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Vorwort. 
Das vorliegende Werkchen enthalt die in heutiger Zeit wich

tigsten Farbemethoden mit den gangbarsten Farbstoffen auf 
Baumwolle, Wolle, Seide und Kunstseide fiir den Gebrauch in 
Farbereilaboratorien. Es solI demjenigen einige Anleitungen geben, 
der sich mit der Anwendung der neueren Farbstoffe und Farbe
methoden vertraut machen mochte, sei er wissenschaftlich ge
bildeter Chemiker oder Schiller einer Hoheren Textilfachschule, 
der die Kenntnis der Farbevorschriften griindlich beherrschen 
muB, wenn er in die Praxis geht. 

Die Kunst der Farberei der Mischgewebe, die standig an Be
deutung zunimmt, konnte leider in den Rahmen dieses Buches 
nicht mehr untergebracht werden, da sie in allen ihren Einzel
heiten eine Abhandlung fiir sich bilden wiirde. Die Grundlage 
der Farberei der gemischten Gewebe bildet aber stets die genaue 
Kenntnis der Bearbeitung der Einzelfasern, auf der sich die Be
handlung der Halbwoll-, Halbseiden- und der komplizierteren 
Stoffe aufbaut. 

Krefeld, im August 1930. 
Eduard Zuhlke. 
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Einleitung. 
Vor der Behandlung der einzelnen Farbstoffgruppen sollen hier 

noch einige einleitende, der Beachtung werte Hinweise gegeben 
werden. 

Die Farbstofflisten hinter jeder Vorschrift enthalten haupt
sachlich deutsche Marken. Bei Anfiihrung fremder Farbstoffe ist 
hinter dem Namen in Klammern die betreffende Fabrik in abge
kiirzter Form angegeben. Die Listen sind nicht vollstandig. Es 
sind immer nur diejenigen Farbstoffe ausgewahlt, die geniigen, um 
moglichst aIle Tone mit einer Farbstoffgruppe herzustellen und 
auch - fiir evtl. Priifungen - Farbungen mit den verschiedensten 
Echtheitseigenschaften innerhalb einer Gruppe zu erzeugen. 

Einzelne Farbstoffe haben trotz chemischer Identitat verschie
dene Namen (Konkurrenzmarken). Diese sind zum Tell unter diesen 
verschiedenen Namen, unter denen sie auch noch im Handel sind, 
auigefiihrt. Es ist absichtlich geschehen, weil bekanntlich der Far
ber aus nicht ganz zu verwerfenden Griinden sich schwer von den 
alten Namen trennen kann und man aus der Erfahrung heraus auch 
weiB, daB Farbstoffe von gleicher Zusammensetzung, die an ver
schiedenen Orten hergestellt werden, sich in ihren farberischen 
Eigenschaften nicht vollkommen gleichen. Moglicherweise spielt 
hier die Polydispersitat eine gewisse Rolle. 

Bei jeder Farbstoffgruppe sind, soweit es zur Beleuchtung des 
Farbevorganges notwendig schien, um beim Schiller das Verstand
nis dafiir zu wecken, "Anleitungen fiir Versuche" angefiigt. Es 
wird dabei oft eine mangelhafte Farbung entstehen, die dem Schii
ler den Blick fiir Fehierquellen und falsche MaBnahmen scharfen 
solI, denn bekanntlich lernt der Farber an Riickschlagen am besten, 
die richtigen Uberlegungen anzustellen und Schwierigkeiten zu 
iiberwinden. Er wird durch Fehler klug. 

Was die Angabe von Rezepten in der Farberei anbetrifft, so muB 
gesagt werden, daB es streng genommen fiir eine genau bestimmte 
Farbung gar kein starres Rezept gibt, weil ihr Ausfall von Faktoren 
abhangig ist, die auBerhalb der Vorschrift liegen, wie z. B. lokale 
Wasserverhaltnisse, Farben mit direktem oder indirektem Dampf, 
personliche Einstellung des Farbers zu Flottenlange, Salzzusatzen 
usw. Ein Farberezept ist daher auch stets ein Begriff, der je nach 
Bedarf und Erfahrung dehnbar ist. Den hier angegebenen Vor-

Ziihlke, Leltfaden. 1 



2 Einleitung. 

schriften sind zum Teil die Veroffentlichungen der Farbenfabriken 
zugrunde gelegt. 

Es ist versucht worden, mogIichst mit den VerhiiJtnissen in der 
Praxis parallel zu gehen. Das lieB sich aber im kleinen nicht immer 
durchfuhren, z. B. beim Farben auf "laufenden Badern", das heiBt 
die Weiterbenutzung der Farbeflotten, die nicht ganz ausziehen. 
Die Lebensdauer von Farbflotten u. dgl. ist verschieden, und die 
dazu notigen Nachsatze sind mehr eine Sache der Einarbeitung. Es 
sei hier nur kurz bemerkt, daB uberall da, wo Bader nicht ausziehen 
und sich nicht zersetzen, diese langere Zeit unter Ersatz der ver
brauchten Zusatze weiter benutzt werden, um Zutaten zu sparen. 
Es sei hier auch gleich darauf hingewiesen, daB das Bestreben jedes 
Farbers sein muB mit moglichst wenig Zusatzen an teuren 
Farbstoffen u. dgl. bei entsprechender Vorsicht die groBtmog
lichste Wirkung zu erzielen und dabei die Flotte nicht unnotig lang 
zu machen. 

Bei dem Bestreben, die Kleinfarberei eng an die Praxis anzu
lehnen, hat sich eine weitere Schwierigkeit ergeben. Man kann 
namlich im kleinen nicht immer mit den Flottenverhaltnissen 
(siehe S. 2) arbeiten, die in der Praxis ublich sind. Man wird oft 
gezwungen sein, erheblich langere Flotten zu gebrauchen. Die Folge 
davon ist, daB eine Farbung z. B. mit substantiven Farben nach 
"Prozenten" vom Gewicht des Farbegutes, wie sie in der Praxis 
hergestellt wird, bedeutend dunkIer ausfallt als eine Farbung im 
Laboratorium mit langerer Flotte und demselben "Prozentgehalt" 
an Farbstoff und Zutaten. Man erreicht daher nie die Tiefe einer 
Farbung aus einer Musterkarte der Fabriken, die nach den Verhalt
nissen der Praxis (Flottel: 20 fUr Baumwolle) angefertigt ist, 
wenn man die darin angegebenenZusatze in "Prozenten" anwendet. 

Das gleiche gilt von anderen Behandlungen, bei denen die Kon
zentration der Losungen (Bader) ausschlaggebend ist, z. B. Blei
chen, Absauern, Beizen u. dgl. Bei Badern, die ganz ausziehen, 
z. B. beim Farben von Wolle und Seide mit Saurefarben spielt 
das Flottenverhaltnis bei Berechnung des Farbstoffzusatzes keine 
so groBe Rolle. 

Aus dies em Grunde ist, soweit angangig, bei Farbflotten, die 
nicht ganz erschopft werden, stets hinter der ublichen Angabe in 
Prozenten die Konzentration der Farbflotte an Zusatzen (g/l 
oder ccm/l) angegeben, die etwa den in der Praxis ublichen Flotten
verhaltnissen entsprechen wUrde. (Baumwolle 1: 20, Wolle 1: 40, 
Kunstseide, Seide, Halbwolle usw. 1 : 30). Man wird auf diese Weise 
unabhangig vom Flottenverhaltnis und kann die Tiefe einer Far
bung schneller und genauer treffen. Es ist dabei allerdings die An-



Einleitung. 3 

nahme gemacht, daB zwei Farbungen in Flotten gleicher Konzen
tration aber verschiedener "Lange" annahernd gleich ausfallen, 
wenn die andern Bedingungen gleich sind (Beispiel einer Berech
nung S. 6, siehe dort auch alles Nahere liber Flotte, Prozentsatze 
u. dgl.). 

Die Theorie ist berlicksichtigt, soweit sie in den Rahmen dieses 
Blichleins fallt. Durch Hinweise auf die entsprechende Materie in 
der Literatur ist Gelegenheit gegeben, sich eingehender in die ein
zelnen Probleme der Farberei zu vertiefen. 

1* 



Die Farbstoffe. 
Die organischen Farbstoffe sind farbige Korper, die je nach 

Charakter mit oder ohne Vermitt1ung andrer Stoffe (Beizen) 
pflanzliche oder tierische Fasern "echt" anfarben. Sie haben alle 
bestimmte chemische Gruppen gemeinsam, die sie zum Farben be
fahigen. Die Kern- oder Muttersubstanzen der Farbstoffe, die sog. 
"Chromogene" enthalten gewisse Atomgruppen, ein oder mehrere 
"Chromophore". Solche Chromophore (Farbtrager) sind z.B. die 
Nitro-, die Azo-, die Keto-, die Athy1engruppe (-N02' -N = N-, 

I I 

=C=O, R-C=C-R). Diese an sich indifferent en gefarbten 
Chromogene werden durch Addition von "Auxochromen", wie die 
Aminogruppe (-NR2), die Rydroxy1gruppe (-OR), die Sulfo
gruppe (-S03R), die ihre chemische Natur beeinf1ussen, zu eigent
lichen Farbstoffen. AuBer dies en sind noch andere Gruppen oder 
Radika1e von Einf1uB auf die Eigenschaften der Farbstoffe. Durch 
deren Einfiihrung wird Farbton, Echtheit, Verwendungsbereich, 
Loslichkeit usw. bestimmt. Die Sulfogruppe z. B. gibt ihnen sauren 
Charakter, hellt die Farbe auf und erhOht die Loslichkeit. Die 
COOR-Gruppe macht den Farbstoff in vielen Fallen echter und 
gibt ihm die Fahigkeit mit Metallsalzen Lacke zu bilden (Beizen
farbstoffe). Andere wichtige Substituenten sind z. B. Chlor, die 
Nitrogruppe, Alkyle, Aryle, Alkoygruppen und viele andere. 

Auch die Stellung der Gruppen im Molekiil und untereinander 
ist ausschlaggebend. 

Die allgemein iibliche Einteilung der Farbstoffe nach der prak
tischen Seite fiihrt zu fo1gender Gruppierung: 

a) Sa urefar bstoffe. Sie finden Verwendung fiir Wolle, Seide 
und andere tierische Fasern, auch fiir Jute. 

b) Basische Farbstoffe, fiir Baumwolle, Kunstseide und 
andere vegetabilische Fasern (meist auf Gerbstoffbeize). In ge
ringerem MaBe auch fiir Wolle und Seide. 

c) Substantive, Salz- oder direkte Farben, hauptsach
lich fiir Baumwolle, Kunstseide (auBer Acetatseide) und die andern 
pflanzlichen Fasern. Eine Auswahl auch ffir Wolle, Seide, Misch
gewebe. 

d) Schwefelfarben, hauptsachlich ffir Baumwolle, weniger 
fiir Kunstseide. In seltenen Fallen fiir Seide unter Verwendung von 
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Faserschutzmitteln. Sie kommen fUr Wolle nicht in Frage, da das 
zum Farben notige Schwefelnatrium die Faser angreift. 

e) Kiipenfarben, hauptsachlich fUr Baumwolle und Kunst
seide. Einige geeignete auch fiir Wolle und Seide. 

f) Entwicklungsfarben, 1. un16sliche Azofarben, z. B. 
(Naphthol AS-Farben usw.) fUr Baumwolle, Kunstseide, in Aus
wahl auch fUr Seide. 2. Anilinschwarz, hauptsachlich fUr Baum
wolle. 

g) Beizenfarben, die die Faser nicht direkt, sondern nur mit 
Vermittlung von Metalloxyden (Beizen) echt anfarben. Hierunter 
konnen auch die basischen Farben gerechnet werden, wenn sie auf 
Baumwolle gefarbt werden, da sie diese nur auf Gerbstoffbeize an
farben (siehe S.21), wahrend Wolle und Seide dagegen von basischen 
Farben direkt angefarbt werden. Die eigentlichen Beizenfarben 
kommen fUr Baumwolle kaum noch in Frage (Hauptvertreter ist 
noch Alizarin- oder Tiirkischrot), mehr dagegen fiir Seide und 
allenfalls fUr Wolle. Hierzu sind auch die natiirlichen Farbholzer 
wie Blau- und Gelbholz usw. zu rechnen. 

Weitere Einzelheiten iiber die Farbstoffe der einzelnen Gruppen 
sind bei den Vorschriften angegeben. Die Farbstoffe kommen unter 
Phantasienamen in den Handel, die selten dem Anfanger einen 
RiickschluB auf die Herkunft und Verwendung erlauben. Die 
Nomenklatur ist auBerst verworren. Oft haben Farbstoffe mit 
gleichen Namen ganz verschiedene Zusammensetzung und umge
kehrt. Die gleiche Unsicherheit ergibt sich bei del' Beurteilung del' 
Markenbezeichnung (Buchstaben hinter den Namen). So kann z. B 
"S" bedeuten: saureecht, sehweiBecht, oder geeignet fiir Seide. 
"L" kann bedeuten: lichteeht, loslich usw. Man ist bei dies em 
Wirrwarr von Namen und Bezeiehnungen allein auf sein Gedaeht
nis und die Tabellen der Fabriken angewiesen. 

Technische Einzelheiten. 
Flotte nennt der Farber das Bad, in welchem das Farbegut be

handelt wird. 
Das Flottenverhiiltnis gibt das Verhaltnis zwischen dem Gewicht 

des Farbegutes und der Menge der Flotte an, wobei aUe Zutaten 
mit einbegriffen sind. Kurze Flotten enthalten wenig, lange Flot
ten mehr Fliissigkeit. Flotte1: 20 heiBt z. B.: man farbe mit soviel 
Fliissigkeit, daB insgesamt (mit Farbstofflosung usw.) die zwanzig
fache Menge vom G3wicht des Farbegutes vorhanden ist. Also bei
spielsweise fUr 15 g BaumwoUe 300 g oder cern Flotte. 

Das Flottenverhaltnis in der Praxis richtet sich nach der Art 
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des Farbegutes (wie schon oben angedeutet), weiter nach dem Farb
ton, nach der Eigenschaft der Farbstoffe u. dgl. Auf Farbeappara
ten sind besondere Verhaltnisse ublich, ebenso bei bestimmten Ar
beiten, wie Beizen mit Gerbstoffen u. dgl., um die Flotte moglichst 
auszunutzen und Zutaten zu sparen. Man arbeitet dabei mit 
kiirzeren Flotten. 

Losungen. Beim Arbeiten mit Strahnen oder Lappchen von 
5-15 g sind die Mengen an Farbstoff usw. meist sehr klein, und 
man stellt sich daher, um die zeitraubende Arbeit mit der analyti
schen Waage zu umgehen, Losungen von bekanntem Gehalt her, 
indem man etwa 0,5-1 g der Substanz auf einer weniger emp
findlichen Waage abwagt und zu 500 ccm beispielsweise auflost. 
Von dieser Losung wird dann die entsprechende Menge mit einer 
Teilpipette dem Bade zugesetzt (Beispiel siehe unten, Seite 6). 

Chemikalien, die standig gebraucht werden, wie Glaubersalz, 
Soda, Sauren usw. sind dauernd in geeigneter Verdunnung vorratig 
zu halten und der Genauigkeit halber auch stets mit Teilpipetten 
abzumessen (Verzeichnis der am meisten gebrauchten Losungen 
S.12). 

Uber das Losen der Farbstoffe siehe bei den einzelnen Vor
schriften. 

Prozentsiitze usw. Prozentsatzangaben in der Textilindustrie 
beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben, stets auf das Ge
wicht des Farbegutes. Die im Text angegebenen Zusatze in Pro
zenten entsprechen den in der Praxis und in den Farbkarten der 
Fabriken allgemein ublichen Angaben. Diese Bezeichnung hat sich 
allgemein eingebiirgert, ist aber fiir genauere Beurteilung der Farb
tiefe einer Farbung nicht zureichend, weil wie in der Einleitung 
ausgefuhrt, die Tiefe einer Farbung von den verschiedensten Fak
toren abhangig ist. An deren Stelle ist die Angabe der Konzentra
tion der Farbflotte an Zusatzen (gil = g pro Liter Flotte) um vieles 
genauer. 

Beispiel einer Berechnung der Zusatzeifur eine 
Farbung. 

