt
hr

ac
hi

no
nv

io
le

tt
, 

A
li

za
ri

ng
er

an
ol

, 
A

li
za

ri
n-

.... 
~
 ~
 

;:; 
'" 

0
" 

.., 
~
 ~
 

ru
b!

no
!,

. 
~l

iz
ar

i'
:l

cy
an

i~
gr

u.
n,

 .
 ~l

i.
za

ri
nb

ri
ll

an
tg

:u
n,

 
Al

iz
ar

in
di

re
kt

g~
un

, 
A

li-
co 

§ 
'T

j 
~ 

fi 
; _

-;. 
~ 

§ 
~ 

za
rm

vI
rl

dm
. 

B
n

ll
an

ta
h

za
n

n
v

m
d

m
, 

A
n

th
ra

ch
m

o
n

g
ru

n
, 

A
nt

hr
ac

hm
on

bl
au

-
(f

q 
~ 

~
 

t:>
 

~.
 

;!,.
, 

g"
 

gr
un

, 
M

on
oc

hr
om

gr
un

. 
'!

 
" 
~ 

(f
q 
~ 

~
~
'
 .

.,
 

1
-
-
-

,.,
 

~
 ~
 

g. 
~ 

§ 
[
~
 

I 

A
li

za
ri

nr
ot

 S
, 

E
rw

ec
o-

A
li

za
ri

ns
au

re
ro

t,
 

A
li

za
ri

no
ra

ng
e 

S 
"V

, 
A

li
za

ri
nc

ya
ni

n,
 

B
ri

ll
an

ta
li

za
ri

nc
ya

ni
n,

 
A

nt
hr

ac
en

bl
au

 S
, 

S
au

re
al

iz
ar

in
bl

au
, 

A
li

za
ri

nd
un

ke
l

g
ru

n
 W

, 
A

li
za

ri
nb

la
u 

S
, 

A
li

za
ri

ng
ru

ll
 S

, 
A

li
za

ri
ns

ch
w

ar
z,

 
A

li
za

ri
ni

nd
ig

o
bl

au
, 

C
or

ul
ei

n 
S

. 

.... '!'
 

:s 
.. 

en
 

"1
 

C
) 

""1
 

g
~
 

~
~
 
~
~
 
~
~
~
 

0
"
'0

'"
1

 
-r

o
 

c:: 
C

: 
~
 

:s 
;-

~.
 ~
 

::r
 ~
 

:s 
0 

~ 
a.

. 
~
 

< 
_.

 ~
 

j:l
...

 
:s 

(t
I 

~ 
~ 

~ 
~ 

== 
~ 

CT
q 

2 
t:

 
::

;' 
c: 

:::.
 

ri)
' 

Jg
 

:s 
0

. 
(t

I 
c-

1'"
 

a.
 



TabeUe IV. Wasserun 
Man erwarmt eine kleine Probe 

Der Farbstoff Ills t 5 i c h. Die alkalisehe [I Der Farbstoff Ills t sic 
LOsung wird mit Zinkstaub gekocht, wodurch -----------------
sie entfarbt (eventuell nur gelbbraun bis braun) Der Farbstoff lOst sich in Alkohol: 

wird. Die reduzierte Lllsung wird auf erwarmt die alkoholisehe LOsung 
Filtrierpapier gegossen i Essigsaure: ... ---I---,-------=---

Die ursprungliehe Farbe kehrt ! i 
wieder. Man pruft den festen I D' i 

I Ie ursprung. : 
Farbstofl mit Sn C12• Reagens liehe Farbe I 

1 ____ u_n_d_B_I.e~ia-e-e--t-a.t-p-ap-'.· .. e.r. __ .. _! kehrt nieht 
I wieder: i 

Braun. Ike i n Pb S·Fleek: I 
schwarzer I I Beizen· Beizenfarbstoff f b ff 

Pb S- Fleck: I I ar sto der 

Schwefel
farbstoff 

r. 

der Anthracen-, : Nitroso. oder 
PyYon- oder Azoklasse 

Oxazinklasse 

3. 

I 

Die Farbe 
bleibt 

unverandert 
Chinolin
farbstoff 

4· 

Die LOsung wird 

Die Farbe 
kehrt an der 
Luft zuruck: 

Azin 

5· 

auf Filtri 

Die Far 
kehrt erst 

sauren 
KMnO 
zuruck 

Triphen 
methar 
farbsto; 

6. 
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Es wird viel Farbe abgezogen: Basischer Farbstoff. Der 
Man kocht mit Hydrosulfit AX oder B 

---~-------I---------
Nicht oder nur wenig entfarbt. Man be- I 

handelt die Faser mit kalter konz. H2 S04 I 

Grfine 
fluores· 

zierende 
LOsung: 
Acridin
gruppe 

I. 

FarbJose LOsung. Ketonimide 
und Thiazole. Man kocht die 

I Faser mit verd. Salzsaure (r: ro) 

i 
I 

Entfarbt. 
Farbewird' 

weder 
durch Luft 

noch 

I durch 
Persulfat 

__ ~. __ . ___________ ~ __ ~ wiederher· 

Faser und Faser und Faser und 
LOsung L6sung L6sung 
farblos: bla13gelb: orange: 
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gestellt: 
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farbstoff 
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Viel Farb 
bleibt 

Farbton 
bleibt 
unver-
andert: 

Chinolin
oder 

Pyron
gruppe 
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"Minute mit verd. Ammoniak (I : 100) und einer Probe 

mbst. PaTbstoff. Man kocht mit Hydrosulfit AX oder B 

I 
----~I 

Jarbt. Farbe kehrt mit Luft oder Persulfat nicht 

I :urilck: Azofarbstotf· Man prilft auf Beize (Cr) 

I 
-I I Farbe 

vorhanden. 2 Minuten 
wird gelb-

5°joigem Na·acetat und 
I 

braun 
oder eiLler Baumwolle kochen 

Keine Beize. braun: 
Subst. Azofarbstoff. Alizarin-

I Bestatigung durch An. klasse. 
farbung weiJ3er Baum. Beize 

Imwolle ! Baumwolle wolle beim Kochen vorhanden 
weiJ3: angefiirbt: mit 5 U/oiger Na-

Beizen- 1 Subst. Beizen- acetatlOsung 

rbstoff 1 larbstoff 
I 

I 
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I I I 
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Viel Farbstoff wird abgezogen: Basischer Farbstoff oder losliches 
Rotholz. Man kocht zweimal I Minute mit verd. Alkohol (r: 1) 

--- Olme Ein-i-
I wirkung. 
- Al oder Cr

Entfiirbt. Farbe kehrt an I Entfarbt. Entfiirbt. in der 
der Luft. zurllck. I Farbe Farbe Asche 

Viel Farbstoff wird abgezogen: Basischer Farbstoff. 
Man kocht mit Hydrosulflt A X 

I Behandle die ursprilng· ,kehrt nicht kehrt nachweis. 
Farbe liche Faser mit kalter an der durch Luft bar. Farbe 
"un. I konz. H 2SO. Luft, aber od~r Per. wird beim 

verandert: mitPersul. sui fat Kochen 
Pyron. Ifat zuruck: n i c h t mit ver'l 
klasse IT' h I zurilck: dilnntem i np eny. . 

- Faser und Faser und methan. Azofarb- NH3 vlel 
ILosung griln: LOsung klasse stoff blauer 

1. 

I Azin violett I 

". 3· 4· 
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hes I 
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Tabelle VI. Rot auf Wolle. 

Man kocht zweimal I Minute mit 5%iger Essigsaure 

Wenig odeI' kein Farbstoff wird abgezogen: Siiure-, Kiipen-, Beizen- oder sub st. Farbstoff. 
und einem Stuck weifler Baumwolle 

Man koch 

--I' Vie! Farbe wird abgezogen, aber Baumwolle bleibt weiJ3: Siiurefarbstoff. i
l 

Farbe teilweise abo Wenig oder keine 
Kochen mit Hydrosuifit AX. gezogen, Wolle wird 

Ein- ______ --;-____ -,---____ ,--__________ -,---_____ blauer. Kochen mit ______ ,-__ 

, Entfarbt oder mg. I I Hydrosulfit A X. 