8 g Baumwolle sollen gefarbt werden im Flottenverhaltnis 
1 : 20, also in 160 ccm Farblosung (Zusatze inbegriffen). An Farb
stoff und Hilfsmitteln sollen zugesetzt werden: 

1. 4,5% Farbstoff (berechnet auf das Gewicht der Baumwolle). Das 
entspricht einer Konzentration der Farbeflotte bei einem Verhaltnis 1:20 
(50 g Baumwolle in 11 Flotte) von 2,25 g Farbstoff pro Liter Flotte (4,5% 
von 50 ist 2,25). 

2. 2,5% Soda (berechnet auf das Gewicht der Baumwolle). Das ent-
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spricht einer Konzentration der Flotte nach den gleichen Dberlegungen 
von 1,25 g/l Soda. 

3. 50 % Glaubersalz, berechnet auf das Gewicht der Baumwolle oder 
wie oben: 25 g/l Glaubersalz. 

Berechnung: a) Farbflotte mit allen Zusiitzen insgesamt .. 160 ccm 
Davon entfallen auf: 
b) Farbstofflosung 0,5: 100 (0,5 g Farbstoff in 100 Wasser gelost). 

. ~5·8 
1. Bel Berechnung nach Prozenten (4,5 %): 100 = 0,36 g Farbstoff. 

Diese sind enthalten in 10~,~0,36 = 72 cem der Farbstofflosung 72 ccrn 

2. Bei Berechnung naeh der Konzentration (2,25 g/l Farbstoff): 
160· 2,25 100· 0,36 

1000 = 0,36 g oder ~5~ = 72 ccm der Farbstofflosung. 

c) Soda (Losung 1: 10 = 1 g Soda in 10 ccm Wasser gelost). 
2,5· 8 

1. Prozentrechnung (2,5% vom Baumwollgewieht): 100 = 0,2 g 

Soda. Diese sind enthalten in 2 ccm Sodalosung 2 ccrn 
. 1,25· 160 

2. KonzentratlOnsrechnung (1,25 gjl): 1000- = 0,2 g =2 ccm Losung. 

d) Glaubersalz (Losung 1: 10). 

1. Prozentrechnung (50% vom Baumwollgewicht): 5~~08 = 4g. Diese 

sind enthalten in 40 ccm Losung . . . . . . . . . . . . . . 40 ccrn 
. 25· 160 

2. KonzentratlOnsrechnung (25 gil): 1000 = 4 g = 40 ccm Losung. 

Die Zusammensetzung der Farbflotte ergibt demnach folgendes Bild: 
Gesamtmenge 160 cem 

Farbstofflosung. . 72 ccm 
Sodalosung 2 " 
Glaubersalzlosung . 40 " 

114 ccm 114 " 
Rest an Wasser 46cem 

Ausfiihrung einer Farbung. 
Man wagt das Strahnchen ab, berechnet die Flottenmenge, 

steUt die Losungen her, berechnet die erforderlichen Zusatze, gieBt 
zunachst das Wasser, dann die Soda., Farbstoff· und Glauber· 
salzlOsung in den Farbbecher, und nach Einstellung auf die vor· 
geschriebene Temperatur beginnt man mit dem Farben. Bei groBe. 
ren Mengen an Farbstoff, Salz usw. (z. B. Schwarzfarbungen) wagt 
man die Substanzen ab und bringt sie mit weniger Wasser in Lo· 
sung, weil sonst die Flotte zu lang werden wiirde, oder man lOst sie 
direkt in der kochend heiBen Flotte. 

Baumegrade sind Teilgrade einer Spindel, mit der die Konzen· 
tration von Losungen gemessen wird. Die Baumespindeln sind in 
der Textilindustrie allgemein zu dies em Zweck im Gebrauch. 
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Abziehen bezeichnet das Zerstoren von Farbungen oder das 
Herunterlosen von Farbstoffen von der Faser, die zu dunkel gefarbt 
ist oder auf einen andern Ton umgefarbt werden solI. 

Echtheiten. Darunter versteht man die Widerstandsfahigkeit 
einer Farbung gegen spatere Behandlungen und Einwirkungen, 
z. B. von Sauren, Alkalien, Seife, Licht, Oxydationsmitteln bei der 
Appretur (Ausriistung der Gewebe, um ihnen ein gewisses Ansehen, 
Griff, Glanz usw. zu geben), bei der Wasche, Bleiche, beim Tragen 
der Stoffe u. dgl. 

Ein Farbstoff kann beispielsweise gegen Licht sehr echt sein, 
dagegen halt er moglicherweise einer Seifenwasche nicht stand und 
umgekehrt. 

Eine Farbung braucht im allgemeinen nur einzelne Echtheiten 
gegen diejenigen Einwirkungen in hohem Grade zu besitzen, denen 
der gefarbte Stoff speziell ausgesetzt ist, das heiBt eine Farbung 
auf Seide muB oft "wasserecht", braucht aber nie "chlorecht" zu 
sein, weil eine spatere Behandlung mit Chlor nur fiir Baumwolle, 
in selteneren Fallen fiir Stoffe mit Wolle in Frage kommt. Seide 
wird iiberhaupt nicht mit Chlor in Beriihrung ~ebracht. 

Die Farbungen ein und desselben Farbstoffes auf verschiedene 
Fasern ausgefiihrt, gleichen sich in ihren Echtheiten nicht. So 
gibt z. B. Indigo auf Wolle licht-, wasch- und reibechtere Farbun
gen als auf Baumwolle usw. Auch die Tiefe einer Farbung, das 
heiBt die Farbstoffmenge, die auf der Faser sitzt, und nicht zuletzt 
die Ausfiihrung einer Farbung hat zum Teil groBen EinfluB auf die 
Echtheit. Gewisse Echtheiten hangen aber nicht so sehr von der 
Art des Arbeitens ab, wie z. B. die Licht-, Saure-, Alkali- und Chlor
echtheit usw., weil sie ein Kennzeichen des Farbstoffes an sich, 
des chemischen Korpers sind. Man ist bei ihnen lediglich auf die 
richtige Wahl des geeignetsten Vertreters angewiesen. Andere Echt
heiten dagegen, z. B. die Reib-, Wasch-, Walkechtheit erhalten zu
wellen ihren hochst erreichbaren Wert nur durch ganz korrektes 
und einwandfrei sachgemaBes Einhalten der giinstigsten Arbeits
bedingungen. Es geniigt hier also nicht allein die richtige Auswahl 
der Farbstoffe, man muB auch ein geschickter Farber sein. Man 
vergleiche die Bemerkungen iiber Reibechtheit bei den Naphthol
AS-Farben, Pararot, Anllinschwarz, den Kiipenfarben auf Wolle. 

Die Farbenfabriken haben die Echtheitseigenschaften aller 
Farbstoffe auf die verschiedenen Fasern (Seide und Kunstseide 
noch nicht vollstandig) in Tabellen zusammengestellt. 

Die Priifung der Echtheitseigenschaften und die Einteilung in 
"Echtheitsgrade" ist normiert worden von der Echtheitskommission 
des Yereins Deutscher Chem,iker. Die l3estimmungen sind in einem 
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Buch zusammengestellt (Verfahren, Normen und Typen fUr Echt
heitsprufungen. 1928), das zu beziehen ist durch den Verlag 
"Chemie" Berlin (siehe S. 225). 

Egalisieren nennt der Farber die Eigenschaft eines Farbstoffes 
moglichst gleichmaBig - auch bei ungunstigen Bedingungen - auf 
die Faser zu ziehen, so daB keine verschieden stark gefarbten 
Stell en entstehen. 

Das Egalisierungsvermogen ist eine der wichtigsten Eigenschaf
ten der Farbstoffe, die zwar zum Teil von ihrer Beschaffenheit ab
hangt, aber durch verschiedene Mittel beeinfluBt werden kann. 
So kann das Egalisieren verbessert werden durch Regelung der 
Temperatur, durch die Lange der Flotte, Anwendung gewisser Zu
satze, standige, fleiBige Bewegung des Farbegutes usw. Vergleiche 
auch die Bemerkungen daruber an verschiedenen Stellen des 
Buches. 

Das Wasser. Die Beschaffenheit des Wassers fur die Farberei 
und die verwandten Gebiete ist sehr wichtig. Sie ist oft ausschlag
gebend fUr den Ausfall einer Farbung. Das Wasser solI moglichst 
frei von fremden und gelosten Stoffen sein. Die naturlichen 
Wasser enthalten mehr oder weniger geloste Salze, von denen 
einige die "Harte" des Wassers ausmachen. Diese Hartebildner 
sind meist Bicarbonate, Sulfate, Chloride von Calcium, Magnesi
um, Mangan, Eisen und sind moglichst vor Gebrauch zu entfernen. 

Der Gehalt an Bicarbonaten bildet die sog. vorubergehende oder 
temporare Harte, die man durch Kochen (1) oder Zusatzmittel 
ausscheiden kann (z. B. mit Atzkalk). Die beim Kochen nicht aus
fallenden Salze (Sulfate, Chloride) bilden die Dauerharte (perm a
nente Harte), die durch Soda zum groBten Teil beseitigt werden 
kann. 

Zur eingehenden Bestimmung und Entfernung der Harte 
mussen Analysen gemacht und aus den Ergebnissen die erforder
lichen Zusatze an Enthartungsmitteln berechnet werden. Die Ent
hartung mit Zusatzen wird nach der modernen Methode mit 
Permutitfiltern umgangen. Genauere Angaben uber Wasser
reinigung in der Literatur. 

1m Laboratorium wird am besten Kondens- oder destilliertes 
Wasser zum Farben genommen (weiches Wasser). 

Fiirbegefiille usw. Zum Farben dienen Becher aus starkem Glas 
(fur Vorlesungen und fur Farbungen, bei denen die Flotte beobach
tet werden muB) oder aus Porzellen oder dgl. 

Zum "Umziehen" dienen gerade (a), zumAufhangen der Strahne 
gerade oder gebogene Glasstabe (b) (siehe Abb. 1). 

Die Becher werden entweder einzeln auf dem Bunsenbrenner 
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oder besser zu mehreren in besonders dazu eingerichteten Koch
badern (Wasserbadern) erhitzt, die zur Aufnahme der Becher ent
sprechend gelochte Platten haben. 

Der Vorteil dieser Bader liegt in der GleichmaBigkeit der Er
warmung mehrerer Becher auf einmal und in der Moglichkeit, durch 
Salzzusatze die Temperatur des zum Erhitzen dienenden Wassers 
iiber 100° 0 hinauszutreiben und so auch die Farbflotten in den 
Bechern moglichst hoch zu erhitzen. Zum Farben von Wolle 
z. B. muB das Farbbad kochen, was nur durch eine Temperatur
erhohung des Wasserbades auf etwa 110-115° erreicht werden 
kann. Als Zusatzmittel dienen z. B. Salpeter oder Ohlorcalcium. 

Netzen bedeutet das Durchfeuchten mit Wasser, damit beim 
Farben die Faser moglichst gleichmaBig von der FarblOsung durch
drungen werden kann, und die Farbung gut "egal", das heiBt 

gleichmaBig ausfallt. Zur Erleichterung des 
Netzens sind unzahlige Mittel im Handel, die 
durch Anderung der Oberflachenspannung 
ein rasches und griindliches Eindringen der 
Feuchtigkeit in die Faser herbeifiihren (siehe 
S.223). 

Spiilen. Das SpUlen ist eine der wichtig
sten Arbeiten in der Farberei. Zum Spiilen 
nimmt man zweckmaBig eine langere Flotte, 
um das gefarbte Material tiichtig bewegen zu 
konnen. Die Farbungen sind im allgemeinen 
solange zu spiilen, bis das Wasser klarablauft. 
Oft kann durch warmes Spiilen (35 ° und mehr) 

Abb.1. die Echtheit (Reib-, Wasser- und Wasch-
echtheit) etwas verbessert werden. Bei Far

bungen nach einer Vorlage hat man aber zu beriicksichtigen, daB 
dabei die Farbungen etwas heller werden. (Beispiel: Warm waschen 
von mit Tanninbrechweinstein gebeizter Baumwolle, um die 
nicht fest in der Faser sitzenden Anteile herauszuspiilen.) 

Ebenso griindlich wie das Auswaschen von Farbstoffen ist das 
Entfernen von Sauren, Salzen usw. zu besorgen, da sich sonst sehr 
leicht Storungen bei der Weiterbehandlung einstellen konnen. Bei 
Unsicherheit ist evtl. auf Abwesenheit der betreffenden Ohemika
lien zu priifen (LackmuBpapier bei Sauren und Alkalien, Jod
kaliumstarkepapier bei Ohlor usw.). 

Ausziehen der Blider. In allen Fallen, in denen das Farbebad 
nicht weiter benutzt wird, muB der Farbstoff moglichst ausgenutzt 
werden. Das Erschopfen des Bades geschieht meist gegen Ende des 
Farbeprozesses durch erneute Zugabe der Mittel, die das Aufziehen 
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befordern, z. B. Salz bei allen substantiven, Schwefel-, Kiipen-, 
Naphthol-AS-Farben usw., Saure beiden Saurefarben fiirWolle und 
Seide, wo das Bad fast restlos erschOpft wird. In der Praxis wird 
oft, um den Farbstoff noch mehr auszunutzen, eine frische Partie 
auf der alten nicht ganz erschopften Flotte kurze Zeit hantiert, 
wobei durch Verschiebung des Gleichgewichtes zwischen Faser und 
FarblOsung zugunsten der Farbstoffaufnahme die letzten Reste 
aus der Losung herausgeholt werden. So kann man jetzt entweder 
die Flotte laufen lassen, oder darauf einen hellen Ton farben, den 
man in der alten Flotte nicht hatte erzielen konnen. 

Entwiissern. Das Entwassern dient zur Entfernung iiberschiissi
ger Fliissigkeit im Farbegut entweder vor dem Trocknen oder vor 
der Behandlung in einem frischen Bade, das durch nasses Material 
evtl. zu stark verdiinnt werden wiirde. 

In der Praxis geschieht dies meist durch Zentrifugen (Aus
schleudern), im Kleinen muB man sich mit Abwinden, und bei 
empfindlichen Fasern, wie Seide oder Kunstseide mit Abstreifen 
oder Abquetschen zwischen Gummi-
walzen behelfen. In manchen Fallen ist ~ 
das gleichmaBige Verteilen von Feuch-
tigkeit in der Faser wichtig, weil davon 
der "egale" Ausfall einer Farbung ab-
hangen kann (bei manchen Kiipen-
und Schwefelfarben, beim Impragnie-
ren von Garn mit Beizen, wie p-Naph-
thol oder anderer Naphthole oder mit / 
Tiirkischrotol fiir Alizarinrot u. dgl.). Abb.2. 

Das Abwinden der Strahne geschieht 
durch Drehung urn die Langsachse zwischen zwei Glasstaben. Es 
wird mehrmals wiederholt, und die Glasstabe jedesmal an einer 
andern Stelle durchgesteckt, urn die GleichmaBigkeit zu erhohen 
(Abb.2). 

Umziehen. Bei richtiger Wahl der Farbebecher muB bei allen 
Farbungen, die nicht ganz unter der Flotte erfolgen (Schwefel
kiipenfarben), etwa 2/3-3/4 des iiber einen Glasstab gehangten 
Strahnes in die Flotte eintauchen, wahrend der Rest der Luft aus
gesetzt bleibt. Man ist also von Zeit zu Zeit gezwungen - anfangs 
recht oft, gegen Ende seltener - den oberen Teil des Strahns unter 
die Flotte zu bringen, was der Farber mit "Umziehen" bezeichnet. 
Es wird meist mit einem zweiten Glasstab ausgefiihrt. 

In manchen Fallen, z.B. bei Beizen und Farbungen, die langere 
Zeit erfordern, zieht man nur anfangs ofter urn - etwa 1/2-1 Stun
de - und steckt dann den ganzen Strahn unter die Flotte, urn nur 
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noch ab und zu die Lage durch Hochheben oder Umziehen zu ver
andern. 

Hantieren ist ein in anderer der Textilindustrie gebrauchlicher 
Fachausdruck. Man bezeichnet damit das Bewegen des Materials 
in der Flotte. Das fleiBige Bewegen des Stoffes ist auBerst wichtig, 
zumal bei allen Farben, die sehr rasch auf die Faser gehen (basische 
Farben auf gebeizter Baumwolle), sowie bei allen hellen, nicht ge
deckten Tonen, bei manchen Mischfarbungen, weil vom richtigen 
Hantieren oft der egale Ausfall einer Farbung abhangt. Der Zweck 
der fleiBigen Bewegung des Gutes - beim Farben auf Apparaten 
wird die Flotte bewegt (durchgepumpt), wahrend das Material 
stillsteht - ist einleuchtend, weil dadurch aIle Faden bzw. Faser
teilchen gleichmaBig mit Farblosung durchdrungen werden und 
Konzentrationsunterschiede, durch rasches Ausziehen einzelner 
Stellen der Flotte verursacht, sofort wieder ausgeglichen werden 
konnen. 

Ubersicht und Konzentrationsverha,unisse der im Text 
angefiihrten Chemikalien. 

Bei Verwendung von Chemikalien anderer Konzentration ist entsprechend 
umzurechnen. 

Angefiihrt im Text als 

Ameisensaure . . . . . . 
Ammoniak ...... . 
Bisulfitlauge ..... . 
Chromchlorid (Chlorchrom) 
Chromkali (Kaliumbichro-

mat) .. . 
Dekol .. . 
Eisenbeize . 
Essigsaure . 
Formaldehyd 
Glaubersalz . 

Holzessigsaures Eisen . 
Hydrosulfit . . . . . . 
J odkaliumstarkelosung . 

Bedeutet 

techno Saure 85 % ig 
Ammoniak 25 % ig 

" Losung 38-40 0 Be 
" Losung 20 0 Be 

" Krystalle 
I. G.-Produkt 
Handelsstarke von etwa 45 0 Be 
techno Saure 30% ig 

" Formalin 40 % ig 
kryst. Ware; 

auf 21/4 Teil kryst. Salz 
kommt 1 Teil calc.Ware oder 
1 Teil Kochsalz) 

Handelsstarke etwa 15 0 Be 
Hydrosulfit konz. Pulver (I. G.) 
5-10 g losliche Starke in 

400 ccm Wasser heiB lOsen, 
einige Zeit zum Kochen er
hitzen und auf 1000 auf
fiillen. Dazu etwas Jod
kalium geben 

Auf dem Rea
genztisch etwa 
500 cern vor-

riitig in Verdiin
nnng von etwa 

1:10 
1:10 

1:20 
1:10 

1:10 

1:5 

nicht auflosen 



Ubersicht und Konzentrationsverhaltnisse. 

Angefiihrt im Text als 

Jod-jodkaliumliisung ... 1 

Kupfervitriol . .. .1 
Milchsaure . . . . 
Natriumhisulfitlauge 
Nekal BX . 
Netzole ... 
Natronlauge. 
Nitrit 
Protektol Agfa II 

Bedeutet 

0,1 g Jod mit 1,5 g Jodkalium 
in 100 ccm Wasser liisen 

techno Krystalle 
Saure 50%ig 
Lauge von 38-40° Be 
Prod. d. J. G. 

techno Lauge von 40° Be 
Salz 98%ig 
Produkt (J. G.) 
Saure von 20° Be Salzsaure . . . . 

Schwefelsaure . . 
Schwefelnatrium 

.. 1 " Saure von 66 ° Be 
kryst. Ware; 

auf2Teilekryst.Warekommt 
1 Teil calc. od. konz. Salz 1 

Seife. . . . . . . . . . 

Soda ......... . 

Sumachextrakt . . . 
Wasserglas . . . . . 

Wasserstoffsuperoxyd 

Weinsteinpraparat. _ 

Marseiller Seife mit etwa 60% 
Fett (bei Seifen mit hOherem 
Fettgehalt kann entsprechend 
weniger zugesetzt werden) 

calc. Ware; auf 1 Teil calc. 
Soda kommen etwa 2,7 Teile 
kryst. Ware 

techno Extrakt von etwa 30 0 Be 
techno Produkt von etwa 38 

bis 40° Be 
techno Losung von 3% (12 Vo

lumprozent) 
N atriumbisulfat techn.; 

10 Teile entsprechen einer 
Mischung aus 4 Teilen Schwe
felsaure und 10 Teilen Glau
bersalz, kryst. 

13 

Auf dern Rea· 
genztisch etwa 
500 cern vor-

ratig in Verdiin
nung von etwa 

1:20 
1:10 

1:20 
1:10 
1:10 
1:10 
1:10 
1:10 
1:10 
1:10 

1:40 

1:10 

1:10 

Bei den Vorschriften, die aus bestimmten Griinden den Zusatz von 
Sauren oder Laugen in konzentrierter Form erforden (Kiipenfarben, Naph
thole usw.) ist stets "konz." dahinter angegeben. Sonst sind Laugen und 
Sauren - vor aHem bei heiBen Badern - verdiinnt und aIlmahlich zu
zusetzen. 

Beispiel: Auf S.130 ist angegeben: 0,7-1,5 ccm/l Schwefelsaure, 
d. h. nach obiger Aufstellung Schwefelsaure GG o Be. Die Saure ist aber, 
wie aIle 80lche Zusatze in Verdiinnung zuzugeben. Bei einer Losung von 
1: 10 macht das also 7-15 ccm/l der verdiinnten Saure. 

Ausriistungsgegenstiinde. 
1 Kochbad (Wasserbad mit Salzlosung) zum Erhitzen mehrerer Farbe

becher gleichzeitig. 

1 Schlamm absetzen lassen. 
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Farbebecher aus Porzellan oder dergleichen verschiedener GroBe (0,25 
bis 1,01). 

Farbebecher aus starkem GIas fiir Kiipenfarben und zur Beobachtung 
der Farbeflotte (0,25-0,51). 

GIasstabe, gerade, zum Umziehen der Strahne. 
GIasstabe, gebogen, zum Tragen der Strahne fUr das Farben unter 

der Flotte. 
Kasserollen mit Handgriff zum Verriihren und Losen von Farbstoffen 

u. dgl. (250-500 ccm). 
Standflaschen (500 ccm) zur Aufnahme standig gebrauchter Losungen, 

wie GIaubersalz, Sauren usw. (siehe S. 2). 
Standflaschen (etwa 500 ccm) zur Aufbewahrung von Farbstofflosungen 

u.dgl. 
Reagenzpapiere: blaues und rotes Lackmuspapier, Kongo-, Indanthren-

gelb,- Phenolphthalein-, Jodkaliumstarkepapier. 
1 LitermaB mit Henkel. 
MeBglaser zu 25, 50, 100, 500 ccm. 
TeiIpipetten zu 5 ccm mit deutlicher 0,1 ccm-EinteiIung. 
TeiIpipetten zu 25 oder 30 ccm. 
1 Gewichtssatz von 0,1 g aufwarts. 
1 Waage mit etwa 0,002-0,01 g Empfindlichkeit. 
Baumespindeln von 0-72°. 
Reagenzglaser mit Gestell. 
Becherglaser (25-100 ccm). 
1 RiickfluBkiihler mit passendem Kolben (250 ccm) und Kiihlschlauch 

fiir Echtheitspriifungen (Kochproben). 
1 Stativ mit Klammer. 
1 Brenner mit Schlauch. 
1 DreifuB mit Drahtnetz. 
1 Farbethermometer bis etwa 130°. 



Die Farberei der Banmwolle. 

Vorbebandlungen der Baumwolle vor dem Farben. 
Abkochen. Die Baumwolle muB vor dem Farben bzw. Bleichen 

"abgekocht" werden, um Fette und Wachse zu beseitigen, die die 
Aufnahme von Feuchtigkeit verhindern. Es geschieht mit etwa 
3-5% (1,5-2,5 gjl) Soda oderetwa 2-3% (0,8-1 ccmjl) Natron
lauge - (im Laboratorium mit Flotte1: 20) - entweder im offenen 
GefaB oder im geschlossenen Kessel unter Druck und dauert je 
nach der Einrichtung und Konzentration der Kochlauge etwa 
4-12 Stunden. Die Lauge wird gut ausgewaschen, evtl. mit 
2 ccmjl Schwefelsaure kalt abgesauert, nochmals gespUlt und 
schlieBlich gefarbt bzw. gebleicht. 

Netzen. In manchen Fallen muB die vor dem Farben evtl. noch 
einmal getrocknete Baumwolle wieder "genetzt" werden, ehe sie 
in das Farbebad kommt. Die Strahne werden dann einige Zeit, 
bis sie von selbst untergehen in einem Bade mit heiBem Wasser 
umgezogen, das ein Netzmittel enthalt. Yom Netzbade aus kann 
sofort gefarbt oder gespiilt oder geschleudert (abgewunden) werden. 
Das Abkochen bzw. Netzen hat den Zweck, durch die eingetretene 
Quellung die moglichst gleichmaBige Verteilung der FarblOsung 
in der Faser zu bewirken, was bei trockner Ware schwerer zu er
reichen ist und bei heiklen Farben manchmal zu unegalen oder 
schlecht durchgefarbten Partien fiihrt. Bei gut egalisierenden 
Farben und bei dunkleren Tonen kann das Netzmittel evtl. direkt 
dem Farbebade zugesetzt, und das Garn trocken auf das Bad ge
stellt werden. 

Als Netzmittel konnen dienen: Nekal BX(I.G.) zum Netzen in 
kaltem Wasser mit 2-4 gil, 

Seife, Soda oder andere der unzahligen im Handel befindlichen 
Mittel, von denen hier nur einige wenige genannt werden konnen: 
Avirolel, Monopolseife2, Prastabitole2, Tiirkischrotole3 und viele 
andere. Man nimmt von allen diesen etwa 0,5--2 gil. Die Rund
schreiben der Fabriken geben dariiber genauere Auskunft. 

1 H. Th. Biihme, Dresden. 2 Stockhausen, Krefeld. 3 Verschiedene Fabriken. 
Weitere Hersteller von Netzmitteln in den Inseratenteilen der Fach

zeitschriften. 
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Bleichen. FUr helle und zarte, sowie lebhafte Tone muB die 
Baumwolle nach dem Abkochen gebleicht werden. Das Bleichen 
kann geschehen mit chlorhaltigen Losungen, Peroxyden (Wasser
stoff-, Natriumsuperoxyd, Perborat), Kaliumpermanganat. 

In erster Linie kommen Chlorverbindungen in Betracht. Ent
weder Chlorkalk- oder NatriumhypochloridlOsungen. 

Als Halbbleichmittel dient in vielen Fallen das Aktivin der 
Firma Pyrgos, Chem. Fabrik, Radebeul. Aktivin ist ein chlor
haltiger organischer Korper (p-Toluol-Sulfo-Chloramidnatrium), 
der mit Wasser Sauerstoff entwickelt und so bleichend wirkt: 

CHa . C.H, . SOB' N < ~a + HBO = CHaC.H, . SO •. NHa + NaCl + O. 
p-Toluol-SuHonamid. 

Der Gehalt an aktivem Chlor ist etwa 25 %, und der Sauerstoff 
wird sehr langsam entwickelt. Die Faser wird geschont, aber die 
Bleichwirkung erreicht nicht ganz die der iiblichen Chlorbleiche. 
Aktivin wird auBerdem empfohlen fiir das AufschlieBen von Starke, 
zum Entschlichten, fiir die Wollwasche usw. Siehe die Veroffent
lichungen der Fabrik und die Gutachten1, 

Die Bleichwirkung der iiblichen Chlorlosungen beruht ebenfalls 
auf der Abgabe von Sauerstoff durch Vermittlung der Luftkohlen
saure; welche die schwachere unterchlorige Saure, die leicht zer
setzlich ist, freimacht. Den Vorgang kann man sich so deuten: 

2 NaOCI + COa + H 20 = NasCO, + 2 HOCI, 
2 HOCI = 2 HCI + Os, 
2 HCI + Na~CO& = 2 NaCl + COB + H20 oder 
2 HCI + 2 NaOCI = 2 HOCI + 2 NaCl usw., 

bis alles unterchlorigsaure Salz umgesetzt ist. 

1. Herstellung von Chlorkalkbleichlosung: Man 
riihrt etwa 3-5 g frischen Chlorkalk (etwa 30-35% aktives 
Chlor) mit etwa 10-20 ccm Wasser an, bis ein ganz gleich
maBiger Brei entsteht, und verdiinnt mit noch etwa 20 ccm 
Wasser. Man laBt einige Zeit stehen, bis der Niederschlag sich gut 
abgesetzt hat, gieBt ab, laugt noch einmal mit wenig Wasser 
aus, laBt absitzen, gieBt wieder ab und fiigt die klaren Losungen 
zusammen. Man bestimmt jetzt den Chlorgehalt der Losung und 
verdiinnt dann vorsichtig solange, bis die Bleichlauge etwa eine 
Starke von 2-5 gil aktives Chlor (1/2-10 Be) aufweist. Der Chlor
gehalt kann, wie in der MaBanalyse iiblich, mit angesauertem Jod-

1 Chemiker-Ztg Jg. 1924, Nr 56 u. 116. - Spinner u. Weber Jg. 1925, 
H.13, S.12; 1924, H. 41, S.l1. - Mitteilungen des Staatl. Mat.-Priifungs
amts, Berlin-Dahlem 1923. - Leipziger Monatssohrift f. Text. Ind. Jg. 1923, 
H.I0; Jg. 1925, H.3. - Melliands Textilberiohte Jg. 1924, Nr 6. 
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kalium und Thiosulfat, mit arseniger Saure oder mit dem Ohlor
zylinder, zu beziehen von Pyrgos, Ohem. Fabrik, Radebeul (nebst 
Druckschrift 81) bestimmt werden. Das iibliche Spindeln fiihrt 
zu Ungenauigkeiten, weil sich andere Salze (Kochsalz, Ohlor
kalzium-, Kalziumhydroxyd usw.) an der Dichte beteiligen konnen 
und so ein falsches Bild des Ohlorgehaltes geben. 

2. Herstellung von Ohlorsoda (Natriumhypochlo
rid). 10 g frischer Ohlorkalk werden mit etwa 40-50 ccm Wasser, 
das man allmahlich zugibt, gut angeriihrt. Darauf laBt man eine 
Losung von etwa 6 g Soda (1: 10) unter standigem Riihren zu
flieBen: 

OCI 
Ca CI + Na2COa = CaCOa + NaCI + NaOCl. 

Man laBt absitzen, gieBt die klare Losung ab, laugt den Riick
stand noch 3-4mal mit wenig Wasser aus, fiigt aIle Ausziige zu
sammen, entfernt mit etwas Soda noch vorhandenen Kalk, laBt, 
falls noch ein Niederschlag entsteht, absitzen, zieht ab und stellt 
mit Wasser auf Bleichstarke ein wie oben (Ohlorzylinder). 

3. Fertige Bleichlaugen. Elektrolytlauge (Natriumhypo
chlorid) kann fertig bezogen werden. Sie wird gewonnen durch 
Elektrolyse von Kochsalzlosung, kann in gleicher Eigenschaft 
auch durch Einleiten von Ohlor in Natronlauge erhalten werden. 

Die LG. bringt eine "Bleichlauge" in den Handel, die auch direkt 
zum Bleichen fertig ist und nur verdiinnt zu werden braucht. 

Die Natriumhypochloridlosungen haben VOl' den Ohlorkalk
laugen unter anderem den Vorteil, daB durch die Abwesenheit von 
Kalziumverbindungen sich spater beim Sauern mit Schwefelsaure 
kein Gips auf del' Faser niederschlagen kann und man nicht ge
notigt ist, Salzsaure zum Absauern zu nehmen. 

Ausfiihrung des Bleichens. Flotte etwa 1: 30 odeI' langeI'. 
Man zieht die abgekochte, gespiilte Baumwolle, die feucht sein 

muB, einige Male auf dem kalten Bleichbade urn, steckt dann gut 
unter die Flotte und laBt iiber Nacht im Bade, odeI' bleicht unter 
abwechselndem Hangen an die Luft und wieder Eintauchen so
lange, bis der gewiinschte WeiBgrad erreicht ist (Einwirkung von 
002). Darauf wird gespiilt, und mit 2-3 ccmjl Salzsaure gesauert 
(Flotte1: 30-40). 