Cr, Farbe un- Entfarbt. Entfarbt. Farbe kehrt Farbe un- Farb-
Farbe auch mit Persulfat nicht verandert. Farbe umschiag. 

verandert: Entfa"rbt. kehrt nieht zurGck: Azofarbstoff. Farbe wird Pyron- wird gelb'l Farbe kehrt Entfarl 
'eis- Pyronklasse. d Ursprllngliche Farbung geIb; an der klasse, Ursprilng. an del' Luft Farbe 
arbe Beim An- Farbe an er mit verdilnntem Luft kehrt (Eosine). hche Farbe zuruck: kehrt 
)eim kehrt an Luft, aberl Dichromat kochen il r h mit Pers sauern des mit Per. urspr ng IC e NHa-Aus· an der I Indigoider 

NHa-Auszugs der Luft sulfat Farbe~.angsamIZUgflUOres. Luft nichtl Kiipen- fat zurll, 
'er· kein Ver. wieder:! zurilck: ,-------c,---~-- zuruck: cierend wieder. I farbstoff. Aloder 
em schwinden Azin Tr."phenyl. I Wird Anthrachinon· beim A~. her- D A '1' nach-
"1'eI • bl . 1 kl I " lurch m m- . b der auvlo ctt asse sauern Vel" gestellt. d WCIS 

methan- Farbe oder I h . d S h I auszug un 
Fluorescenz klasse unverandert I dunkel sdc w~ en n .n~c - Sublimation 

7· 8. 9· 10. 

I er uo· wels ar bestatigen 
marron I rescenz I 

II. 
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kocht zweimal I Minute mit verdiinntem NHa 

ine Farbe abgezogen: Kiipen-, Beizen- oder subst. Farbstoff. 
Kochen mit Hydrosulfit A X 

I 
Entfiirbt. Farbe kehrt auch mit 

Persulfat nicht zuriick: Azofarbstoff. Farbe wird 

I 
Priifung auf Cr. langsam 

ntfiirbt. -------------~------ orange bis 
['arbe Cr vorhanden. 3 Min. I Kein Cr vor- orangebraun. 

erst Kochen mit sO/oigem handen: Urspriingliche 
Persul. Na·acetat und weifler Subst. Farb- I Farbe durch 
zuriick. Baumwolle stoff. Be. ' Persnlfat 

oder Cr ------------ stiitigen durch wieder. 
lach- Baumwolle Baumwolle Kochen mit hergestellt. 
'eisbar bleibt weiB: angefiirbt. 5 % igem Na.i Metallbeize 

Subst. acetat nnd i vorhanden. 
I Saurer Beizen. Beizen- weifler Alizarinklasse 
I 

farbstoff I farbstoff Baumwolle I 

)6, 20. 



Viel Farbstoff wird abgezogen: 
Basischer Farbstoff 

oder loslicher Rotholzextrakt. 
Man kocht zweimal I Minute mit 

verdnnntem Alkohol (I : I) 

----~-- -~- - --~ ---
I 

Viel Farbstoff wird abo 
gezogen: OhneEin. 

Basischer Farbstoff. wirkung. 
Man kocht mit Hydrosulfit CroderA! 

AX in der 
Asche. 

~-~ . ~~ 

Farbe 
Entfllrbt. Iwird beim 

Entflirbt. Farbe kehrt Kochen 
Farbe kehrt nicht an der mit ver-
an der Luft Luft, aber dnnntem 

zurnck: mit Persulfat NHa vie! 
Azin, Oxazin zurnck: I b!auer 
oder Thiazin Triphenyl-

methanklasse. 
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Vie! Farbe wird 

Entfarbl 

Entflirbt. 
TriJ 

Farbe Man koc 

kehrt an 
der Luft Vie! Farbstof 
zurnck. gezogen, 
Azin, b!eibt farb!os 
Oxazin hande!t die 

oder Fiirbung mit 
Thiazin H2

Sie wird ge!b 
bis orange 
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Tabelle VII. Purpur und Violett auf W oUe. 

Man kocht zweimal I Minute mit 5010 iger Essigsaure 

Wenig oder kein Farbstoff wird abgezogen: Siiure-, Kiipen-, Beizon- oder subst. Farbstoff. Man kocht zweimal I Minute 
und weifler Baumwolle 

wird abgezogen, aber die Baumwolle bleibt weifl: Siiurefarbstoff· 
Man kocht mit Hydrosulfit A X 

--------

Harbt. Farbe kehrt nicht an der Luft, 
I 

aber mit Persulfat zurilck: 
Triphenylmethan- und Pyronklasse 
kocht I Minute mit 5°(0 igem Na-acetat Farbe wird 

Entfilrbt. orangegelb, 

rbstoff wird ab- Farbe kehrt geht darauf 
auch mit mit Persulfat aber LOsung Wenig Farbstoff wird abo Persulfat in Violett· arblos. Man be- gezogen. Man betupft die nicht zurllck. braun tiber. ursprllngliche ursprungliche Farbung mit 

Anthrachinon-mit kalter konz. kalter konz. Salzsaure Azofarbstotf . 
H2S0~ klasse 

---- -~-.---.------,--- I 
~e1b I Sie wird Unverandert I Gelber Fleck 

I 

rotlich,braun i 
I 
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verandert.! 
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klasse. 
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nachweis-

bar 
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Wenig oder kein Farbstoff wird 
Man kocl 

Entfilrbt. 
Farbe kehrt an der Luft 

zurilck: Entlar 
Man prilft auf Metallbeizen Farbe 

nicht 
Luft, 

Beize fehlt. mit Perl 
Indigoider zurue 

Beize K iipenfarb- Triphe 
anwesend. stoff· methank, 

Azin, Oxazin Bestatigung 
oder Thiazin durch Anilin- anwes 

I 
Auszug und 

I 
Sublimation 
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inule mit waf3rig·alkoholischem NHa (I : 100) 

abgezogen: Kupen·, Beizen· oder subst. Farbstoff. 
koeht mit Hydrosulfit AX. 

~ntlarbt. 
rbe kehrt 

an der 
uft, aber 

Persulfat 
zurllck. 
'riphenyl. 
!hanklasse. 

Cr 
nwesend 
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EnlIarbt. Farbe kehrt auch 
mit Persulfat nieht zurnek: 

Azofarbstoff· 
Man prnft auf Cr 

Cr 
anwesend. 

Saurer 
Beizenfarb· 

stoff· 

IS • 

Cr fehlt. 
Substantiver 
Farbstoff· 

Bestatigung 
durch Kochen 
mit sO/oigern 
Na·acetat und 

Baumwolle; 
diese Iarbt sieh 

16. 

Farbe wird orange.braun 
oder braun: 

Alizarinklasse • 
Beize vorhanden. Man 
kocht die ursprllngliche 
Farbung mit verdllnnter 

Salzsaure (I : 10) 

-------~.-----

Faser 
und Uisung 

orange 

17. 

Faser 
und LOsung 

rotbraun 
bis 

violettbraun 

18. 



Viel Farbe wird abgezogen: 
Wenig oder kein Farbstoff wi, 

Basischer Farbstotf oder Blauholz. Viel Farbe wird abgezogen, 
Man kocht zweimal I Minute mit verd. Kochen 

Alkohol (I : I) ,- ~----' _0 ______ 

\ 

Entfarbt. Entfarbt. 
Viel Farbstoff wird abgezogen: Farbe kehrt an der Luft zurUck: der Luft, 

Basischer Farbstolf. Azin, Oxazin, Thiazin, Indigo-
Kochen mit Hydrosulfit AX; sulfosiiure, Berliner Blau Trip) 

entfarbt OhneEin· -
wirkung. 

-n" N":.~","g ,,,! i AI oder Cr NHa-Auszl 
Farbe i in der blau; auf Na OH·Zu. Faser wire 

Farbe kehrt 
! 

Wird I Asche. 
satz wird er I Der H, SO. kal 

kehrt an nicht an I Beim 
der Luft i an der I f --~- ----- Nz~~~:t· - ---der Luft, i L f Betup en 
zuruck: 

• I U t . 
aber mit I violett:: m~~ 

I farblos. 
Faser und 

Azin, Persulfat I Salzsaure Losung 
zurUck: I safranin-I ziegelrot violett Fe in der . Oxazin Azo- soforl beim Asche rotbraun 

oder Triphenyl. farbstoff gelb Erhitzen I bis 
Thiazin I orange-methan- I I klasse I braun 

I I I 

I 2. I 3·' 4· 

I 

5· 6. 7- 8. 
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Tabelle VIU. Blau auf Wolle. 