Die Saure wird wieder griindlich ausgespiilt und die letzten 
Reste von Ohlor werden bei etwa 35 0 in einem Bade mit 

a) 0,5-1 gil Antichlor (Natriumthiosulfat) odor 
b) 0,5-1 gil Natriumbisulfit·Pulver (oder du 3fachen Menge Bisulfit

Jauge 38 0 Be) 

in 10-20 Minuten entfernt. 
Ziihlke, Leitfaden. :2 
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Die Entchlorungsmittel werden durch Spiilen wieder entfernt 
und die Baumwolle wird auf Chlorfreiheit gepriift (Versetzen einer 
Probe mit JodkaliumstarkelOsung, siehe S. 12). Bei Anwesenheit 
von Chlor farbt sich die Losung blau (1). Jetzt wird entweder ge
farbt, oder wenn die Ware weiB bleiben soIl, bei 60 0 oder heiBer 
mit 2-5 gil Seife etwa 10 Minuten geseift (Flottel: 40 etwa). 1m 
Seifenbade kann evtl., um die letzten Spuren von Gelbfarbung zu 
kompensieren, geblaut werden. Als Farbstoffe werden blaue und 
violette Marken genommen, die in ganz geringen Spuren dem Seifen
bade zugesetzt werden (etwa 0,001-0,002 gil oder mehr), und zwar 
je nach Art entweder gelOst oder fein aufgeschlemmt. Je nach 
Licht- und Lagerechtheit sind z. B. anwendbar 

Methylvioletts } . 
Methylenblaus baSlsche Farben. 

Cyananthrol } Ii ht ht S"" f b 
Anthrachinonviolett c ec e aure ar en 
Ultramin: unlasIicher Pigmentfarbstoff. Als Ersatz dafiir: 
Indanthrenblau RZ, GGSZ unlOsIiche, echte Kiipenfarben, 
und viele andere 

Genaueres iiber die in der Praxis giinstigsten Bleichmethoden, 
Erfahrungen usw. siehe in der Literatur. 

fiber das Bleichen mit Peroxyden usw. siehe bei Wolle oder in 
der Literatur. 

Entschlichtcn. Baumwollappchen miissen vor dem Abkochen, 
Farben, Bleichen usw. von der Kettschlichte (Starke oder andere 
Appreturmittel) befreit werden, weil die Schlichtemittel oft die 
weitere Behandlung storen. Das Entschlichten beruht auf der 
Loslichmachung dieser Mittel durch beispielsweise: 

a) Diastasepraparate, wie Biolase (I. G.); Diastafor (Diamaltgesell
schaft, Miinchen); Diastase (Lindomalt, Krefeld) u. a .. 

b) Produkte der Bauchspeicheldriise von Tieren (Pankreasfermente): 
Degomma, Rahm u. Haas, Darmstadt. 

c) Oxydierende Mittel: Aktivin, Pyrgos, Chem. Fabrik. 

Beispiel einer einfachen Entschlichtung mit Diastafor: 
Man zieht das zuvor in warmem Wasser eingeweichte und ab

gequetschte Baumwollstiick in einem Bade von etwa 60-65 0 mit 
etwa 3-4 gil Diastafor einige Zeit lang um, steckt dann unter und 
laBt einige Zeit bei der gleichen Temperatur stehen. Am besten 
laBt man iiber Nacht zugedeckt einwirken. Jetzt wird mit Wasser 
gut gespiilt, und darauf kann weiter behandelt werden (siehe die 
einzelnen Vorschriften der Fabriken). Nach dem Entschlichten 
iiberzeuge man sich von der Abwesenheit von Starke und Dextrin 
durch Erwarmen einer Probe mit Jod-JodkaliumlOsung (0,1 g 
Jod auf 1,5 g Jodkalium in 100 Wasser). Die Losung muB farblos 
bleiben (1). 
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Basische Farbstoff'e. 
Theoretisches. Die in der Faser durch Tranken mit Tannin 

usw. schlecht haftende Gerbsaure, die leicht wieder ausgewaschen 
werden kann, wird durch Antimon-, Eisen- oder andere Verbin
dungen (schwache Basen) echt fixiert zu unli.islichen gerbsauren 
Salzen. Diese ziehen die "Farbbase" des Farbstoffes an, moglicher
weise weil die durch die Antimonylionen nicht ganz abgesattigten 
Bindungskrafte der Gerbsaure auf die Farbbase anziehend wirken. 
So entsteht unter MolekUlvergroBerung ein waschechter Lack aus 
Gerbsaure, Antimon (bzw. Eisen) und Farbbase, der durch seine 
Unli.islichkeit noch fester auf der Faser haftet. Die Waschechtheit 
kann betrachtlich werden, wenn stark gebeizt, noch nachtanniert 
(siehe S. 24), und zum SchluB kochend abgeseift wird. 

Ahnlich wie die Tanninbeize wirken Schmelzprodukte von 
phenolartigen Korpern mit Schwefel und Alkali, von denen sich 
das Katanol ON der 1. G. eingefiihrt hat. Katanol ON lost sich 
in kolloider Form in alkalischem Wasser und fixiert basische Farb
stoffe waschecht unter Bildung eines unli.islichen Lackes. Es ist 
im Gegensatz zu Gerbsaure nicht eisenempfindlich. Das Katanol 
zieht auf Baumwolle nur schwach auf, und das erklart den hohen 
Zusatz an Kochsalz zum Beizbade. 

Die meisten basischen Farbstoffe gehoren der Di- und Tri
phenylmethangruppe an, z. B. Auramin, Malachitgrun, Methyl
violetts, Fuchsin. 

Einige sind Thiazine: Methylenblau; Phthaleine: Rhodamin; 
Phenazine: Safranin; Azofarbstoffe: Chrysoidin, Vesuvin, Bis
marckbraun. 

Die Farbstoffe kommen in verschiedener Form in den Handel, 
z. B. als Chlorhydrate, Chlorzinkdoppelsalze, essig- oder oxalsaure 
Salze. In Losung erleiden sie hydrolytische Spaltung, und die Farb
base wird von tierischen Fasern direkt (siehe S. 135 u. 169), von 
pflanzlichen dagegen nur durch Vermittlung einer Beize (Tannin, 
Katanol) aufgenommen. Die an die Farbbase gebundene Saure usw. 
bleibt beim Farben im Bade zuruck. Die Farbeeigenschaft ist 
abhangig von der Anwesenheit basischer Gruppen, z. B. Azin
Aminogruppe, oder diese auch substituiert. 

Handelsnamen. Die basischen Farbstoffe kommen zum Teil 
mit folgenden Vorsilben in den Handel: 

Diamant- Tiirkis-
Brillant- Janus- (bes. Gruppe) 
Methyl- Tannin-
Krystall- Rhodulin-
Athyl- Methylen-
Bismarck- u. a. 

2* 
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z. B. Brillantgriin, Rhodulingelb. 
AuJ3erdem kommen N amen vor wie 

Auramin 
Chrysoidin 
Vesuvin 
Rhodamin 
Aurophosphin u. a. 

Thioflavin 
Malachitgriin 
Viktoriablau 
Phosphin 

Losen des Farbstoffes. Losungsverhaltnis 1: 100-1: 250 (1 g 
Farbstoff in 100-250 ccm Wasser). Der Farbstoff wird mit 
1 Tropfen Essigsaure oder mit anderen lOsungsfordernden Mitteln, 
wie Glyezin A, Acetin, Alkohol zu einem gleichmaBigen Brei gut 
verriihrt, dann allmahlich kochend heiBes Wasser unter Um
riihren zugegossen. (Auramin nur bei 65° lOsen.) Diese Losung 
wird aufgefiillt und hiervon die fUr eine bestimmte Farbung be
rechnete Menge abgemessen. 

Wasser. Zum Farben und Beizen von basischen Farben wird 
nur eisenfreies Wasser verwendet. Auch das Losen der Farb
stoffe geschieht am besten nur mit solchem Wasser. Das in Wasser 
geloste Eisen gibt mit der Gerbsaure eine blaugraue Farbung auf 
der Faser und triibt die lebhaften Tone der basischen Farben 
(siehe S. 22). 

Echtheiten. Die Echtheiten sind im allgemeinen gering, be
sonders die Lichtechtheit. Durch starkes Beizen mit Tannin usw., 
Nachtannieren (S. 24) und kochend heiBes Seifen kann die Reib-, 
Wasch- und Uberfarbeechtheit erheblich verbessert werden. Die 
Saureechtheit ist im allgemeinen gut. 1m iibrigen siehe die Echt
heitstabellen der Farbenfabriken. 

Verwendung. Die basischen Farben finden fUr alle Fasern Ver
wendung. Sie werden entweder als Selbstfarbe gefarbt oder dienen 
zum Ubersetzen (Schonen) nicht ganz lebhafter anderer Farben, 
z. B. substantiver Farben, Schwefelfarben, Saurefarben usw. 

Einflu.B der Zusiitze. Tannin bildet mit dem Farbstoff eine 
in Wasser mehr oder weniger schwerlosliche Verbindung und zieht 
den Farbstoff stark an. (Gegenseitige Ausfallung zweier Kolloide?) 
Es ist Sache der Erfahrung, fUr jeden einzelnen Fall die richtige 
Menge zu wahlen, da die Zusatze und Arbeitsbedingungen von 
der Tiefe des Tones und den Echtheitsanspriichen abhiingig sind, 
die an eine Farbung gestellt werden. Die Grenzen liegen etwa 
zwischen 0,5 und 10% (0,4-6 gil). Man beizt um so kriiftiger, 
je tiefer der Ton werden solI und je hoher die Anspriiche an die 
Echtheiten sind. (Die Lichtechtheit kann u. a. allerdings dadurch 
nicht verbessert werden.) Bei zu starker Beize wird die Fiirbung 
leichter unegal, und die Ware wird schlechter durchgefiirbt. Um-
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gekehrt bei zu schwacher Beize. Hier wird der Farbstoff zwar 
langsamer aufgezogen, aber er wird meist nicht geniigend aus
genutzt, und die Wasch- und Reibechtheit wird geringer. 

Brech weinstein oder ahnliche Antimonpral'arate bilden mit 
Tannin eine gerbsaure. schwerlOsliche Antimonverbindung. Die 
Baumwolle kann jetzt evtl. warm gespiilt werden, wobei alle 
nicht ganz fest auf der Faser haftenden Teile der Beize herunter
gewaschen werden. Dadurch kann man wiederum die Reib
echtheit verbessern. 

Essigsaure wirkt in vielen ]'allen lOsend auf den Farbstoff 
und verlangsamt somit das Aufziehen. Parallel damit geht besseres 
Egalisieren und Durchfarben. In gleichem Sinne wirken Ameisen
saure und Alaun. Essigsaure wirkt gleichzeitig korrigierend auf 
die Bicarbonatharte des Wassers ein. 

Fiirbevorschrift. Das Farben von basischen Farben kann auf 
Baumwolle verschieden ausgefiihrt werden. Man arbeitet etwa 
wie folgt: 

1. Beizen mit Gerbstoffen (Tannin, Sumach usw. 1 ). Fixieren des Gerb
stoffes mit Antimonverbindungen, Ausfarben. 

2. Beizen mit Katanol ON (Ersatz fiir Gerbstoffe), Ausfarben. 
3. Beizen mit TiirkischroWl und Maun (fUr lebhafte RhodaminWne), 

Ausfarben. 
4. Beizen mit Gerbstoffen (Sumach), Fixieren des Gerbstoffes unter 

gleichzeitigem Anfarben (grau) mit Eisenverbindungen und "Oberfarben bei 
Bedarf mit basischen Farben wie bei 1 und 2. 

1. Beizen mit Tannin. Flotte1: 20 oder 1: 15. Man lOst 
zunachst den Tannin, 0,5-10% (0,4-6 gil) (siehe Versuche S. 23) 
- je nach Tiefe der Farbung - in heiBem Wasser auf und setzt 
die Losung der heiBen Beizflotte zu. Die trockene oder nur wenig 
feuchte Baumwolle, die von der Vorbehandlung her kein Alkali 
mehr enthalten darf (1), wird etwa 15 Minuten in der 60--70° 
heiBen Flotte umgezogen, dann untergesteckt und etwa 4-12 Stun
den, am besten iiber Nacht sich selbst iiberlassen, wahrend die 
Flotte abkiihlt. 

Man nimmt heraus, windet ab oder schleudert (nicht spillen [1]) 
und fixiert mit Flotte1: 20 in frischem Bade bei gewohnlicher 
Temperatur mit Brechweinstein (stets halb soviel wie Tannin) 
etwa 20--30 Minuten lang, indem man fleiBig umzieht. 

Brechweinstein muB vorher gut in wenig heiBem Wasser gelost 
werden. Nach dem Fixieren wird griindlich gespillt, zuerst etwa 

1 Tannin fiir lebhaftere Tone, Sumach fUr dunklere, stumpfe Tone. 
Tannin ist etwa 2mal so ergiebig wie Sumachextrakt (Schmack) von 
etwa 30° Be. 
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40° warm, dann kalt und schlieBlich gefarbt. Man kann auch vor 
dem Farben schleudem und trocknen. 

Die Tannin- und Brechweinsteinbader konnen ofter gebraucht 
werden, da sie nicht ganz ausgenutzt werden. Dem Tanninbad 
wird dann, urn die Haltbarkeit zu erhohen, etwas Phenol zugesetzt. 

Ausfarben siehe unten. 
2. Beizen mit Katanol ON. Als Ersatz fiir Tannin-Brech

weinstein kann die Beize mit Katanol ON ausgefiihrt werden. 
Katanol ist ein Schmelzprodukt von Phenolen mit Schwefel und 
Alkali. Es farbt die Baumwolle kaum an und gibt so etwas leb
haftere Tone als die altere Marke O. 

Flotte1: 12. 
Man nimmt fiir tiefe Farbungen von etwa 1-2% Farbstoff: 

6% (etwa 6 gil) Katanol ON 
3% (" 3" ) Soda 

80% (" 80,,) Glaubersalz, kryst. oder 
40 % (" 40,,) Kochsalz 

Die Soda wird in kochend heiBem Wasser ge16st, dann Katanol 
eingestreut und gut geruhrt. Bleibt die Flussigkeit noch trube, 
so gibt man vorsichtig noch etwas Soda zu, bis Klarung eintritt. 
Nach Zusatz von .8alz beginnt man bei etwa 70° mit dem Beizen, 
zieht einige Male urn, steckt unter und laBt langsam erkalten. 
Nach etwa 2 Stunden wird abgewunden, gespult und wie unten 
angegeben gefarbt. 

Fur hellere Farbungen nimmt man entsprechend weniger 
Katanol usw. 

3. Beizen mit Turkischrotol fUr Rhodamine. Nach dieser 
Methode erhalt man sehr lebhafte Rosatone. Man trankt das ge
bleichte Gam in einer Flotte (etwa 1: 15) aus 1 Tell Tiirkischrotol 
und 2 Teilen Wasser, quetscht moglichst gleichmaBig ab und 
wiederholt das Tranken in derselben Weise noch zweimal. 

-Darauf wird in einem kalten, kurzen Bade (mit 1-2% Rhoda
min) unter Zusatz von etwas Essigsaure ausgefarbt. 

i,4. Beizen mit Eisenverbindungen. Fur stumpfe, graue 
Tone oder als Untergrund fur dunklere Farbungen wird mit Gerb
stoffen (Tannin oder Sumach) behandelt und mit Eisensalzen 
£ixiert. Die Methode wird auch zum Nachdecken von Baumwoll
nahten oder Noppen in Halbwollwaren angewandt. 

Man beizt zunachst mit Tannin oder besser Sumachextrakt 
15-35% (10-25 gil), wie S. 21 beschrieben, windet ab und stellt 
etwa 10-20 Minuten kalt auf holzessigsaures Eisen von 2-3 ° Be. 
oder auf "Eisenbeize" (Flotte1: 20). Die Starke der Eisenbader 
richtet sich nach der Starke des Beizens. Holzessigsaures Eisen 
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(Ferrosalz) und "Eisenbeize" (bas. Ferrisalz) sind fertig im Handel. 
Darauf wird gespult und auf dem blaugrauen Untergrund gefarbt. 

Ausfar ben (gilt fur 1, 2, 4, fur 3 siehe dort). Flotte1: 50-100. 
Die mit Tannin, Sumach oder Katanol gebeizten feuchten Strange 
werden ausgefarbt, indem man kait oder Iauwarm eingeht, Iangsam 
erhitzt bis auf 90 0 (Auramin nur bis 65 0 ) und wahrend des Han
tierens den Farbstoff allmahlich zusetzt (6-10maI). Man farbt 
unter fleiBigem Hantieren 1 Stunde oder bis der Farbstoff auf
gezogen ist. Dann wird gespult und evtl. kochend geseift (2-5 g/I 
Seife). Dem Farbebade gibt man vor Beginn etwa 2-10% 
(0,5-5 ccm/I) Essigsaure je nach Tiefe des Tones und der temp. 
Harte des Wassers zu. 