Man kocht zweimal 1 Mir.ute mit 5 0!oiger Essigsaure 
~- -------- ~--- ----

wird abgezogen: Siiure-, Kilpen-, Beizen- oder Subst. Farbstoff. Man kocht zweimal 1 Minute mit verd. NHa (I: roo) 

aber Baumwolle bleibt weill: Siiurefarbstoff· 
:hen mit Hydrosulfit AX 

I Wenig oder kein Farbstolf wird abgezogen: 
i-----
i 

rbt. Farbe kehrt nieht an 
Luft, aber mit Persulfat 

zuruck: 
Triphenylmethanklasse 

Auszug ist blau. 
wird mit konz. I 

kalt behandeltl 
, NHa·Aus-

--c----- zug farb

und 
Faser und 

LOsung 
far bios 

bis 
blallgelb 

los, beim 
Ansauern 

blau 
ung 
aun 

ge

Entfarbt. 
Farbe 
kehrt 

auch mit 
Persulfat 

nicht 
zuruck: 

Azo
farbstoff 

II. 

--I 

Keine Entfiirbung, 
sondern Farbe unveriindert 

, Farbumschlag: oder 
I Anthrachinonklasse. I etwas dunkler: 
, Farbe der I Anthrachinonklasse. 

I
· reduzierten Faser ist: '. Man pruft 

auf Cr·Beize 

, I ' 
I rOlt.1 I gelb bis I 
I VlO ett, orange· J 

I wird braun, 1------"----1 
durch rWirddurch I i 

Persulfat Persulfat I 

Entfarbt. Farbe kehrt an der Luft 
Prufung auf Beizen. 

Beize anwesend. 
Azin, Oxazin, Thiazin. 

Man behandelt die Faser mit 
kalter konz. H, SO. 

Faser 
und 

-------

Faser 1 

und 
, 1 

Bei, 
Man 
Faser 

Blaue 
Losung; 
hinterliill 
sublimier 

wieder- I wieder I Belze ' Beize 
her. her- 1 anwesend : (ehlt 

; Lo~ung ! LOsung I 

1 

bla.u oder 
VIolett I 

Faser 
und 

L6sung 
rot 

baren 
Ruck

i stand. 

I
lndigoid, 
Kilpen-gestellt I gestellt I I grlln 
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----~----------------------------------------------------I 
00) und weifler Baumwolle. Der Ammoniak-Auszug wird aufbewahrt 

Kiipen-, Beizen- oder Subst. Farbstoff. Kochen mit Hydrosulfit AX 

Luft zurUck. 

Beize f ehl t. 
erwarmt die 

aser mit AniJin 

laue 
sung; 
:erliiBt 
limier-
aren 

Uck- I and. 
igoider 
tpen- I 
bstoff I 

Farblose 
Losung. 
Pyron-

farbstolf 

20. 

Entfarbt. 
Farbe kehrt nicht 
an der L uft, aber 

mit Persulfat zuruck: 
Triphenyl

methanklasse. 
Man priift 
auf Beizen 

I 
Enttarbt. Farbe kehrt auch mit 

I 
Fetsulfat nicht ;zuruck: 

Azofarbstofl· 
Man prilft auf Beizen 

Beize anwesend. lB' , hi elze .e t. 
3 Minutem mit 

I 
50/oigem Na-acetat Subst. 
nnd weiBer Baum- Farbstotl· 

I I wolle kochen Bestatignng 
I-----·~-------- dnrch Kochen 
i Bauwolle Baum- mit 5 ° /oigem 

~~ --I bleibt wolle Na-acetat 
weiB. angefiirbt. nnd weiJler 

I 
I~~---'---

I Beize I 

I anwesend I 

21. 
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: Saurer 
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Beizen
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wird gefarbt i 
Beizen
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---

Viel Farbe wird abgezogen: 
Wenig oder kein Farbstoff 

Basischer Farbstoff Vie! Farbe wird abgezogen, 

Man kocht mit Hydrosulfit AX. Siiurefarbstoft· Man 

I 

I I 

I 

I 

Entfarbt. Entfiirbt. Entfarbt. 
EnWirbt. Entfarbt. Farbe kehrt Farbe Farbe kehrt Ent Wird an Ursprang- nicht an der kehrt an nicht an der Farb, 
der Luft liche Farbe Luft, aber mit der Luft Lu ft, aber mit auc dunkel- kehrt an der Persulfat zurack: Persulfat Per violett: Luft zurack: zurack: Azin, zurack: nicht 
Safranin- Azin, Triphenyl- Oxazin Triphenyl- Azof, Azo- Oxazin oder methan- oder methan-
farbstoff Thiazin Klasse Thiazin I Klasse 
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I I I 
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Tabelle IX. Griin auf Wolle. 
Man kocht zweimal I Minute mit 50loiger Essigsiiure 

Istoff wird abgezogen: SauTe-, Kupen-, Beizen- odeT Subst.-Farbstoft. Man kocht zweimal I Minute mit verdilnntem Amme 

ogen, aber Baumwolle bleibt weiJ3: 
[an kocht mit Hydrosulfit AX. 

Entfiirbt. 
Farbe kehrt 

auch mit I 
Persulfat 

I nicht zuriick: 
Azolarbstolf 
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Farbumschlag: 
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Farbe der reduzierten 
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graugrUn blaugriln 
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Wenig oder keine Farbe wird abgezogen: Kupen-, Beizen- oder subst. 

Entfiirbt. Farbe kehrt an 
der Luft zurUck. Man 

prllft auf Beizen 

Beize fehlt 
Indigoider 

Beize Kitpen-
vorhanden larbstotl 

Oxazin oder I Bcstatigung 

Thiazin durch 
Anilin.Auszug 

und 
Sublim2.tion 
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Entfarbt. 
Farbe kehrt 
nicht an der 

Luft, aber 
mit Persulfat 

zuruck: 
Triphenyl-

methan-
Klasse 

Cr anwesend 
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Entfiirbt. Farbe kehrt auch mit Persulfat 
Azo- oder Nitrosofarbstofl 

Man prilft auf Beizen 

Beize vorhanden. Man koch! 3 Minuten 
mit 50/0 igem N a·acetat und weiJ3er 

Baumwolle 

I 
Baumwolle bleibt weiJ3. ! 

Man kocht die ursprUng· 
liche Faser mit konz. 

I Salzsaure Baumwolle 
~----

I angefarbt: 

I 
I 

Subst. Faser und Farbe der 
Uisung Faser Beizen-

hellbraun: unveriindert farbstoff 

Nitroso- oder blauer: 

I Klasse Azo-Klasse 
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\mmoniak (I: 100) und einem Stuck weiSer Baumwolle 

:ubst. Farbstotf. Man kocht mit Hydrosulfit AX. 

mlfat nicht zuruck: I 
stoff 

uten I 

Beize fehlt ---
Subst. 

Farbstoff 

olle 
Bestatigung 

I, durchKochen 
:bt: I mit 5 u/oigem 

, Na.acetat 
r und weiSer 
, Baumwolle 
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Farbe wird orange oder 
orangebraun 

1 ___ A_l_izann-Klasse 

Farbe wird I I 
rotviolett. 
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TabeUe X. Brat 

Man kocht zweimal I Minute 

I 
Wenig oder keine Farbe wird 

Viel Farbe wird abgezogen: Man kocht zweh 
Basischer F arbstoff. 

Man kocht mit Hydrosulfit 
Wenig oder keine AX 

Viel Farbe wird - ---
abgezogen: 

Saurefarbstoff· 
Entfiirbt. Farbe kehrt an der 

Beim Kochen mit I Luft zurUck. 
Entfiirbt; 

Entfiirbt. Hydrosulfit AX Man kocht mit 5 %igem Na·acetat 
an der Luft Farbe kehrt entfarbt; und weiner Baumwolle 2 Minuten an der Farbe kehrt an violett Luft oder mit der Luft oder mit werdend: ----Persulfat Persulfat Safranin- nieht znrUck: nicht zuruck: Baumwolle Baumwolle Azofarbstoff Azofarbstofl Azofarbstoff bleibt wein: angefiirbt: 

lndigoider Subst. 

I I 
K iipenfarbstoff Stilbenfarbstoff 
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lraun auf Wolle. 

aute mit 5 % iger Essigsaure 

lVird abgezogen: Siiure-, Kiipen-, Beizen- oder subst. Farbsloff. 
zweimal I Minute mit verd; Ammoniak (1: 100) 

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

eine Farbe wird abgezogen: Kiipen·, Beizen- oder subst. Farbstoff 
Man kocht mit Hydrosulfit AX 

eetat 
mten 

Entfarbt. 
Farbe kehrt 

nicht 
an der Luft, 

aber 
mit Persulfat , 

zuruck I 
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I 
Entfarbt. Farbe kehrt auch mit I 

Persulfat nicht zuruck: 
Azogruppe. 

Farbe der Faser unver· 
andert. 

Man kocht mit verdunnter 
Salzsaure (r : 10) Man kocht 2 Minuten mit 5 % igem II 

Na.acetat und weifler Baumwolle 

,-------~-------l 

Farbe wird I 
abgezogen; 

Baumwolle 
bleibt weifl; 

Cr vorhanden: 
Saurer 

Beizen/arbsloff I 
7. 