Der gute Ausfall der Farbung hangt zum groBen Teil yom 
fleiBigen Hantieren, vor allem beim Beginn des Arbeitens abo 

Anleitung fUr Versuche. Man fuhre foigende Farbungen evtl. 
mit verschiedenen Farbstoffen der Liste S. 25 aus. Die einzeinen 
Farbungen innerhalb eines Versuches sind stets unter gieichen 
Bedingungen auszufiihren. 

Gebleichte Baumwolle 
Farbeflotte1: 50-100, Tanninflotte 1: 15-20 I wenn nichts 
Brechweinstein 1: 20 (stets halb soviel wie anderes an-

Tannin nehmen) gegeben. 
Die Farbungen werden auf 5-10 g-Strahnen oder Lappchen 

ausgefiihrt. 
',1. Ausfarbung einzelner Tone. Man fiihre 3-4 Far

bungen auf je 1 Strahn mit verschiedenen ]'arbstoffen unter 
folgenden Bedingungen aus: Flotte1: 50-100. Beizen mit 5 % 
(3,5 gil) Tannin, Fixieren mit 21/ 2 % (1,75 gil) Brechweinstein, 
Ausfarben mit 1-2% Farbstoff nach dem auf S.21 angegebenen 
Rezept. Man spiile nach dem Farben ohne zu seifen und trockne. 

2. Wirkung verschieden starker Beizen auf die Far
bung. 3 Strahne, 3 Farbungen mit einem Farbstoff. 
Zusatze £. Strahn 1 2 3 
Tannin ..... 0,5% (0,35 gil) 5% (3,5 gil) 15% (10 gil) 
Brechweinstein halb soviel wie Tannin 
Farbstoff .... 2,0% 2% 2% 
Essigsaure .... 5,0% (2,5 cern/I) 5% (2,5 cern/I) 5% (2,5ccm/l) 

Man beobachte das Ausziehen der Flotten, vergleiche das Ab
reiben der trockenen Farbungen auf weiBes Baumwolltuch, drehe 
einzelne Faden auf und beurteiIe das Durchfarben, zum SchluB 
vergleiche man die Egalitat der Farbungen. 

Ausfiihrung wie Nr. 1; Spiilen ohne zu seifen, trocknen. Das 
Flottenverhaltnis ist iiberall gleich zu halten. 
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3. Wirkung des allmahlichen Farbstof£zusatzes. 
2 Strahne, 1 Farbstoff. 
Zusatze fUr Strahn 1 
Tannin . . . . . . . 5,0% (3,5 gil) 
Brechweinstein halb soviel wie Tannin 

2 
5,0% (3,5 gil) 

Farbstoff ......... 0,5% 0,5% 
Essigsaure. . . . . . . . . 5,0% (2,5 ccm/l) 5,0% (2,5 ccm/l) 

Der Farbstoff wird bei einer Farbung auf einmal, bei der zweiten 
in 10 Teilen zugesetzt. 

Man vergleiche das Ausziehen der Flotten in gleicher Zeit und 
die Tiefe und Egalitat der Farbungen. 

4. Wirkung des Saurezusatzes. 2 Strahne, 1 Farbstoff. 
Zusatze fiir Strahn 1 2 
Tannin . . . . . . . . .. 5,0% (3,5 gil) 5% (3,5 gil) 
Brechweinstein halb soviel wie 

Tannin 
Farbstoff . . . . . . . . . 0,2% 0,2% 
Essigsaure. . . . . . . . . 10% (5 ccm/l) 

Farbstoff auf einmal zusetzen. Egalitat der Farbungen und 
Ausziehen der Flotten vergleichen. 

~J 5. Vergleich zwischen abgekochtem und gebleichtem 
Material. Dieser Versuch kann mit jedem anderen verbunden 
werden, indem man einen abgekochten neben einem gebleichten 
Strahn in demselben Bade farbt (z. B. Versuch 1). 

Man beachte die stumpferen Tone der auf ungebleichtem 
Material hergestellten Farbungen, hervorgerufen durch den gelben 
Grundton der rohen Baumwolle. Der Unterschied tritt nicht bei 
allen Tonen gleich stark hervor. Bei welch en am meisten? 

6. Vergleich zwischen u blichen und "nach tannierten" 
Farbungen. Die beiden Strahne werden unter beliebigen Zu
satzen in einem Bade gebeizt und vorschriftsmaBig ausgefarbt 
und gespult. Dann wird der eine etwa je 20-30 Minuten bei 
etwa 40-50° in dem alten Tannin- und Brechweinsteinbade um
gezogen, gespiilt und getrocknet. Um die Wirkung zu verstarken, 
kann dies en Badem etwa 1h bis lis der zuerst zugesetzten Mengen 
nachgegeben werden. 

Man vergleiche die Tone, Wasch-, Saurekoch- und Reibecht
heiten der beiden Strahne (siehe S. 225). 

Die Saurekoch- oder Uberfarbeechtheit ist wichtig beim Farben 
von Wollstucken, die mit vorgefarbter Baumwolle verwebt sind, 
in kochendem, saurem Bade. 

7. Prufungen einiger Farbungen auf 
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a) Lichtechtheit, sowie einiger nachtannierter und kochend 
geseifter Farbungen auf 

b) Wasch- und Uberfarbeechtheit. 
Bei Echtheitspriifungen ist stets ein Muster der ungepriiften 

Farbung zum Vergleich zuriickzubehalten. 
8. Ausfiihrung einiger Farbungen mit 6% Katanol ON-Vor

beize und 1,5% Farbstoff. (Vorschrift, S. 22). Das Ausfarben ge
schieht wie sonst. 

9. Ausfiihrung einer Farbung unter Verwendung von "Anti
monin"l anstatt Brechweinstein. Man nehme die gleiche Menge, 
setze aber dem Fixierbade etwa 2 ccm/l Essigsaure zu. 

10. Man grundiere einige Strahne mit Sumach und Eisen nach 
S.22 und iiberfarbe sie fUr dunkle Farben mit etwa 1-2% 
Farbstoff. 

Farbstoffe (Farbkarte: 1075 (5) Agfa, jetzt I. G.; 2867 d. I. G.) 
Rot: Diamantfuchsin Diamantgriin BXX, GX 

Saffranin Tex. Methylengriin 2 G 
Rhodamine Blan: Methylenblau B, 2B 
Astraphloxin FF ex. (nicht Brillantrhodulinblau R 

mit Glyezin losen) Viktoriablau B, R 
Brillantrhodulinrot B Rhodulinreinblau 3 G 

Orange: Chrysoidin A Tiirkisblau G 
Rhodulinorgane NO Violett: Methylviolett 3R 

Gelb: Auramin 0 (nicht iiber 65 0 C Methylviolett B 
und ohne Saure oder Krystallviolett Ply. 
Alaun losen und tarben) Astraviolett FF ex. (nicht 

Thioflavin T mit Glyezin lOsen) 
Thioflavin TCN Brillantrhodulinviolett R 

Griin: Malachitgriin Brann: Vesuvin B konz. 
Rhodulinblau 6G Bismarckbraun 2R, FR ex. 
Chinagriin, kryst. und andere 

Substantive Farbstoffe. 
Die substantiven, direkten, Salz- oder Benzidinfarben usw. 

farben Baumwolle aus wasseriger Losung mit Hilfe von aus
salzenden Mitteln (Glaubersalz, Kochsalz usw.) direkt an. Sie 
konnen in mehrere, nicht immer scharf getrennte Untergruppen 
eingeteilt werden, welche sich in den Farbbaderzusatzen unter
scheiden: 

1. (alkal.) mit Glaubersalz und Soda, 
2. (neutr.) mit Glaubersalz ohne Soda, 
3. (alkal.) mit .Seife und Natriumphosphat, 
4. (sauer) mit Glaubersalz und Essigsaure. 

1 Siehe d. Rundschreiben von z. B.: Boehringer, Chem. Fabrik, Ham
burg, oder Merck, Darmstadt. 
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Theoretisehes. Das Farben und Beizen der vegetabilischen Fasern 
kann nach neueren Untersuchungen auf Adsorptionskrafte zuriick
gefiihrt werden 1. (Zum Verstandnis der Adsorptionserscheinungen 
siehe die Arbeiten von Haber, Fajans und Beckerath 2). Fiir 
jede Farbung, also fiir jedes System Faser-FarblOsung gibt es 
einen Punkt, einen Zustand, bei dem die Farbstoffaufnahme ein 
Maximum erreicht. Dieser Zustand der maximalen Adsorption, 
der in verschiedenen Farbeflotten von Fall zu Fall anders ist, muB 
in der Farberei unter Beriicksichtigung des Egalfarbens usw. 
moglichst angestrebt werden, um den Farbstoff auszunutzen. 
Die maximale Farbaufnahme hangt nun von verschiedenen Fak
toren ab, die das Gleichgewicht des Systems Faser-FarblOsung 
verschieben konnen, entweder im Sinne der Farbaufnahme oder 
entgegengesetzt. MaBgebend fiir die Farbstoffaufnahme ist z. B. der 
Quellungsgrad der Faser oder die Veranderung der physikalischen 
und chemischen Grundeigenschaften, die die Baumwolle durch 
spezielle Behandlungen erleidet. So farbt sich z. B. mit starker 
Natronlauge behandelte (mercerisierte) Baumwolle und gelOste 
und wieder koagulierte Cellulose (Kunstseide) meist viel starker 
an. Andererseits nimmt Baumwolle, die unter Druck mit z. B. 
p-Toluolsulfochlorid behandelt wird, gar keinen Farbstoff auf 
(Immungarn, Sandoz 3). Fiir die Farbstoffaufnahme sind z. B. 
weiterhin ausschlaggebend die Oberflachenverhaltnisse der Faser, 
und das gleiche gilt von dem Zustand der Farbstoffteilchen in 
der meist kolloiden Farblosung, von ihrem Verteilungsgrad. Dieser 
Dispersitatsgrad kann durch Verschiebung der Temperatur, durch 
Zusatze von Elektrolyten (Kochsalz usw.) oder Kolloiden, wie 
Netzolen, Seife u. dgl. verandert und somit auch die Farbstoff
aufnahme in gewissen Grenzen reguliert werden. AuBerdem 
scheinen u. a. bestimmte, noch nicht ganz erforschte Gesetz
maBigkeiten zu bestehen zwischen den Capillarkriiften der Faser
kanale und der Aufnahme von Farbstoff. Diesbeziigliche Ver
suche mit Kunstseide siehe: 4. 

Die Gesamteigenschaften der Farbstoffe sind zum Teil grund
verschieden voneinander, so daB sich jeder farberisch anders ver
halt. Es ist Sache der Erfahrung, im Betriebe die fiir jede Farbung 
giinstigsten Bedingungen zur maximalen Ausnutzung der Farb-

1 Haller: Theorie der Farbung. Enzyklopadie der textilchemischen 
Technologie. Hrsg. von Heermann. S. 807. 1930. 

a Haber: Z. Elektrochem. Bd 20, S. 521 (1914). - Fajans u. Becke
rath Z. physik. Chem. Bd 97, S.480 (1928). 

3 Tagliani, Melliand 1926. 
, Weltzien: Technologie der Kunstseide. S.348ff. 1930. 
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£lotte zu wahlen, z. B. dUTch Regelung der Temperatur, Menge 
und Art der Zusatze, sachgemaBe Vorbehandlung der Faser usw. 
unter Berucksichtigung der Anforderungen, die hauptsachlich 
an eine gute Farbung gestellt werden, wie Egalitat, grundliche 
Durchfar bung u. dgl. 

Handelsnamen. Die Namen der im Handel befindlichen sub
stantiven Farben sind so zahlreich, daB hier nur einige Vertreter 
angefiihrt werden konnen. Die Benennung ist vollkommen un
systematisch, und man ist bei der Auswahl auf Gedachtnis, Er
fahrung und die Ratgeber der betreffenden Fabriken angewiesen. 
Farbstoffe mit folgenden Vorsilben sind stark verbreitet: 

1. G.-Farben: 
Benzo-, 
Brillant-, 
Kongo-, 
Chicago-, 
Columbia-, 
Chloramin-, 
Diamin-, 
Diamineral-, 

Fremde Farben: 
Diphenyl-, 1 
Formal-, 
Nitrophenyl- I 
Poly-, 
Trisulfon- (S), 

Diaminogen-, 
Direkt-, 
Dianil-, 
Oxamin-, 
Naphthamin-, 
Oxydiamin-, 
Oxydianil-, 
Pyramin-, 

(G), 

Pluto-, 
Renol-, 
Sirius-, 
Thiazin-, 
Triazol-, 
Thiazol-, 
Toluylen-, 
u. v. a. 

Chloramin
Chlorantin-, 
Neoform
Rosanthren
u. v. a. 

} (S), 

} (Ci) 

Die Liste ist, wie gesagt, nicht vollstandig. Einzelne Marken, 
ja ganze Gruppen sind nach dem ZusammenschluB zur I. G. 
nicht mehr im Handel, doch laBt sich dies nicht immer leicht 
feststellen. 

Namen wie Direkt-, Alkali-, Brillant- usw. kommen auch fur 
andere Farbstoffklassen im Handel vor; z. B. ist BrillantwoIlblau 
ein sog. SaUTe- und Brillantgrun ein basischer Farbstoff. 

Echtheiten. Die substantiven Farbstoffe sind im aIlgemeinen 
gut reib-, aber weniger gut waschecht. Die Lichtechtheit schwankt. 
Bei einigen Vertretern ist sie gut bis sehr gut, Z. B. bei den Sirius
und bei Farbstoffen, die die Silbe -licht- im Namen enthalten. 
Einzelheiten sind aus den EchtheitstabeIlen der Fabriken zu ent
nehmen. 

Bei einer Reihe von Farben konnen die Echtheiten dUTch 
Nachbehandlungen erhOht werden (siehe S. 35f£'). 

Verwendung. In erster Linie fiir aIle vegetabilischen Fasern: 
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Baumwolle, Kunstseiden (auBer Aeetatseide), Leinen, Hanf, 
Jute usw. 

Einige eignen sieh aueh gut zum Farben von Wolle, Seide 
und Misehgeweben. 

Aeetatseide wird nieht oder kaum ange£arbt. 
Praktische Winke. Bei hellen Farben am Anfang fleiBig im 

Bade bewegen. Bei dunklen weniger. 
Die Farbungen lassen sieh aufhellen durch Behandlung in 

heiBem Bade mit Soda oder Sene oder mit beiden, zum Teil auch 
schon mit heiBem Wasser. In manchen Fallen auch mit lau
warmer Hydrosulfitlosung oder ahnlichen Abziehmitteln. 

Ganz abziehen lassen sich die Farbungen am bequemsten mit 
heiBer Losung von Hydrosuliit wie oben, aueh mit Chlorkalk
losung (5 gil aktives Chlor). Behandlung wie beim Bleichen, evtl. 
etwas erwarmen. 

Wirkung der Zusiitze. Glaubersalz usw. wirkt bei den direkten 
Farben aussalzend auf den Farbstoff, es treibt ihn aus der Losung 
auf die Faser. Der Farbstoff falIt dabei nicht aus. Das Salz 
andert den Verteilungsgrad der Farbstoffpartikelchen, so daB die 
Faser sie besser aufnehmen kann. Bei zu groBen Mengen an Salz 
und Farbstoff lagert sieh dieser dagegen auf der Oberflaehe der 
Faser ab, ohne einzudringen, die Farbung "bronziert". 

Das Salz vertieft dureh seine Wirkung den Ton, besehleunigt 
das Aufziehen und erschwert damit das Egalisieren. Es nutzt 
die Bader besser aus als wenn ohne Salz gefiirbt wird. 

Soda halt das Bad alkalisch, was fiir viele Farbstoffe not
wen dig ist. Es beseitigt die permanente Harte des Wassers. In 
manehen Fallen oder in zu groBen Mengen angewandt, kann es 
auch aussalzend wirken, wahrend sonst alIgemein beim Fiirben 
mit Sodazusatz die Farbungen etwas heller ausfallen, da im all
gemeinen die Soda die Loslichkeit der Farbstoffe erhOht. 

Seife wirkt in ahnlichem Sinne wie Soda. Bei Anwesenheit 
von Kalk im Wasser verliert ein Teil der Sene an Wirkung durch 
die sich bildende Kalksene, die sieh auf der Ware oft £estsetzt. 
Senenbader sind daher stets mit moglichst weichem Wasser an
zusetzen oder unter Zusatz von Mitteln anzuwenden, die ein Aus
scheiden von Kalkseife verhindern (z. B. Inthrasol von Stock
hausen, Krefeld, Hydrosan von Bernheim, Augsburg). 

Soda und Sene bewirken allgemein ein langsameres Aufziehen 
und damit verbunden meist besseres Egalisieren. Man kann daher 
bei hoheren Temperaturen beginnen ("eingehen"), und das Durch
far?en wird gefordert, weil die Faser aufquillt. 

Ahnlich wie Sene wirken die unzahligen im Handel befind-
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lichen Egalisierungsmittel (siehe S. 223). Einige sind bestandig 
gegen Kalk, so daB keine lastigen Ausscheidungen erfolgen. 

Natriumphosphat wird fur einige wenige Farbstoffe als 
Ersatz fUr Soda und Glaubersalz angewandt. Man farbt dann 
meist zusammen mit Seife (siehe S.34). 

Essigsaure fur einzelne lebhafte Farbstoffe, die sich in ihrer 
Zusammensetzung den Saurefarben nahern, bewirkt ein besseres 
Aufziehen auf die Faser (siehe S.35). 

Chemische Konstitution. Der groBte Teil der substantiven, 
Salz-, direkten oder Benzidinfarben sind Azofarben aus Benzidin 
oder dessen Homologen1 • Sie farben die Baumwolle als Natrium
salze unmittelbar an. Aber auch aus anderen organischen Kor
pern, z. B. Stilben-, Harnstoff, Diaminen der Benzolreihe, Thiazol 
werden substantive Farben hergestellt. S01che sind z. B. Chryso
phenin G, Siriusgelb GG, Thioflavin S, Erika BN, Brillant
geranin usw. 2 • 

Losen der Farbstoffe. Losungsverhaltnis etwa 1: 100 bis 200. 
Man ubergieBt die abgewogenen Farbstoffe mit kochend heiBem, 
moglichst weichem Wasser. Schwerer losliche Marken sind mit 
Wasser aufzukochen. Vor EingieBen der Farbstofflosung in die 
F10tte uberzeuge man sich stets, ob auch alles ge10st ist. Sind 
noch unge16ste Teilchen vorhanden, so gieBe man ab, bringe den 
Ruckstand mit mehr heiBem Wasser in Losung. Ein kleiner Rest 
ist dann meist etwas Verunreinigung. 

1. Farben mit Glaubersalz und Soda. 
Farbevorschrift. Man bewegt die gut genetzten 3 Strahne oder 

die Lappchen etwa 1 Stunde in der warmen bis kochend heiBen 
F10tte (Bereitungsiehe S. 6,7) unter Zusatz von geeigneten Mitte1n 
fleiBig und spiilt erst 35-40° warm, dann kalt, bis das Wasser 
klar ablauft. Dabei sind folgende Einze1heiten zu beachten. 

1 Beispiel: Benzopurpurin 4 B : 
NH2 NH2 

/'-~ ~J 
U I-N:N-O-<~-N:N-U 

y eHa eHa I 
SOaNa : tetraz. : SOaNa 

aus: 2 X Naphtionsaure und i o-Tolidin. : 
2 Siehe die Bucher uber Farbstoffchemie, z. B. Mayer, B.: Organ. 

Farbstoffe; Fierz-David: Kunstliche organische Farbstoffe (Bd. III d. 
Technologie der Textilfasern, hrsg. v. R. O. Herzog); Enzyklopadie d. textil
chemischen Technologie, hrsg. v. Heermann; Bucherer: Lehrbueh d. 
Farbenchemie u. v. a. 

a Siehe S. 10 u. 15. 
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Flottenverhaltnis je nach Bedarf und GroBe der Becher. 
Fiir Schwarz am vorteilhaftesten der Praxis angepaBt (1: 20) bei 
bunten Farben moglichst etwas langer, da dann das Egalfarben 
etwas leichter fallt (1: 40-60). 

DieT emperatur halt man bei sehr hellen Tonen (etwa 0,1 gIl 
Farbstoff) bei etwa 35-40°, sonst im allgemeinen bei 95° oder 
nahe der Kochtemperatur. Einzelne Farben konnen kalt gefarbt 
werden (s. S.49). 

Zusatze. Glaubersalz kryst. oder Kochsalz (siehe S. 28). -Die 
zuzusetzende Menge ist verschieden und hangt ab von verschie
denen Faktoren. Je tiefer der Ton werden solI, desto mehr Salz 
wird zugesetzt. Die Hochstmenge betragt etwa 60 gIl (fiir ganz 
dunkle Farben und Schwarz). 1m Mittel nimmt man fiir satte 
Tone etwa 25 gil Glaubersalz kryst. 

Soda nimmt man etwa 0,5-1,5 gIl fiir Farbstoffe, die alka
lisch gefarbt werden konnen. 

Seife und ahnIich wirkende Egalisierungsmittel werden fUr 
helle Farben oder helle Mischtone, die schlecht egal farben, mit 
Erfolg angewandt. 

Farbedauer. Das Farben dauert, wie S. 29 schon erwahnt, 
etwa 1 Stunde. Helle Farben brauchen nicht so lange. Man kann 
sie in etwa 20 Minuten fertig farben. Bei sehr dunklen Tonen 
laBt man nach etwa 1 Stunde, um das Bad gut auszunutzen, in 
der erkaltenden Flotte etwa 11/ 2-2 Stunden oder iiber Nacht nach
ziehen, wozu man die Baumwolle ganz untersteckt. 

'. Anleitung fUr Versuche. 1. UnterschfedIiche Anfarbung 
ungebleichter (abgekochter), gebleichter, mercerisierter roher und 
mercerisierter gebleichter Baumwolle. 

Man farbe gemeinsam in einem Bade je einen Strahn der 
4 Sorten mit mehreren Farbstoffen aus der Liste S. 33, und zwar 
je eine helle und eine dunkle Ausfarbung. 

a) hell b) dunkel 
Farbstoff 0,1 % (0,05 gil) 3-5% (1,5-2,5 gil) 
Soda* 0,5 " 1 
Seife 2-5" 
Glaubersalz 25 
Flotte1: 100 1 : 40 
1/2 Stunde bei 40-90° 1 Stunde bei 95° 

* Soda gebe man mogIichst zuerst in das Bad. 

Man vergleiche die einzelnen Tone und Farbtiefen der .Far
bungen in den vier verschiedenen Veredlungsstadien. 

2. Herstellungen einzelner Schwarzfarbungen (Liste 
S.33) auf ungebleichter Baumwolle und mercerisierter Baumwolle 
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(getrennte Bader). Zusatze: Farbstoff 8-10% (4-5 gil), bei 
konz. Marken weniger. Soda etwa 1 gil, Glaubersalz etwa 60 gil. 

Fur mercerisierte Baumwolle wird etwa die Halfte an Farb
stoff gerechnet. 

Man farbt etwa 1 Stunde bei 95°, steckt unter und laBt etwa 
2-3 Stunden unter ofterem Umziehen nachziehen, wahrend das 
Bad erkaltet. Darauf wird grundlich gespult und getrocknet. 

Bei mercerisierter Baumwolle ist ein Nachziehen evtl. nicht 
notwendig. 

Man benutze die Farbeflotte nach erfolgter Farbung zu einem 
"Nachzug" , indem man bei 95° einen frischen Strang Baumwolle 
ohne Farbstoffzusatz 1/2 Stunde umzieht, um festzustellen, wieviel 
Farbstoff noch in der Flotte ist. 

3. Wirkung der Soda auf Ton undFarbtiefe. 
1 Farbstoff (Liste S. 34). 
3 Strahne abgekochte Baumwolle 

Nr.1 2 3 
ohne Soda 1 gil 5 gil Soda 

Zusatze usw. wie Versuch lb. 
Man farbe wie ublich unter gleichen Bedingungen in 3 Badem, 

aber mit verschiedenen Sodamengen (etwa wie angegeben). 
4. Wirkung von Glaubersalz oder Kochsalz. 

1 Farbstoff (Liste S. 33). 
Man farbe 4 Strahne abgekochte Baumwolle in 4 Badem: 
Nr.1 2 3 4 
ohne mit 5 gil mit 25 gil mit '100 gil Glaubersalz. 
Bedingungen wie S.30, Versuch lb. 
5. Wirkung der Flottenlange. 

1 Farbstoff. 
3 Strahne abgekochte Baumwolle 

a) mit gleichen Farbzusatzen (Prozenten) im Verhaltnis zur 
Baumwolle (4 % ), 

b) mit gleicher Farbstoffkonzentration (gil), also bei steigender 
Flottenlange mit immer hoheren "Prozenten" (2 gil). 
Strahn Nr. 1 2 3 
Flotte1: 20 1 : 75 1 : 200 
Farbstoff a) 4% b) 2g/l a) 4%) b) 2g/l a) 4% b) 2g/l 

Vergleiche die Farbtiefen bei verschiedenen Flottenlangen und 
verschiedenen Konzentrationen. 

AIle Farbungen wer<ien mit 25 gil Glaubersalz und 1 gil Soda 
1 Stunde bei 95 ° ausgefiihrt. 

6. Wirkung verschiedener Temperaturen. 
1 Farbstoff. 
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3 Strahne abgekochte Baumwolle 
Nr.1 2 3 
kQ.lt bei 45° bei 90-100° farben 

Bedingungen wie S. 30, Versuch lb. 
7. Wirkung der Farbedauer. 

1 Farbstoff. 
3 Strahne abgekochte Baumwolle 

Nr.1 2 3 
Farbedauer 15 Min. 45 Min. 3 Stunden (nach etwa 

1 Stde. erkalten lassen) 
Bedingungen wie S. 30, Versuch lb. 
8. Tonverschie bung bei verschiedener Farbtiefe. 

1 Farbstoff. 
5 Strahne gebleichte Baumwolle 

Nr.1 2 3 4 
Farbstoff 0,05 0,5 2,5 12,5 

Nr.1 ohne Salz farben, sonst wie oben, Versuch lb. 

5 
50 gil 

9. Verschiedene Farbegeschwindigkeit bei Mi
schungen. Eine Mischung zweier Farbstoffe (z. B. Blau und 
Gelb)l 1:1, zusammen 1,5 gil. 

4 Strahne abgekochte Baumwolle 
Nr.1 2 3 4 

Farbedauer 10 Min. 30 Min. 1 Stde. 11/2-2 Stdn. 
Bedingungen wie S. 30, Versuch 1 b. 

Vergleiche die verschiedenen Tone und bilde einen Riick
schluB auf die Aufzugsgeschwindigkeit. 

Wichtig beim Farben nach Muster. 
10. -Ubersetzen mit basischen Farbstoffen. Man farbe 

je 2 Strahne gebleichte oder abgekochte Baumwolle mit 3 Farb
stoffen aus, z. B. blau, griin, rot und iiberfarbe die gut gespiilten 
Farbungen in frischem, lauwarmem Bade unter Zusatz von etwas 
Essigsaure mit Flotte1: 60 und etwa 0,02 gil basischem Farbstoff, 
der auf mehrere Male zugesetzt werden muB. Man hantiere 
10-20 Minuten fleiBig, bis die Flotte gut ausgezogen ist. Man 
behalte aber von jeder Farbe einen Strahn ohne mersetzung zum 
Vergleich zuriick. 
Beispiele: I gil Benzoreinblau iibersetzt mit Viktoriablau B, 

I gil Siriusbordo 5B iibersetzt mit einer Mischung aus 
Safranin und Methylviolett 3R, 

I gil Oxaminbrillantlichtgriin iibersetzt mit einer Mi
schung aus Brillantgriin und Auramin (etwa 5: 1). 

1 Fiir Mischungen nehme man mit e hezeichnete Farhen. 
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Der substantive Farbstoff wirkt hier als den basischen Farb
stoff fixierende Beize, noch besser wirken in diesem Sinne die 
Schwefelfarbstoffe (siehe S. 54). Der Aufsatz darf aber nur ganz 
gering sein, da die fixierende Kraft des grundierten Farbstoffes 
nur minimal ist, und die Farbungen sonst wesentlich an Echtheit 
einbuBen mussen. 

11. Man stelle verschiedene Ausfarbungen nach einer belie
bigen Vorlage her und benutze fUr diese Mischfarbungen die mit 
e bezeichneten Farbstoffe der untenstehenden Liste. 

12. Man prufe zwei gleichstarke Farbungen von Siriusrot BB 
und Diaminscharlach 3B auf ihre Lichtechtheit und vergleiche 
die dem Licht ausgesetzten Teile in bezug auf Tonumschlag und 
Verblassen. 

13. Man priife die Saureechtheit zweier gleichstarker Far
bungen von Benzopurpurin und Baumwollechtrot 4BS. 

Die Ergebnisse vorstehender Versuche sind nicht zu verall
gemeinern. Es sollte nur gezeigt werden, daB die verschiedenen 
Bedingungen auf das Endergebnis zum Teil stark einwirken und 
den Ausfall einer Farbung wesentlich beeinflussen k6nnen. Die 
Art und Starke der Wirkung von verschiedenen Farbebedingungen 
auf jeden einzelnen Farbstoff ergibt sich erst nach langerem Um
gang mit diesem in der Praxis. 

Far bstoffe (Farbkarte z. B.: 1039, 298 C der I. G.). e: Farbstof£e ega
lisieren besonders gut und eignen sich fiir Mischtiine. 
Rot: Oxaminechtbordo B 

e Erika BN 
Benzolichteosin BL 

e Acetopurpurin 8 B 
Baumwollechtrot 4BS 
Benzoechtrot FC, 9 BL (e) 

e Benzoechtrot GL 
Siriusrot BB, 4B (e) 
Sirius-bordo. 5B 
Diaminscharlach B, 3 B 

e Siriusscharlach B 
e Benzopurpurin 4B, lOB 

Chloraminrot 8BS 
Siriusrubin B, R (e) 
Sirius-rosa BB 
Thiazinrot R 
Benzobordo 6B 

e Diaminrosa BD 
Orange: e Diaminechtorange EG 

Sirius orange (e) G, 5G, 
3R 

Toluylenorange God.R 
e Plutoorange G 

Ziihlke, Leitfaden. 

e Benzoechtorange S, 
WS (e) 

Chloraminorange G 
e Columbiaorange 4HW 

Gelb: e Diaminechtgelb B 
Thioflavin S 

e Chrysophenin G 
e Siriusgelb G 

Siriusgelb RT 
e Siriusgelb R ex 

Chloramingelb HW 
Thiazolgelb 3 G 
Diamingelb CP 
Diaminechtgelb A 

Griin : e Benzogriin C, FF 
e Benzodunkelgriin GG, B 

Oxaminbrillantlicht-
griin 3G 

Diaminschwarzgriin N 
Siriusgriin BB 
Siriusgriin BL 
Diamingrtin B, G 

3 
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Blau: 

Dunkel
Blau: 

Violett: 

Braun: 
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e Chicagoblau 6B 
e Benzoreinblau 
e Diaminechtblau FFG 

Oxaminblau RS 
e Siriusblau G 

Siriusblau B 
e Siriusblau BRR 

Siriusblau 6 G 
Diamineralblau CVB 

e Benzochromschwarz. 
blau B 

e Diaminst~hlblau L 
e Diaminreinblau FF 
e Oxamindunkelblau BG 
e Diaminschwarz BH 
e Diazoschwarz BHN 

Benzoechtviolett R 
e Brillantbenzoviolett 2R 
e Siriusviolett BB 
e Siriusviolett 3 B 

Diaminheliotrop B 
e Brillantbenzoechtviolett 

2RL 
Siriusrotviolett B, BBL, 

R 
Oxamindunkelbraun R 

e Benzobraun MC 

Congobraun G 
e Diaminbraun 3 G 

Diamincatechin G, 3 G 
BaumwolibraunRVN,RV 
Sirius braun R 
Siriusbraun G 
Siriusbraun T 
Diaminbraun M, B 
Benzochrombraun G, B 
Benzodunkelbraun ex 

e Diaminechtbraun G 

Grau u. 
Schwarz: 

Columbiaschwarz FBW, 
FFex 

Columbiaschwarz EA W 
ex 

e Sambesischwarz D 
Baumwollschwarz E ex 
Dianilschwarz CR (mit 

2 gil Sodacalc. farben) 
e Siriusgrau R 

Siriusgrau G 
Direkttiefschwarz E ex, 

RWex 
e Benzolichtgrau BL 
e Diaminechtgrau BN 
e Benzoechtschwarz L 

2. Farben mit Glaubersalz ohne Soda. 
Eine Anzahl von substantiven Farben muE in neutralem Bade 

gefarbt werden (ohne Sodazusatz). 
Ausfarbung mit 4,5% Farbstoff (2-2,5 gil) 

25 gil Glaubersalz kryst. 
Flotte etwa 1: 40 

Versuch: Bei einem oder zwei Farbstoffen zum Vergleich eine 
gleich starke Ausfarbung mit Soda ausfiihren. 