Baumwolle an· 
gefarbt; 

Cr kann vorhan. 
den sein: 

Subs!. F arb stoff 
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anwesend Cr I 

9. 

Farbe 
wird nicht 
abgezogen; 
Cr und Cu 
anwesend 
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Tabelle XI. Schwarz 
Man kocht zweimal I Minute 

Wenig oder keine Farbe wird abgezogen: Saure-, Beizen- oder 
Ammoniak (I: 100) und 

Die Farbe wird abgezogen: Wenig oder keine Farbe 
Saure- oder Subst. Farbstofl 

Viel Farbe 
wird Fasel 

abgezogen: Baumwo\le bleibt Baumwolle wird oder 
Basischer weiB: angeflirbt: lett, 
Farbstoft Saure/arbstoft· Subst. Farbstofl. Faser und Faser und kam 

LOsung Man 
Die Farbe wird Die Farbe wird LOsung 

orange bis Indigo 
durch Kochen mit durch Kochen mit karminrot 

blafsbraun Extr: 
Hydrosulfit A X Hydrosulfit A X VerdI 
dallernd zerstOrt dauernd zerstOrt I 
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und Grau auf W oUe. 

nute mit 5 % iger Essigsaure -~-~I 
oder Subst. Farbstoft. Man' kocht zweimal I Minute mit waflrig-alkoholischem 
und einem SUlek weifler Baumwolle 

arbe wird abgezogen: Beizenfarbstoff. Man kocht eine halbe Minute mit 
verdOnnter Salzsaure (I: 10) 

Faser blau Faser unverandert. Man kocht mit Hydrosulfit A X 
'der blauvio·I _________________________ ~------------------------._-----------
lett, LOsung I karm Drot. Keine Einwirkung. Man 

behandelt die ursprOngliche I 
[an prQft au Faser mit kalter konzen-
ndigo durch trieter Schwefelsaure 
Extraktion, 
Verdampfen 

und 
Sublimieren 

6. 

LOsung 
blau 

7· 

LOsung 
farblos 

8. 

Entfarbt. Man kocht 
Minute mit sO/oigem Na

acetat und weifler 
Baumwolle 

BaumwolJe 
bleibt wei£ 

9-

I Baumwolle 
angefarbt 

10. 

Braunfarbung. 
Die ursprung
liche Farbe 

kehrt langsam 
an der Luft 

zuruck 

II. 



-.-----.. - ----- -_._---,---_ .. _---

I 
Die Farbe wird abgezogen. I 
Man kocht mit angesauertem 
Wasser und weiner Wolle 

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

wird auf die Wolle 
ilbertrag en : 

I 

Die 

Die Farbe wird villlig zerstilr 
LOsungen und die Faser sind 
Man behandelt die ursprOngl<cl 

mit kaItem Schwefelamr Die Farbe I 

Siiurefarbstoff· I - ~-·-I-

Die Man kocht die Wollel I 

Farbewird mit Hydrosulfit B I I Faser nicht gesch 
nicht auf i i Man kocht mit Hydrc 

die Wolle -----·-~-I 
fiber- I F aser ge-

trasgnen. schwarzt. 
Nicht . d Cr 

m er entfarbt: Dauernd in der 
Asche Pyron- entfiirbt: Asche 

I. 

oder Azo-
Chinolin- farbstoff 
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Nicht entfarbt. 
I Man prOft auf AI 

1-
Al 

anwesend 

5· 

Al 
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Tabelle XII. Gelb und Orange auf Baumwolle. 

Man kocht mit Ammoniak (r: 100) 

Farbe wird nicht abgezogen. Man kocht '/4 Minute mit Kochsalz-Natronlauge, spOlt kalt und kocht mit Wasser und 1-

:rstort; beide 
sind farblos. 

ngl~che Faser 
dammon 

Die Farbe wird vollstlindig oder 
weitgehend abgezogen; Sliureaus
zug geflirbt, durch Tannin fallbar: 

Basischer Parbstoff· 
Man iibertragt ihn auf Wolle und 

kocht mit Hydrosulfit B 

~eschwarzt. ' I 

Hydrosulfit BX I Wolle wird nicht entflirbt. 
Man kocht die Baumwolle I 

------1 mit Salzsaure (I : 20) I 
Wolle 
wird 

dauernd 
entfarbt: 

Entfarbt 

7. 

I~----------l 

Entflirbt 

Nicht entfarbt. 
Die LOsungen 
in konz. H2S04 

und in Alkohol 
fluoreszieren: 
Acridinklasse 

9. 

I 
I Azo-
; farbstoff 
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Ein farbiger, durch Tannin fallbarer Saureauszug wird nichl 
mit Hydrosulfit 

Sie wird entfarbt oder hellgelb. Die ursprOngliche Farbe 
kehrt an der Luft nicht zurock: 

Azofarbstoffe (einschliefJlich Stilben-Parbstoffe). 
Man kocht mit merc. Baumwolle in SeifenlOsung 

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

Baumwolle wird angefarbt: 
Subst. Parbstoff 

Baumwolle wird nicht an· 
geflirbt. 

Man kocht mit Pyridin. 
------;--------~-------,--------

I Reduzierte 
I Faser ist hellgelb, 

kann diazotiert 
und mit 

Naphtol zu 
Rot gekuppelt 

werden: 
Primulin

Azofarbstoff 

II. 

Reduzierte 
F aser ist farbl os: 

Subst. 
Azojarbstoff 

I2. 

Farbe wird 
abgezogen: 

UnlOsl. 
I Azojarbstotf 

1 
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Farbe I 
wird nicht ab- I 

gezogen: 

Cr in ~:o~sche. II 

Beizenfarbstoff 
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1-2 Tropfen Ameisensaure (I : 100) 

nieht erhalten. Man reduziert die ursprUngliehe Faser 
)sulfit BX 
---c-----------------------------I 

Farbe bleibt unverandert oder andert die Nuance, wird 
heller, brauner oder blauer. In letzteren Fallen kehrt die 
ursprungliche Farbe an der Luft zurUck. Man prilft mit 

I 
H.S· I 

Entwicklung:: 

Schwefelfarb. 'Ii, 

stoff 

SnCl, und Bleiaeetat 

Kein H,S entwickelt. Man kocht mit mere. 
Baumwolle und SeifenlOsung 

Baumwolle 
wird 

angefarbt: 
Subs!. 

Baumwolle wird nieht angefarbt: 
Beizen- oder Kupenfarbstoff. 

Man koeht mit 900joiger Ameisen· 
saure 

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

I ThiazoZfarb· 
I stott 

Farbe 
abgezogen. 

I Farbe 
nieht abgezogen. 
Keine Beize vor· 

hand en : 
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Die Farbe wird abgezogen: 
Saurejarbstolf. 

Man ilbertrilgt auf Wolle und 
kocht mit Hydrosulfit AX 

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

I 

Entfarbt. 

Nicht Farbe kehrt 
auch mit' Per-entlarbt: 

sui fat nicht 
Pyronklasse wieder: 
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----------------~-------
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Tabelle XIII. Rot auf Baumwolle. 

Man koeht mit verd. Ammoniak (I : 100) 

------------------~. ----------------

irbe wird nieht abgezogen. Man koeht '/< Minute mit Koebsalz-Natronlauge, spCllt kalt und koeht I Minute mit Wasser 

grOsstenteils abgezogen, gibt 
Ilbaren Saureextrakt: Basischer. 

anderer Beize). Man ilber· 
kocht mit Hydrosulfit AX 

Wolle entfarbt. 
Farbe kehrt nicht 
an der Luft, aber 

mit Persulfat 
zurilck: 

Triphenyl
methanklasse 

5· 

v
<Jl ·c 
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Wolle ent
farbt. Farbe 

kehrt auch mit 
Persulfat 

nicht zurilck: 
Azofarbstoff 

6. 