Farbstoffe (Musterkarte 3C und E 1039 der 1. G.). 
Rot: Diaminscharlach B, 3B Blau: Dianilblau G, B, 2 R 

T~azinrot R Violett: *Benzoechtviolett R 
Smusrosa G *Brillantbenzoviolett 2R 
Baumwollorange R, G *Siriusviolett 3B 
Diaminechtgelb A 

Orange: 
Gelb: 
Griin: Dianilgriin BN, GN Braun: Diamineralbraun G 

*Diamingriin B, G Diamincatechin 3 G 
Farbstoffe mit * konnen auch mit Soda gefarbt werden (siehe S. 29ff.). 

3. Farben mit Seife und Natriumphosphat. 
Die Farbstoffe sind empfindlich gegen Alkali. Am lebhaftesten 

werden die Farbungen in schwach alkalischem Bade mit Seife 
und Phosphat. 
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Ausfiihrung wie bisher (Flotte1: 40). 
Zusatze: 2-3% Mars. Seife (1-1,5gjl) 

2-3% Natr. Phosphat. (1-1,5 gjl) 
4,5% Farbstoff (2-2,5 gjl) 
10-40% (5-20 gjl) GIaubersalz. 

Farbsto ffe (Musterkarte 3C und C 1039 der I. G.). 
Chrysamin G, 
Oxydiamingelb TZ, 
Diamingelb N, 
Diaminechtgelb 3 G, 
Siriusgelb GG. 

4. Farben mit Glaubersalz und Essigsaure. 
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Hierher gehoren einige blaue und griine Farbstoffe von sehr 
groBer Lebhaftigkeit, aber geringer Liehteehtheit. Es sind Tri
phenylmethanfarben, die ohne Beize in schwach essigsaurem Bade 
auf Baumwolle ziehen. 

Die Farbstoffe finden Verwendung in der Baumwoll-, Kunst
seiden-, Seidenfarberei und zum Farben gemischter Gewebe. 

Ausfiihrung wie bisher. 
Zusatze: Glaubersalz 25 gjl 

Essigsaare 3% (1,5 cemjI) 
Farbstoff 4,5% (2-2,5 gjl) 
Flotte1: 40 

Fur Ausfarbungen nehme man evtl. gebleichte Baumwolle, 
damit die Tone lebhafter werden. 

Farbstoffe (Musterkarte C 1039 und HOC der I. G.). 
Brillantdianilgrun G, 
Brillantreinblau 8G ex, R, G, 5G 
Brillantreingelb 6G ex 
Isaminblau B, 6 B. 

Substantive Farbstoffe mit Nachbehandlung. 
Die bereits erwahnte Naehbehandlung der Farbstoffe zur Er

hohung einzelner Echtheiten bei den dazu geeigneten Vertretern 
kann geschehen: 

1. durch Einwirkung von Kupfervitriol, Chromkali, von beiden zusammen, 
von Formaldehyd, von Chlorkalk (fur Primulin), von Aluminiumsalzen. 

2. Durch Diazotieren und Entwickeln. 
3. Durch Kuppeln mit diazotiertem Paranitranilin. 

Es werden stets so viel Strahnchen gefarbt, daB ein un
behandelter zum Vergleich zuriickbleibt. Jede Farbe wird fiir 
sich nachbehandelt und nicht verschiedene Tone in einem Bade. 

3* 
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Einzelne Farbstoffe werden auch ohne Nachbehandlung ver
wendet, weil ihre direkte Farbung in bezug auf Echtheit man
chen Anspriichen geniigt, z. B. 

Chrysamin G, 
Sambesischwarz D 
Congo braun G 
Diaminschwarz BH und andere. 

1. Nachbehandlung mit Kupfervitriol. 
Die Nachbehandlung dient zur ErhOhung der Lichtechtheit 

einzelner lichtempfindlicher Farben. Das Kupfer nimmt moglicher
weise an einer Komplexverbindung teil, die lichtbestandig ist. 
Die Farbtone werden im allgemeinen etwas stumpfer. 

Die nach den hinter den Namen angegebenen Vorschriften 
gefarbten und gut gespiilten Strahne werden etwa 1/2 Stunde bei 
etwa 70-80° mit Kupfervitriol behandelt und gut gespiilt. 

Zusatze zum Farbebade (Flotte1: 40) etwa 
4,5% (2-2,5 gil) Farbstoff 
25 gil Glaubersalz und evtl. 
1 gil Soda, je nach Vorschrift. 

Zusatze zum Nachbehandeln (Flotte1: 40): 
3 % (1,5 gil) Kupfervitriol 1 

5% (2,5 ccm/l) Essigsaure oder 
1 % (0,5 ccm/l) Ameisensaure. 

Farbstoffe (Farbkarte C 1005 der I. G.). 
Rot: Oxaminrot BN farben nach 1 

Diaminechtscharlach GG 1 
Siriusbordo 5B 1 

Orange: Plutoorange G 

Gelb: 

Blau: 

Diaminorange B 
Chrysamin G 
Siriusgelb GG 
Diaminechtgelb 3 G 
Chicagoblau 6B 
Diamineralbrillantblau B 
Benzoreinblau 
Benzoechtkupferblau B, GL 
Diaminblau RW " 

Violett: Brillantbenzoviolett 2 R 
Diaminechtviolett BBN 
Benzoechtkupferviolett B, BB " 

-----

" 

1 od. 2 
1 od. 2 
2 
3 
3 
1 od. 2 
1 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 
1 od. 2 

1 Man stelle sich von den Salzen (Chromkali und Kupfervitriol) L6sungen 
her, z. B. 1: 100 und messe davon die jeweiIs berechneten Mengen mit der 
TeiIpipette abo 
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Braun: Congo braun G 
Benzobraun MC 
Benzoechtkupferbraun 3 GL 

Grau und Sambesischwarz F 
Schwarz: Dianilschwarz CR 

farben nach 1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 1 od. 2} fiir Schwarz 
lod 2 etwa8-10'j, 

. (4-5 gM 
Einige Farbstoffe eignen sich fUr die Nachbehandlung nach 

mehreren Methoden gleichzeitig. Bei diesen farbe man stets zum 
Vergleich einen Strahn mehr als erforderlich, lasse ihn zuruck 
und vergleiche zum SchluB Tone und Echtheiten der nachbehan
delten und der gewohnlichen Farbungen. 

2. Nachbehandlung mit Chromkali. 
Theoretisches. Rier wird durch "Chromieren" die Wasch

echtheit verbessert. Scheinbar bildet sich ein unlOslicher Chrom
lack mit den Molekiilen der Farbstoffe, die eine OR- oder COOR
Gruppe enthalten (Salicylsaure als Farbstoffkomponente 1 ), wobei 
gleichzeitig eine MolekulvergroBerung auf die Waschechtheit 
gunstig wirkt. 

Bei vielen Farbstoffen kann auch an Stelle von Chromkali 
Fluorchrom genommen werden. (Farbstoffe bezeichnet mit FI). 

Farben und Nachbehandlung wie bei 1 (an Stelle von Kupfer
sulfat tritt Chromkali). 

Farbstoffe (Farbkarte C 1005 der 1. G.). 
Rot: Benzoechtrot FC farben nach 
Orange: Pluto orange G 

Gelb: 

Griin: 
Blau: 

Toluylenorange G 
Diamingelb N 

.xChrysamin G 
Siriusgelb RT 
Diamingriin G 
Benzochromschwarzblau B 
Diaminschwarzblau B 
Diamineralblau CVB 

Braun: Diamineralbraun G 
Diamincatechin 3 G 
Diamincatechin G 
Diaminbraun M 
Diaminbraun B 

Grau u. Diaminechtgrau BN 
Schwarz: Direkttiefschwarz E ex 

Benzochromschwarz B 

1 Beispiel: Benzoechtrot FC: 

1 od. 2 (Fl.) 
1 
1 
3 (FI) 
3 
1 od. 2 
1 od. 2 (FI) 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 
3 (FI) 
3 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 

(2) NH2 '" <-"'/-'" OH (8) (OH) /C1o ·H5 ·N:N. /'" /-N:N.C6Ha<COOH 
(6) SOaNa _ "'---.-/ 

')l • Saure Benzidin Salicylsaure 
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3. Nachbehandlung mit Chromkali und Kupfervitriol. 
Hier findet eine Vereinigung der beiden ersten Nachbehand

Iungen statt. Dabei wird die Licht- und Waschechtheit gleich
zeitig erhOht. Man farbt wi.rher, spiilt und behandelt 1/2 Stunde 
bei etwa 80° mit etwa 

2 % (1 gil) Chromkali 
2 % (1 gil) Kupfervitriol 
5% (2,5 cern/I) Essigsaure oder 
1-1,25% (0,5-0,6 ccm/I) Amseisensaure. 

Farbstoffe (Farbkarte C 1005 der I. G.). 
Rot: Benzoechtrot FC farberi 

Oxaminrot BN 
Diaminbrillantrubin S 

Orange: Plutoorange G 
Toluylenorange G 
Diaminorange B 

GeIb: : Chrysamin G 

BIau: 

Diaminechtgelb 3 G 
Siriusgelb RT 
Siriusgelb GG 
Benzochromschwarzblau B 
Diamineralblau CVB 
Diamineralbrillantblau B 

Braun: Benzobraun MC 
Congobraun G 
Diaminbraun M, B 
Diamincatechin 3 G 
Diamincatechin G, B 
DiamineraIbraun G 

Grau u. Dianilschwarz CR 
Schwarz: Benzochromschwarz B 

Sambesischwarz F 

" 

" 

" 

" 
" 

nach 

" 

" 

" 

" 
" 

1 
1 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 
3 
3 
1 od. 2 
3 
1 od. 2 
1 
1 
1 od. 2 
1 od. 2 
1 od. 2 
2 
1 od. 2 
2 
lod.2 
1od.2 
1od.2 

4. Nachbehandlung mit Formaldehyd 1. 

Theoretisches. Die Formaldehydbehandlung erhOht die Wasch
echtheit einiger Farbungen ohne die Tone erheblich zu verandern. 
Formaldehyd kondensiert sich bekanntlich leicht mit phenol
artigen Korpern (Bakelite und andere Kunstharze), EiweiB-

1 Beispiel: CoIumbiaschwarz FE. 
SOaH o OH 

NHaQ-N: N ----C>-N: N -rO-N: N ~NHa_ 

S~ 
aus: p-PhenyIendiamin I Clevesaure I y-Saure I m-Phenylendiamin. 
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verbindungen wie Casein (GalaIith), Leder (Formaldehyd
gerbung) zu unlOslichen, dauerhaften Verbindungen. Moglicher
weise spielt sich bei der Nachbehandlung von Farbungen ein 
ahnlicher Vorgang mit phenolartigen bzw. Aminogruppen der 
Farbstoffe ab, der neb en VergroBeru. des Molekiils die Schwer
loslichkeit des Farbstoffes und damit die Waschechtheit erhoht. 
Diese erreicht allerdings im allgemeinen die der diazotierten 
(siehe S.40) und vor aHem der Schwefelfarbungen nicht. 

Handelsnamen. Benzoform-, Plutoform-, Aldehydfarben (1. G.), 
Formalfarben (G), Neoformfarben (Ciba) und viele andere, die 
oft auch ohne Nachbehandlung gefarbt werden. 

Man farbt wie sonst iiblich nach 1, S. 30 und behandelt 
die gespiilte Baumwolle (einen Strahn zuriickbehalten) mit etwa 
2% Formaldehyd (1 ccm/l), 40% ig techno 1/2 Stunde bei etwa 
60° nacho (Flotte etwa 1: 40.) Zum SchluB wird gespiilt. 

Farbstoffe (Musterkarte C 1005 der I. G.). 
Rot: Benzoformbordo R Blau: 

Benzoformrot 2 G F Braun : 
Benzoformscharlach B 

Orange: Benzoformorange G 
Diaminechtorange EG 
Toluylenorange G 

Gelb: Benzoformgelb R, GL 
Griin: Benzoformgrun FFL 

Schwarz: 

Benzoformblau 2 BL 
Benzoformbraun R, 4R 
Diaminnitrazolbraun G 
Direkttiefschwarz E ex 
Plutoformschwarz BL 
Diaminaldehydschwarz 

FF konz. 
Columbiaschwarz FBW, 

FF ex 

5. Nachbehandlung mit Chlorlauge. 
Die Farbungen von Primulin Keben beim Nachbehandeln mit 

Chlorlauge echte rotlichgelbe Tone, die bei starkerer Lauge 
etwas roter werder.. 

Die gut gespiilte Primulinfarbung wird 20-30 Minuten in 
einem kalten Bade umgezogen, dem so viel Chlorlauge (siehe 
Bleichen, S. 16) zugesetzt wird, daB etwa 2 g/l aktives Chlor darin 
enthalten sind (etwa 1/4-1/2° Be). Die Bestimmung des Chlors 
wird mit dem Chlorometer (siehe S. 17) vorgenommen. 

Versuch. Man lasse diesen Versuch zuriick und fiihre ihn aus, 
wenn man zum Diazotieren von Primulin mehrere Strahne zu
sammen farbt (siehe S. 42). 

6. Nachbehandlung mit Aluminiumsalzen. 
Es ist bekannt, daB z. B. essigsaure Tonerde wasserabstoBend 

wirkt. Man nutzt diese Eigenschaft in der Farberei aus, um 
substantive Farbungen etwas appretur- und wasserechter zu 
machen, ohne den Farbton merklich zu verandern. Der Farbstoff 
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an sich wird dabei chemisch nicht beeinfluBt wie etwa bei den 
anderen Nachbehandlungen, sondern nur die Baumwolle wird 
"wasserfest impragniert". 

Die gefarbte Ba,~d nach dem Spiilen 10-20 Minuten 
in einem lauwarm~mgezogen, dem man etwa 50 ccm/l 
basisch essigsaure Tonerde von 30 Be zusetzt. Darauf wird gut 
abgewunden und ohne zu spiilen getrocknet. 

Versuch: Man farbe einige substantive Farbstoffe (je 2 Strahne) 
aus, behandle einen Strahn nach und vergleiche Tone und Wasser
echtheiten der gewohnlichen mit denen der impragnierten 
Strahne. 

7. Diazotiernngsfarbstoffe. 
Theoretisches. Die Farbstoffe dieser Gruppe enthalten eine 

Aminogruppe, die nach der Auffarbung des Farbstoffes in frischem 
kalten Bade diazotiert und darauf in einem 3. Bade mit einem 
Phenol- oder Amin-(Entwickler) gekuppelt wird. Durch die Un
lOslichkeit und VergroBerung des gebildeten Farbstoffmolekiils 
wird eine gute Waschechtheit erreichtl. 

Handelsnamen: Diazo
Diaminazo
Diazanil
Sambesi
Diazogen
Primulin-
Diaminogenfarben und andere. 

I. Farben wie iiblich fiir substantive Farbstoffe. 
Ausfiihrung, bunte Tone: 4,5% Farbstoff (2-2,5 gil) 

2 % Soda calc. (1 gil) 
25 gil GIaubersalz kryst. 
Flotte1:40 

dunkelblau und schwarz: 10% Farbstoff (4-5 gil) 
2% Soda calc. (1 gil) 

Man gibt hier soviel festes GIaubersalz kryst. hinzu, bis die 
Flotte etwa 60 Be spindelt. 