Ein farbiger, durch Tannin fallbarer Saureauszug wird nicht erbalten. Man 

I Entfarbt. Farbe kehrt mit Luft oder Persulfat nieht zurilck: II Wird gelb oder farb 

I
, Azofarbstotf. Man kocht mit mere. Baumwolle und SeifenlOsung. Farbe keh;t an der 

zurilck: Aztn- oder 
_ . I klasse. Pril[ung mit 

Baumwolle angefarbt: , und Bleiaeetat. 
I Subst. Farbstoff. I Baumwolle nicht angefarbt. 
I I Man koeht mit Pyridin Ferner trocken erhitze 

Man prilft auf Cu und Cr I Reagensglas 
j-----. --I------c---·------

I

, II I 
Cr oder Cu Farbe nieht I 

Kei;::;'s~!~ Cr :::~:;~l~~r: II ;f:~:;.~:: I .. :::3!::::, I 
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I wire 
entwid 

I 
rotc:: Dal 
bei trod 
Erbitz~ 

'I Indigoi 
Kupe 

I farbst( 

12. 



und 2 Tropfen verd. Ameisensaure (I: 100) 

[an reduziert die ursprilngliche Faser mit Hydrosulfit BX 

farblos. I 
der Luft 

Indigo. 
mit SnCI. 
etat. 
rhitzen im 

.ein H 2S 
wird 

twickelt: 
Dampfe 

trocknem 
rhitzen: 
!digoider I 

/(upen- I 
arb stoff 

12. 

c-------- -- --- ------- -----

Farbe griin!. 
gelb, an der ,I 

Luft nicht 

Farbe unverandert oder brauner. 
Ursprilngl. Farbe kehrt an der Luft 

zurilck: Anthracen-Klasse. 
Man kocht mit 90 %iger Ameisensaure 

wieder· 
kehrend, kann !---------- --- ---
diazotiert und ' I --- -----
mit Naphtol i Farbe wenig abgezogen 

zu Rot i Farbe --------- - - .-
gekuppelt I abgezogen. ! 

werden: IAI vorhanden: Cr 
vorhanden. ' I 

Cr 
[ehlt : 

Primulin- 'Anthracen-
Azofarbstoff, I Beizen-

Farbstoff 

I 
13-

ci o 
l:: 
r;S 

a 
t:: ·c 
r;S 

.!:l 
:;;: 

Anthracen- : Anthracen-
Beizen- K upen-

F arb stoff ! Farbstoff 

I 
IS· 16. 



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

Farbe wird abgezogen: 
Saurefarbstoff· 

Farbstoff auf Wolle iiber· 
tragen, wird durch Hydro. 

sulfit A entfarbt, durch 
Persulfat wieder

hergestellt : 
Trip hen ylmethanklasse 

Farbe 

Farbe vllllig oder grOBtenteils 
und durch Tannin fiiJlbar: Basi, 

anderer Beizel oder basischer 
den Saure-Auszug 

Nicht gefiillt: Basischer Farhstt 
Man iibertragt auf Wolle und 

mit Hydrosulfit AX 

---,--------------1 . 
Ammoniak- I I en~;~l~t: 

Entfarbt. 
Farbe 
kehrt 

an der 

Entfarbt. 
Farbe 
kehrt kel 

erst mit 
Persulfat 
zuriick: auszug I Ammoniak- Pyron-

Ansiiuern violett 
farblos, nach auszug I klasse 

blau I 

1 I 

1. I 2. I 

, 
~ a .... 
o 
~ 

v .... 
:::> 

o<'l 
CIl_ 

3· 

.5 
"0 rn 
'2 
~ 

Luft 
zuruck: 

Azin, 
Oxazin, 
Thiazin 

4· 

, 
-; 
b 
:::l 
11) 

Z 

Triphenyl· 
methan
klasse 

5· 



Tabelle XIV. Pur pur und Violett auf Baumwolle. 

Man kocht mit verd. Ammoniak (1 : 100) 

'be wird nieht abgezogen. Man kocht '/4 Minute mit Kochsalz.Natronlauge, spult kalt und kocht 1 Minute mit Wasser und 

---------- -----1 ~---~-~i~ farbiger mit Tannin faUbarer Siiureauszug wird nicht erh~l:~~-;an red, 
abgezogen; Saure.Auszug ist farbig 

Basischer Farbstotf (auf Tannin odeI' ---.--~.-----------

scher Beizenfarbstolj· Man versetzt I' Entfarbt; Farbe kehrt an del' Luft odeI' mit Persulfat nicht 
Iszug mit CrF3·Reagens zuruck. Azojarbstojf oder Alizarin auf Fe·Beize (Iangsam ent· 

~--o------------~I_. farbt). Man kocht mit mere. BaumwoUe und SeifenIOsung 

·arbstoff. Hllung. Cr in del' Asche 1 --.-----. ---... --. 

nachweisbar BaumwoUe wird BaumwoUe nicht angefarbt. Man kocht 
md kocht' mit Salzsaure (1: 20) 

Basischer Beizenfarbstotj. angefarbt: 

Entfarbt odeI' gelblic 
an del' Luft zurUck: 
Thiazine und lndigoi, 
SnCI? und Bleipapier. 
das Verhalten del' Fa! 

Erhitz( 

Entfarbt. 
Farbe , 

kehrt auchl 
mit 

Persulfat 
nicht 

zuriick. 

Man kocht die BaumwoUe I Subst. Farbstoff 
mit HydrosuIfit BX 

I I I Farbe Entfarbt sich , 

Farhe nicht abgezogen. I Man 
Man kocht mit Pyridin . ___ _ 

I - I 

Kein 

Azo
farbstoft 

6. 

Entfiirbt. Farbe kehrt' I ode~~ C: Cu an- Lt'lsung gelb; I nul' langsam K' C I Cr odeI' zerstort, 

I d' Fe in del' Farbe kehrt nicht an del' anwesend: wesen . . 
an del' Luft I Luft, abel' I Nach. Asche. 

zuruck : mit Persulfat 'I SAubst. behandelter
l 

Alizarinrot 
. I.. zo- t F B . Oxazmklasse. , zuruck: jarbstoff subst. AZo-

1

, au e- nze 

7. 

s:: 
'dj 
.... 
o 

U 

I 
Triphenyl- i jarbstofj 

methanklasse i I 

10. 

.... 
V 
-0 
o 

II. 

Farbe wird 
abgezogen: 
V nloslicher 
Azojarbstojj 

12. 

Farbe nicht 
abgezogen. 
Cr in del' 

Asche: 

I H 2S-Ent- ICr an",:,ese 

!
wicklung : : Ke~ne 

I farblgen 
Schwefel. I Diimpfe 

i [arbstoff I Erhitz~n 

Azo.Beizen. ' l Ox,:zm. 
farbstoff Betzen-

~ 
1fl 
;:l 

V 
s:: 
;:l .... 
0-
S 
o .... 

.e 
U 

i 
;:l 
cG 
V 
-0 .... 
o 
.0 
S 
o .... 

.e 
U 

farbstofi 
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2 Tropfen Ameisensilure (I : 100) 

reduziert die ursprQngliche Faser mit Hydrosulfit BX 

relblich. Farbe kehrt Farbe unverilndert oder nur in der 
'Qck: Azine, Oxazine, Nuance verilndert; an der Luft kehrt die 
~digoide. PrQfung mit ursprQngliche Farbe zurQck: 
Lpier. Auch prQft man Pyron- oder Anthracenklasse 

Faser bei trocknem 
:rhitzen 

AI oder Cr 
H2S entwickelt. anwesend: Beizen nicht vor-

handen. PrQfung mit prQft auf Beizen. Beizenlarbstoff· 
SnC12 und Bleipapier 

Man reduziert: 

lwesend. Cr fehlt. 

IK~~S .eine Farbige 
bigen Dilmpfe beim Farbe ent-

beim trocknen Farbe 
wird H.S·Ent· . k It· . k WIC e . 

Iitzen: Erhitzen: bleibt 
brauner WIC lung: Anthra-

,azin- Indigoider I 
unver-

I oder Schwelel- chinon-
!izen- Kilpen-

, ilndert 

I dunkIer larbstott K ilpen-I 

'bstotf larbstoff 
I I 

larbstoft 

5. 16. '7· 18. I '9· I 20. 
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Farbe wi 
Farbe wird abgezogen: 1-----------------

Saurefarbstoff 
(oder Berlinerblau) 

Farbe vollig oder grMtenteils abgez' 
und durch Tannin fallbar: Basischer 
anderer Beize) oder Basischer Beizenj 

Auszug mit CrFa·R 
I---------~-------- -----------------------------

NHa·Auszug 
ist farblos, 
wird beim 
Ansauern NH 

blau. Auf A 3' 
II 'b uszug 

Wo e ii ,er. farblos, 
tragen Wlrd I bleibt 

das Blau auch nach 
durch Hydro. A .. 
sulfit A ent. nsauern 
fiirbt, durch farblos. 

Persulfat FeCl3 gibt 
blaue 

wieder· 
hergestellt: 

Triphenyl- [I 

methan
Klasse 

Fall ling 

2. 

Keine Fallung: Basischer Farbstoff. 
iibertragt auf Wolle und kocht mit 

Hydrosulfit AX. 

Entfarbt. 
Farbe 

kehrt an 
der Luft 
zuriick: 
Azin, 

Oxazin 
oder 

Thiazin 

3· 

Entfarbt. Farbe wird 
Farbe kehl 

r~t, dann ent· nicht an 
farbt, darauf I . Lllft abel 
an der Luft I ' ' 
violett oder mIt Persulf 

blau: zuriick: 

Safranin
Azojarbstoff 

Triphenyl 
methan
farbstoff 

5· 



Tabelle xv. Blau auf Baumwolle. 

Man kocht mit verdilnntem Ammoniak (I: 100) 

wird nicht. abge;ogen. Man kocht 1/4 Minute mit Kochsalz.Natronlauge, spillt kalt und kocht I Minute mit Wasser 

tbgezogen; Siiure.Auszug farbig 
cher F arbstoff (auf Tannin oder 
eizenfarbstoff. Man versetzt den 
rFa-Reagens: 

Man 
mit 

---

fiirbt. 
kehrt 

an der 
aber 

ersulfat 
lick: 
henyl-
han-
'stoff 

I 

I 

I 

Fiillung. Cr in der 
Asche: 

Basischer Beizenfarbstoff. 
Man kocht die Baum-

wolle mit Hydrosulfit BX. 

Entfarbt. 
Farbe kehrt 
an der Luft 

zurOck: 
Oxazin 

6. I 
i 
I 

ci 

I 
'2 
cu » I u , 
cu 

I b 
5 , 
c:-
. iii ... 
0 
U 
Q)-
.: 
;:l ... 

0... 
;:l-
cu 

:a . g 
:J) 
IIJ 

';Q 
U 
;:l-
cu 

:a 
.5 s: 
a rn 

;:l 

Langsam 
entfiirbt. 
Farbe 

kehrt erst 
mitPersul-
fit zurOck: 
Triphenyl-

methan-
farbstoff 

7· 
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I 
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I 
I 
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I 
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I 
I 

I 
! 

Ein farbiger, durch Tannin fiillbarer Siiure-Auszug wird nicht erhalten. 

Entfiirbti Farbe kehrt an der Luft 
oder mit Persulfat nicht zurilck: 

Azofarbstoff 

Man kocht mit mere. Baumwolle und 
Seifenlosung 

Baumwolle angefiirbt: 
Subst. Farbstoff 

Cr oder Cu 
[ehlt: 

Subst. 
Azofarbstoff 

8. 

-. ;; 
Q) 
.... 
is 
-, 

'2 
cu 
is 
-, 

'0 
N cu . 
... ;:l ocu 

::Cco u ,_ 
-::: • Vl cu ;:l 

:..0 • a 0 
;:lb() _CU 
ou 
u:a _u 
b -bC6 
1::.-
oa 
Ucu 

Cr oder Cn 
in der Asche: 

Nach-
behandelter 

subst. 
Azofarbstoff 

9· 

t 
~ 
0. 
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~ 
Q) 
b() 

... 
Q) 

-0 
0 .... ... 
.~ 
a 
0 ... 

.e 
u 
;:l 
cu 

co 
IIJ 
> 
'E cu 
ti 
~ 
;:l 

r.n 

Baum-
wolle 

nicht an-
gefiirbt. 

Farbe 
durch 

kochendes 
Pyridin 

ab-
gezogen: 

Un-
loslicher 

Azo. 
farbstolf 

10. 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

t 

I 
I 

I 

Entfiirbt oder gelblich. Farbe kehrt an I 
der Luft zurlick: 

Azin- Oxazin, Thiazin oder lndigofarbstoft. 
Man prlift mit SnCl2 und Bleipapier 

I Kein H 2S entwickelt. Man 
erhitzt die Faser trocken 

. im Reagensglas 
-,--

I 
H,S·Ellt- I Keine 

wicklung: I farbigen 
Schwefel- Violette 

I 

Diimpfei 
farbstofl Diimpfe: Cr in der 

lndigoider Asche: 
Farbstoft Thiazin-

I 00" Ox~n I beizenfarbstott 

I 
II. 12. 

I 

13· 
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sser und 2 Tropfen Ameisensaure (I : 100) 

Man reduziert die ursprilnglicbe Faser mit HydrosuIfit BX. 

I 
Farbe unverandert oder dunkIer, brauner usw. An der 

Luft kehrt ursprilngliche Farbe zurilck: 

Farbe wird I 

Anthracen-Beizen- oder -K upenfarbstorf oder Ultramarin. 
Man kocht mit 90 0/0 iger Ameisensaure 

",," ",h,,, b, i Farbe abgezogen. AI in 
kann dann der Asche. Prilfung mit Wenig angegriffen 

diazotiert und SnCb und Bleipapier 
mit Naphtol 

I 
zu Rot ent· 

wickelt 
werden: Kein H2S Cr in der 

Primulin- entwickelt: Asche: Cr fehlt: 
Azofarbstojj H,S-Ent- Alizarin- Alizarin- I Anthracen· 

wicklung jarbstolf farbstoff I 
Kupen-

I auf AI. auf Cr I 
farbstoff 

I 

I I I 
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16. 

I 

17-

I 

18_ 
I 
I 
I I 

I I 

I 

! I1i 

I I N 
'v 

I ! ::i CO 

I I <II ~ ::a u i i:l 
0 '-
i:l ;::! 
<II <II 
bJJ ;::! .... 

W <II 

. ::a 
i:l 

~ ~ Q) 
(,) 

'- <II 
-"l ;::! .... 
'-' 

I 
..c: 

.~ <II "E ;::! 
"E <II <r: 
Q) ::a .... 
.... i:l Q) 

Q) 
, Q) '"0 

£ 
I 

(,) 0 
<II 

"" .... i:l 
i:l ..c: '2 ::i -5 ! "E <II as 
as <r: :>-. ::a (,) 

'E- .... i:l (5 
Q) .;:: bJJ ..c: '"0 .<11 ~ P.. 0 .~ <II 

Z i Q) ~ ::i" i:l .... -2 <II 

'5 d I <II ::i" ::a 
:>-. <II i:l 

.5 
.;:: 

(,) :0 Q) 
<II i:l .5 .... 

"3 a .;:: ..c: ... "E a as as <II ... .~ .~ <II .;:: .=:. '"0 
p.. ;:J <: 

I 
~ i:l ...... 



Farbe wird 
abgezogen: 

Saure. 
farbstoff. 

Der auf Wolle 
llbertragene 

Farbstoffwird 
durch Hydro· 

sulfit A ent· 
farbt, kehrt 
mit Persulfat 

zurllck: 
Triphenyl. 

methanklasse 

1. 

I 
Farbe 

--------~-,--~----- -

, Farbe wird vOllig oder grOBtenteils abgezogen; Siluro 
i auszug ist farbig und durch Tannin fiillbar: Basisch, 

I, Farbstolf (auf Tannin oder anderer Beizel oder basisch, 
Betzenfarbstolf. Der Silureauszug wird mit CrFa

, Reagens versetzt 

Nicht gefallt: Basischer Farbstoft. Man Gefiillt. 
llbertrilgt auf Wolle und kocht mit Cr in der 

Hydrosulfit A X IAsche. Fas 
_____ . __ . __ .. ___ ~ ___ . ~----_.-\durch Hydr 

II Farbe wird Entfilrbt. rsulfit B X 
Entfarbt. 

Farbe kehrt 

I 

an der Luft 
zurllck: 

I 
Azin, Oxazin 
oder Thiazin 

2. 

t d t Farbe kehrt i farbt; Farb iro, ann en . I 

I farbt, dann nicht an der I' kehrt nicht 
I an der Luft Luft aber der Luft, 

violett oder mit P~rsulfat i mit Persult, 
griln: zurllck: I zurllck: 

Safranin. TriphenyZ.! Triphenyl-
Azofarbsto// methanklasse! methanklas; 

3· 4· 5· 
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Tabelle XVI. Griin auf Baumwolle. 

Man kocht mit verdanntem Ammoniak (I : 100) 

lrbe wird nicht abgezogen. Man kocht 'It Minute mit Kochsalz-Natronlauge, spOlt und kocht zweimal mit verdOnnter Arne 

;~~~:; I----.. ~ _________ Ein farbige~, durch Tannin fallbarer Saureauszug_wird nieht erhalten. Man reduziert die urspr( 

sischer Entfarbt; Farbe kehrt auch mIt Persulfat 1 Entfarbt. Farbe kehrt 1 Nicht angegriffen oder in der 
rFa- nicht zurOck: .Azo- oder Nitrosofarbstoft· . I an der Luft zuriick; I verandert. Man 

Man kocht mIt mere. Baumwolle und Farbe wlrd I A' 0 . d---
Seifenlosung grOnliehgelb, I zm, Thx.az~n, 0 er -. 

an der Luft wzm.: 
fallt. Baumwolleangefarbt: Baumwolle nicht an· nieht wieder., Prllfung mit SnCh ' 

Asche enthalt Cr oder Ni: 
A nthracen- Beizenfarbstoj 

der Subst. F arbstoff gefarbt. Man koeht I hergestellt; lund Bleipapier 
Faser __ mit verdnnnter Salz· -I' kann diazo-

Hydro. i saure (I: 20) tiert und mit, I Reduziert 
Reduziert braun, an 
wieder griin. Man 

Salzsaure (I: ent· I I Kein H.S: braunlich rot, 
F b Kein Cr Cr oder ---- I Naphtol zu I .. • P If ar e I ent- mit ersu at ___ _ 

nieht an oder Cu Cu an- Farbe zer- Nicht ent-I Rot ent- H2S-Ent- wickelt: (nicht mit Luft): F b 
b vor· wesend: stOrt· Fe [arbt· Cr wickelt wieklung: I Oxazin- wieder gran.! ar. ed unt ' l Faser 

a er handen: N h I'n d' I' d' -I werden: K h d :veran er, . d 
~rsulfat ac - er In er Schwefel. (oder oc :n e : Losung IWlr grau,! 
lck: Subst. Ibehandelter Asche: i Asche: Primulin. farbstoff Thiazin-) i salzs)au~eb - farblos. , LOSNU~g. 
~envl- i Azo- Subst. Azo. Nitroso. IAzobeizen-1 Azofarbstoff Beizen. (I: 20 gI tiC . d -I rot. 1 III 

>1,kl~sse I farbstoll farbstolf i klasse I farbstofl I [arbstoff . griine Losung: ~:~he er Ider Aschel 

I: 
'8 
~ ... 
0 :a 

U 
-

"= '8 
~ 
>< 
0 -
~ 

<1l ... 
i5 -

<is 
:E 
E 
~ 

"0 
U 

0 
N 
I: d 
dL: 

OIl ,- , 
I: • .- ::: am 
.~ ~ 
A 

6. 7· 8. 9· 

31 
<1l 
::: 

d 
.c: 
u 

'8 (/) 

<IS -
>. "= <1l I: OIl <1l 0 .c: .... 
0.. >.. :.a 0.. 

-t: 
<1l ti bl). 
o c m 
>,,~ ~ 
........ c :::Go/! .;:: 
-~ til 
, <IS .!::l c c CJ <1l 0 0Il._ -0 ·z...c: .5 <ttr--:::G _ 

0 -v ,=' 
~>.. .... 
.~-o ..!!fJ 
-oc:l '2 <1l 0 

~ a .... 
EU CJ - c..:J 

d' 
d .... 
c..:J 

.... .c: 
<.> .... m 

~ . Iii 
0.. rn 
=' =' 
~ p::: 
<1l 

:§ btl ... .... 
It) OIl 

-0 ... 
0 '" m ..... III .... 'co:! <1l rn 
'8 Gl 
0 d' ... 

.c: d 
u ... 

.c: OIl 
u ~ 
ttl u 
C =' ... 
I: -0 si 
d .:c In .... U =' c..:J ~si C 
<1l -rn ,~ 

. ::: C ::I .... 
d btl 

~ .... C 'E: btl·-
ttl '-">< co:! 
en 0..0 a E'-..0 ttl A ttl 
::I i5 (/) A 

I 10. ~I. 12. r 13 I 

v I ' 
~ 1 :.a I 

r--

I4· IS· 

d ,=' ... 
OIl 
I: 
'2 
til 
>.. u 
C .;: 
til 

.!::l 
~ 
C :.a .;:: 

<Ii .;; 
N 

C 'Q) .;: <Ii CO <IS N 
.!::l 'Q) bo 
CJ CO ~' ..... .:.. C i ~ U 
1: '- '-

::I ;:l 
CO til co:! 

.5 (/) (/) 

:9 c C ... ,;:l d .;; .... .... 
OIl OIl 

C r:: I: .;:: '1: .;:: 
<IS co:! <IS 

,!:;l .!::l .!::l :;: :;;: ~ 



Ameisensaure 

lrsprllngliche Faser mit Hydrosulfit B X 
.. - .--.. -.- .. -------------_._-_ .. -_ .. _-

der Nuance nach Rot, Braun, Blau usw. I 
Man priift auf Cr und Ni _ . 

Ni: \ Kein Cr oder Ni in der Asche: i 

~:~ der Luft i __ Anthr~CI e~ __ Kii~enf~rbstotl-_-1 Wird gelb, 

I an der Luft 
[an kocht mit 'I i R d . wieder grlln: 
(r: 20) e UZlert I 

-. _. __ 1 Reduziert I dunkel- I Reduziert Indigoider 
! I braunoliv. marron, . blau, an Farbstolf 
I F Mit SnCl2 an der der Luft 

a,er 1 rau" heller H:SoEnto Luft wieder 
: Lo '1 wlcklung wieder griln inl sung' griln 

;chei braungelb I 
I 

I 
16. 17· 18. 20. 
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Tabelle XVII. BraUl 

Man kocht mit verdilnnten 

I 

I Farbe nicht abgezogen. Man kocht '/. Minute mit Kochsalz-Natronl 

Farbe ab-
Ein farbiger, durch Tannin fiillbarer Saureextrakt wird 

Farbe gezogenj 
Entfarbt i Farbe kehrt auch mit Persulfat nicht zurack: wird abge- Siiureaus· 

zogen: zug durch Azo- und Mineral/arbstolle. 
Saure/arb- Tannin Man kocht mit merc. Baumwolle und SeifenlOsung 

stoff· fall bar : 

Auf Wolle Basischer Baumwolle angefarbt:1 Baumwolle nicht angefarbt. Man ko( 
ilber- Parbstoff· Subst. Parbstoff. 1-------.. mit Pyridin 
tragen Farbstoff, 
durch auf Wolle Man prilft auf Cr u. Cu Farbe wird nic 
Hydro- ilber- Farbe abgezogen: 

sulfit AX tragen, 
Kein I Cr oder Cu 

wird abgezogen: Mineralfarbstof, 
dauernd wirddurch U nloslicher Behandlung 
entfiirbt: Hydro- Cr oder ~ulanwesend: Azofarbstoff mit kalter NaHSI 

Azo- suI fit AX vor- Nachbe- LOsung i dauernd hand en : I handelter ' larbstoff 
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entfiirbt: Subst. subst. 
Azo- Azofarb- Azofarb-

Cu fehlt ClI Entfarbt 
Nich 

farbstoff stoff I stoff vorhanden entfar 
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raun auf Baumwolle. 

nntem Ammoniak (r : roo) 

itronlauge, spOlt kalt und kocht zweimal mit verdfinnter Ameisensaure (I: roo) 

lVird nieht erhalten. 

ock: 

Wird 
--- grQnlich-

kocht gelb, 
kann dann 

---- diazotiert 
nieht und mit 

:en: Naphtol zu 
rbstotf. Rot 
lung !entwiekelt 
faHSOg• werden: 

Primulin- I 
---- Azo- I 

farbstoff I 

Nicht 
~ntfarbt 

8. y. 

Man reduziert die ursprilngliche Faser mit Hydrosulfit BX 

Unverandert oder in der Nuance verandert (dunkler, 
heller, gelber usw.). Man prfift mit SnCh u. Bleipapier 

I Kein H2 S entwickelt. Man prfift die 
I Asche auf Cr und Cu 

Entfarbt, I Cr oder Cu vorhanden: I 
an I Beizenfarbstolf· ! 

d2;~:~t ~~~~;n~': I Man kocht :~th~al:saure (r.: 2:) Kein Cr 

.. Schwefel- IC 0 er wemg a - oder Cu: 
Ind<go<de gezogen. Man 

. . I larbstoff , Voll- kocht mit ro%iger Ant~racen. 
standig Natronlauge I Kupen-

l ab- I farbstoff 
Faser und LOsung I gezogen braun, 

'I LOsung Faser un-I 
violett I verandert 
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Tabelle XVIII. Schwarz 

Man kocht mit verdOnnter 

I Die Farbe wird nicht abgezogen. 

I 
Die Farbe wird nicht oder wenig 

kocht 
Die Farbe ~.-----------~----

wird Stark abgezogen. Ein farbiger, 
abgezogen: Saureauszug durch 

Siiure- Tannin lallbar. ---------

farbstoff· Die Farbe wird abgezogen Basischer Farbstoff. Entfarbt; Farbe 

Der Man Obertriigt auf mit Persulfat nicht 

Farbstoff, Wolle und kocht 

I 
Azojarbstol 

auf mit Hydrosulfit AX Man kocht mit mer 
Wolle wolle und Seifen 

Obertragen, 
Wird rot, I wird durch ---

I 
------ dann Baumwolle wird an· 

Kochen 
mit Entfarbt. entfarbt; I gefiirbt. Man prOlt 

Hydrosulfit Farbe wird I auf Cr und Cu 

AX kehrt an darauf an 

dauernd LOsung der Lult der Luft 
Faser LOsung zurOck: violett Cr oderCt entfiirbt: und 

orange. rot. oder 
Cr und 

Fe Azin, anwesend: 
Azo- LOsung Cr in der Cu 

in der Oxazin violett- Nach-farbstoff farblos Asche blau: abwesend: 
Asche oder behandelte1 

Thiazin Safranin- Subst. suost. 
I I Azo- I Azofarb- Azofarb-I I 
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und Grau auf Baumwolle. 

nntem Ammoniak (I : 100) 

en. Man kocht mit verdiinnter Salzsaure (I : 5) 
_._----------------------_.- - -------~-

renig abgezogen. Man kocht I Minute mit Kochsalz.Natronlauge, spOJt und 
cht mit Wasser und verdiinnter Salzsaure (I : 20) 

durch Tannin fall barer Saureauszug wird nieht erhalten. Man reduziert die 
urspriingliche Faser mit Hydrosulfit BX 

-_._--_. 

kehrt aueh 
nicht zuriick: 
,bstoff· 

merc. Baum
ieifenlOsung 

an.[ Baum
prllft woile wird 

nicht 
angefarbt. 

-- Farbewird 

Unverandert odeT in der Nuance geandert 
(wird braun, marron usw.) 

---------,---.-------.. --~--

Reduzierte Farbe braun, I Reduzierte Farbe durch 
Entfarbt. wird an der Luft wieder, Farbe Reduktion nicht 

Farbe schwarz: 
kehrt Azin, Oxazin oder Thiazin. 

an der Priifung mit SnCI2 und Blei. 

braun; 
langsam 
und un-

Luft papier vollstandig 

oder sehr wenig 
verandert: 
Anthracen-

Klasse. 
Man priift auf Cr 

zur!lck. 
Trocken 

erhitzt 
violette 
Dampfe: 

H 2S-Entwick. Kein H 2S an der Luft, 
lung-. Faser entwickelt. rasch durch 

wird beim Faser Persulfat -····---~----I 

Kochen mit wird beim 'I wieder Cr 

In- vorhan- Cr 
fehlt: 

erCu durch 
send: kochendes 
ch- Pyridin abo 

g ezogen: digoider 
:delter F b ff U nlosl. ar sto 

ChlorkalklO- Kochen mit schwarz 
sung 3,5 0 Be. Chlorkalklo- I we:dt:nd. 
far bios oder sung 3,5 0 Be. I Cr m der 

schwach rotlich- I Asche: 

den: 
An-

th-:!'~~n- thracen
Beizen- K iipen
farbstoff farbstoff 

farb- Azo
farbstoff 
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Verlag von J. F. Bergmann in Miinchen 

Mikrochernisches Praktikurn 
Eine Anleitung zur Ausftihrung der wichtigsten mikro
chemischen Handgriffe, Reaktionen und Bestimmungen 
mit Ausnahme der quantitativen organischen Mikroanalyse 

Von 

Friedrich Emich 
ord. Professor an der Trchnischcn Hochschulr Gra7, l..-:orrC'sp. ~IitgIi('d 

def .\karlemie der \Vlssenschaften \\~iell 

Mit 77 Abbildungen. 1924. 6.60 Goldmark 

"Die Wichtigkeit cler mikrochemi5chen '\Iethodik ist bereits so all
gemcin anerkannt, claD ein Praktikum aus der Feder des Hauptk
grunders dips, r Disziplin keiner besoncleren Empfehlung bedarf." 

P. Rona-Berlin ill "Klil1ische IV ochenschrijt" 
...... Mit der Abfassung dieses Buches ist es Emich gelungen, 

zugleich rin Lehrbuch und einen Leitfaden zu schaffen, df[ einerseits 
berufen ist, im Cnterrichte als Richtschnur zu dienen, andererseits den 
.\nfanger befahigt, Lei genaurr Befolgung der Vorschriften sieh in kurzcr 
Zeit in dieses neue ,\rbeitsgebiet einzuarbeiten." 

cUay"hofn ill "l'hannazeutische .11ollatshejte" 

Zeitschrift fur analytische Chernie 
Begrundet von 

R. Fresenius 

Herausgegeben von 

Wilhelm Fresenius 
Remigius Fresenius und Ludwig Fresenius 

Inhalt: 

I. Originalabhandlungen 
2. Bericht fiber die Fortschritte der analytischen Chemie 

12 Hefte bilden einen Band. Zurzeit erscheint Band 65 

Preis dieses Bandes 20.- Goldmark 

Serienangebot steht auf Anfrage gerne zur Verfiigung 

-I 
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Verlag von J. F. Bergmann in Miinchen 

Soeben erschien: 

Grundziige 
der physikalischen Chemie 

in ihrer Beziehung zur Biologie 
Von 

S. G. Hedin 
Professor der medizinischen und physiologischen Chemie 

an der Universitat Upsala 

Zweite Auflage 

192 4. 7.50 Goldmark / Gebunden 8.70 Goldmark 

Aus den Besprechungen der ersten Auflage: 
Die Anwendung physikalisch-chemiscber Methoden und Prinzipien in der Bio

chemie und Biobgie nimmt einen immer gr6Be,en Umfang an, und ihre Kenntni5 
mrd fiir das Verstehen hiolJgiscber Vorgange immer notwendiger. Da; vorliegen:le 
Werk bringt in gedrangter Form die wichtigsten Grundzuge der physikalischen Chemie 
in ihrer Beliehung zur Biologie. Sehr grundIich sind die KapiteI tiber den osmotischen 
Druck und die Kolloide und Enzyme bearbeitet. Die Darstellung ist elementar, s:JdaJ3 
auch diejenigen, welche mit der Materie wenig vertraut sind, ohne Schwierigkeiten 
foIge;} kiinnen. Borichle der deutschen pharmazeulischen Gesellschatt 

Lehrbuch 
der physiologischen Chemie 

Unter Mitwirkung von 
Prof. S. G. Hedin in Upsala, Prof. J. E. Johansson in Stockholm 

und Prof. Dr. T. Thunberg in Lund 

Herausgegeben von 

Olof Hammarsten 
ehern. Professor der medizinischen und physiologischen Chemie 

an der Universitat Upsala 

Zehnte, gegenuber der neunten unveranderte Auflage 
Mit einer Spektraltafel 
1923. 18.- Goldmark 

:\us den Besprechungen der neunten Auflage: 
Das Erscheinen eines neuen Hammarsten ist in den Kreisen der physiobgischen 

Chemiker seit jeher mit Freude und Spannung begrliBt worden, denn die:es Werk, 
ursprunglich allein aus der Feder des schwedischen Altmeisters, in der neuen Auf~ 
lage von ihm in Verbindung mit drei hervorragenden schwedischen Fachgelehrten 
Yerfaf3t, hat seit langem einen fest behaupteten unbestrittenen Platz in jeder physio~ 
IJgisch-chemischen Bucherei iune. Es ist das Standard-Werk, welches in kurzer, 
klarer Form liter a1le Fragen Auskunft gibt, alte wie neue in gleich objektiver Weise 
behandelnd und mit umfassenden Literaturnachweisen belegend. Es bietet dabei flir 
die rasch vorwiirts stretende und schnell vergessende Gegenwart den unschatzbaren 
Vorteil, daB es fe::t im Boden des klassischen Zeit alters der physiologischen Chemic 
wurzelt und s.Jmit auch das nicht vergWt, was wir die5em ve:-danken. 

Zeitschritt far angewandte Chem ie 

I 
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Druckfehlerberichtigung. 

Auf Seite 148, Zeile I I-I 5 mu~ es hei~en: Die Patente der 
Firma Cassella sind n i c h t an die Firma Sandoz iibergegangen, 
wohl aber die Patente der Textilwerke Horn (Dr. Zimmermann), 
welche sich auf Behandlung mit alkoholischem Kali und Toluol
sulfochlorid beziehen. 

Rug g Ii, Praktikum der Fnrberei. J. F. Bergmann, MUnchen. 