1 Beispiel: Sambesireinblau 4B. 

Rier auf der Faser diazotiert (es entsteht das 
betr. Diazoniumsalz). SOaR SOaR 

8 i········· .......... t CRa C) 0 
- L~.==.~!) -N: N -O-N:N -C)-N: N-C) 

OR OCRa OR 
m . {3 • Naphthol. aus: Amino-Kresidin Clevesaure Schaffersiiure entwickelt L-___________________ , 
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Nach dem Farben klar spulen, evtl. warm, dann diazotieren. 
II. Diazotieren. Die gefarbte und klar gespulte Baumwolle 

wird etwa 20-30 Minuten in einem kalten Bade behandelt mit 

Nitrit ...... . 
Schwefelsaure 66 0 Be 
oder Salzsaure 20 0 Be 
Flottel: 20. 

fiir helle fiir dunkle Tone 
2%=lg/1 3%=1,5g/1 
4% = 1 ccm/l 6% = 1-2 ccm/l 
6% = 3 ccm/l 8% = 4 ccm/l 

Die Saure wird erst kurz vor Beginn des Diazotierens zu
gegeben. Das Bad muB deutlich den Geruch nach salpetriger 
Saure haben. Gut umruhren! 

Nach dem Diazotieren wird gut kalt gespiilt und sofort ent
wickelt. Die diazotierte Farbung darf nicht dem direkten Sonnen
licht oder Warme ausgesetzt werden und darf nicht antrocknen 
(siehe Versuch). 

Jeden Farbton besonders diazotieren, nur ganz nahe aneinander 
liegende konnen evtl. zusammengenommen werden. 

III. Entwickeln. Zur Entwicklung kommen Phenole in al
kalischer und Basen in wasseriger, schwach alkalischer Losung. 
Die Menge hangt von der Tiefe der Farbung ab (siehe S.43). 
Man entwickelt mit Flottel: 20 1/2 Sunde kalt mit den fur jeden 
Farbstoff geeigneten Entwicklern (einzeln oder im Gemisch). 
Durch Mischung der Entwickler kann man den Farbton variieren. 

Viele Farbstoffe geben mit verschiedenen Entwicklern andere 
Tone und Echtheiten. Liste der Entwickler S. 43, mit Angabe 
der Losungsvorschriften und der erforderlichen Mengen. 

Jeden Farbstoff moglichst fur sich entwickeln. 
IV. Seifen. Nach dem Entwickeln wird jede Farbung mog

lichst fiir sich kochend geseift mit etwa 0,5 gil Soda calc. und 
2-5 gil Seife 15-20 Minuten. AnschlieBend wird gespult und 
getrocknet. 

Eigenschaften. Die Waschechtheit und Uberfarbeechtheit ist 
bedeutend verbessert. Auch die Lichtechtheit ist bei einigen Blaus 
Schwarz' und Rots gut. Die Lichtechtheit kann bei einzelnen 
Tonen durch Nachkupfern erhoht werden. 

Die Saureechtheit, Alkali- und Bugelechtheit sind gut. 
Die Chlorechtheit ist ungenugend. 
Die diazotierten Schwarztone sind voller, schoner als die ge

wohnlichen substantiven Schwarze. 
Verwe:ndung, wie die undiazotierten substantiven Farben, fur: 

Baumwolle, Halbwolle, Seide, Halbseide, Kunstseiden, Leinen 
usw. Nicht fUr Wolle und Acetatseide. 
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Anleitung fiir Versuehe. 1. EinfluB des Sonnenlichtes auf ge
wisse diazotierte, noch nicht entwickelte Farbungen. 

Man farbe 2 Strahne mit Primulin wie ublich, spUle und diazo
tiere, spUle nochmals, winde ab und entwickle Strahn 1 sofort, 
den zweiten setze man fUr emige Minuten dem direkten Sonnen
licht aus und entwickle erst dann. Der Farbstoff laBt sich an 
den belichteten Stellen nicht mehr entwickeln, da die Diazo
verbindung zerstort ist. 

2. Man farbe 5 Strahne aus mit Primulin, hebe einen Strahn 
zum Vergleich auf, entwickle Nr 2, 3, 4 mit je einem anderen 
Entwickler (siehe S. 44 z. B. 8, 10, 12, 13) undNr. 5 mit gemischten 
Entwicklern, z. B. 1/2 ,B-Naphthol - 1/2 Resorcin (siehe S.45), 
nachdem man sie gemeinsam diazotiert hat. 

3. Schwarzfarbungen mit einzelnen und gemischten Ent
wicklern. 

Beispiel: Man farbe 4 Strahne oder Lappchen mit 8-10% 
(4-5 gIl) Sambesischwarz D und den auf S. 30,2 angegebenen Zu
satzen, diazotiere und entwickle jeden Strahn anders: 
Nr.1 mit 1/2 ,B-Naphthol oder 1/2 Resorcin und 1/2 Entwickler 

H konz. 
Nr.2 mit 1/4 p-Naphthol oder 1/4 Resorcin und 3/4 Ent

wickler H konz. 
Nr. 3 mit p-Naphthol allein, 
Nr. 4 mit Entwickler H konz. allein. 

Man vergleiche die Tone und Waschechtheiten der Farbungen. 
Mischungen anderer Entwickler siehe S. 45. Die Entwickler mussen 
jeder fUr sich getrennt gelost und dem Bade getrennt zugesetzt 
werden. 

4. Ubersetzen von Naphthogenblau 2R (,B-Naphthol) mit etwa 
0,1-0,2% (0,02-0,04 gIl) Methylenblau B im Diazotierungsbade. 
Der Farbstoff wird etwas spater zugesetzt. Man farbe 2 Strahne, 
von denen man einen nicht ubersetzt. 

Farbstoffe (Karte C 1005 der 1. G.). 
Rot: Primulin 

Diazogeranin B ex 
Diazobrillantscharlach S 4 B 
Diazolichtbordo BL 
Diazolichtscharlach BL 
Sambesirot B 
Sambesirot 8B 
Diaminazoscharlach 2 BL ex 
Diaminazoscharlach 8 B ex 

;L Liste der Entwickler siehe unten. 

Entwickler 1 3, 4, 8, 9 
3,8 

" 
3,8 
3, 8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8,14 
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Orange: 

Gelb: 

Griin: 

Blau: 

Violett: 

Braun: 

Diazanilscharlach BA 
Diazobordo 7 B 
Primulin 
Diaminazoorange RRN 
Diazobrillantorange 5 G e:i: 
Diazobraun 6G 
Primulin 
Diaminazogelb R 
Diazolichtgelb 2 G 
Diazolichtgelb G, 3 GL 
Diazo brillantgriin 3 G 
Diazoolive G 
Diazolichtgriin BL 
Diazolichtgriin GFL 
Sambesireinblau 4B 
Benzoreinblau 
Diazoreinblau 3 GL, 3 G 
Diaminogenreinblau N 
Naphthogenreinblau 4B, GL 
Naphthogenblau B 
Naphthogenblau 2R 
Diazoindigoblau 3RL 
Diazolichtviolett 3RL, BL 
Sambesiviolett R 
Diamincatechu 
Sambesibraun G 
Benzobraun MC 
Diazobraun 3R 
Diazobrillantschwarz B 
Diazobraun 6G 

Schwarz: Diazoechtschwarz ex 
Diazoechtschwarz 3B 
Diazobrillantschwarz B 
Diaminschwarz BH 
Diaminogen B 
Diaminogen ex 
Sambesischwarz F 
Sambesischwarz D 

Entwickler 3, 8, 9, 14 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

3, 8 
10,22 
3,8,14 
3, 8 
3,8,12 

Chlorlauge, 13, 21 
13, 14,21 
14 
14 
14 
3,8, 12, 14, 20 
3,8 
14 
3,8 
14 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8,13,21 
12 
3,8,12,20, 
3, 8, 12, 14, 20 
2, 3, 8, 12, 20 
3,8,12 
3,8,12 
10, 12 
3,8,9,12 
3,8,12 
10,12 
10, 12 
12 
12 

Farbstoffe in geringen Mengen zum Abtonen im Fiirbebade siehe 
S. 49, 2. 

Liste der Entwickler der I. G. 
Bei den Losungsvorschriften bedeutet: 
a) die Menge fiir Farbungen bis etwa 2% Farbstoff (1 gil), 
b) die Menge fiir Farbungen bis etwa 4--5% Farbstoff (2-2,5 gfl), 

(fiir Schwarz etwa 50% mehr als bei b). 
Ein kleiner "OberschuB an Entwickler bei vegetabilischen Fasern schadet 

nicht. 
Die mit * bezeichneten Entwickler sind nicht mehr im Handel. Ein

zelne andere, z. B. 2, 4 usw., sind ersetzt worden und hinter diesen ist 
der Ersatzentwickler mit der entsprechenden Nummer angegeben. 
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*1. Blauentwickler AN: y-Saure, (2, 6, S-Amidonaphtholsulfosaure) in 
Mischung mit So~a. 

Losen: Durch DbergieBen mit der 10fachen Menge kalten Wassers und 
Erwarmen auf 100 0 • 

a) 0,75% (0,4g/l). b) 1,5% (O,S gil). 
2. Bordoentwickler: jetzt Entw. BS (siehe 9). 

Losen: 1/3-1/ 5 HOI vom Gewicht des Entwicklers mit diesem zu
sammenbringen und mit heiBem Wasser (50fache Menge) in Losung 
bringen. 

a) 0,5% (0,25 gil). b) 1 % (0,5 gil). 
3. Betanaphthol (siehe auch S). 

Losen: Mit der gleichen Menge Natronlauge, 40 0 Be konz. anteigen 
und mitheiBem Wasser iibergieBen (1 : 10) = mit derlOfachen Menge). 

a) 0,7-1 % (0,3-0,5 gil). b) 1-1,5 (0,5-0,S gil). 
4. Diaminpulver OS, jetzt Entw. H konz.: m-Toluylendiamin (siehe 12). 

Losen: Versetzen mit 1/3 vom Gewicht des Entwicklers Soda calc. 
und mit der 10fachen Menge heiBem Wasser losen. 

a) 0,4--0,75% (0,2-0,4 gil). b) 0,75-1,5% (0,4--0,Sg/l. 
5. DianiIentwickler G, jetzt Entw. Z (siehe 14). 

Losen: Mit der 10fachen Menge heiBen Wassers. 
a) 1 % (0,5 gil). b) 2% (1 gil). 

*6. Dianilentwickler 3G. 
Losen: Mit 2 % (1 gil) Soda clile. vom Gewicht der Ware und mit 
der 10fachen Menge heiBem Wasser. 

a) 1% (0,5 gil). b) 2% (lg/l). 
*7. Echtblauentwickler AD: Amidodiphenylamin. 

Losen: Mit HOI konz. (4/10 vom Gewicht des Entwicklers) und heiBem 
Wasser. 

a) 0,75% (0,35g/l). b) 1% (0,5 gil). 
S. Entwickler A: Betanaphtholnatrium. Wird nur mit der 10fachen 

Menge heiBen Wassers gelOst1. 
a) O,S-l % (0,4-0,5 gil). .. b) 1-1,5% (0,5-0,S gil). 

9. Entwickler BS: Salzsaures Salz von Athyl-,B-Naphthylamin. 
Losen: Mit der lOfachen Menge heiBem Wasser, bei Triibung HOI 
tropfenweise hinzu bis zur Klarung. 

a) 0,75% (0,35 gil). b) 1,5% (0,75 gil). 
10. Entwickler F: Resorcinnatrium (siehe auch IS und 22). 

Losen: Mit der 10fachen Menge heiBem Wasser. 
a) O,S% (0,4 gil). b) 1,75% (0,9 gil). 

*11. Entwickler G (siehe auch 1). 
12. Entwickler H konz. (m-Toluylendiamin). 

Losen: Siehe 4. 
a) 0,75% (0,4gfl). b) 1,5% (O,Sg/l). 

13. Entwickler J (Phenolnatrium, siehe auch 21). 
Losen: Mit der 10fachen Menge heiBem Wasser. 

a) 0,3% (0,2-0,1 gil). b) 0,6-0,S% (0,3-0,4 gil). 
14. Entwickler Z: Phenylmethylpyrazalon. 

Losen: Mit der 10fachen Menge heiBem Wasser. 
a) 0,75% (0,4 gil). b) 1,5% (O,Sg/l). 

15. Gelbentwickler 0, jetzt 14. 
Losen: Mit der 10fachen Menge heiBem Wasser. 

a) 0,5% (0,25 gil). b) 1 % (0,5 gil). 
-----

1 Es ist mit Natronlauge bereits umgesetztes ,B-Naphthol (siehe auch 3). 
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16. Naphthylaminather, jetzt Entw. N: Amidonaphtholather. 
Losen: Mit 115 HCI konz. versetzen und mit heiJ3em Wasser iibergieJ3en 
(1: 50). 

a) 0,75% (0,4g/I). b) 1,5% (0,8 gil). 
17. Nerogen D, jetzt Entw. D: Cl-m-Phenylendiamin. 

Losen: Gleiches Gewicht HCI und Entwickler nehmen, 3 % Soda 
calc. ins Bad geben. 

a) 0,4% (0,2g/I). b) 0,75% (0,4g/I). 
*18. Orangeentwickler R: Resorcinnatrium (siehe auch 10 und 22). 

Losen: Mit der 10fachen Menge heiBem Wasser. Dem Bade 1-3% 
Soda calc. zusetzen. 

a) 0,75% (0,4 gil). b) 1,5% (0,8 gil). 
19. Oxaminentwickler B, jetzt Entw. BS (siehe 9). 
20. Oxaminentwickler MX, jetzt Entw. CS (Salzs. m-Phenylendiamin). 

Losen: Mit der 11/2fachen Menge Soda calc. versetzen und mit der 
10 fachen Menge heiJ3em Wasser lOsen. 

a) 0,7% (0,35g/I). b) 1,5% (0,75g/I). 
21. Phenol: Oxybenzol (Carbolsaure), Gelbentwickler (siehe auch 13). 

Losen: Mit der gleichen Menge Natronlauge konz. anteigen und mit 
der 10 fachen heiJ3em Wasser iibergieBen 

a) 0,3% (0,15g/I). b) 0,6% (0,3g/I). 
22. Resorcin: m-Dioxybenzol (siehe auch 10). 

Losen: Mit Natronlauge konz. (1-11/2 cern auf 1 g Resorcin) antei
gen und mit der 10fachen Menge heiBem Wasser iibergieJ3en. 

a) 0,4% (0,2g/I). b) 0,75% (0,4 gil). 
23. Toluylendiamin, jetzt Entw. H (siehe 12) mit der 11/2 fachen Menge Soda 

calc. versetzen und mit der 10fachen Menge heiJ3em Wasser in 
Losung bringen. 

a) 0,7% (0,35 gil). b) 1,5% (0,8 gil). 
Phenole und Diamine konnen miteinander gemischt bei der Entwicklung 

zur Herstellung besimmter Nuancen verwendet werden. So z. B. 
{1-Naphthol und Toluylendiamin, Entwickler H, 

Resorcin, Diamin CS, 
Resorcin und Toluylendiamin, Diamin CS. 

Nachbehandlung von Diazotierungsfarbstoffen mit 
Kupfervitriol. 

Die N ach behandlung geschieh t wie beschrie ben S. 35 ff. und dien t 
auch hier zur Erhohung der Lichtechtheit bzw. Waschechtheit. 

Nachstehende Farbstoffe sind geeignet fiir eine nachtragliche 
Behandlung mit Kupfervitriol: 

Die {1-Naphthol
entwicklungen von: 

Diaminazoscharlach 2 BL ex 
" 8 B ex 

Diazoechtschwarz 3 B 
Naphthogenreinblau 4 B 
Naphthogenblau B 
Naphthogenblau 2 R 
Sambesiviolett R 
Sambesischwarz D 
Sambesischwarz F (auch m. Chromkali zusamm.) 
Diazoreinblau 3 G, 3 GL. 
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8. Kupplungsfarbstoffe. 
Hier spielt sich der umgekehrte Vorgang ab wie bei den Diazo

tierungsfarben. ·Diese Farbstoffe, die meist Resorcin oder m. Phe
nylindiamin enthalten, Mnnen mit einer in Losung befindlichen 
diazotierten Base (Paranitranilin) gekuppelt werden. Auch hier 
wird ErbOhung der Waschechtheit erzielt. 

Beispiel: Paraschwarz R: 
,---------------------------------, 

Auf der Faser: OH NH2 

NH\~_N:N -Q--N: N--(Yf 
N02 C>-- N: N +-~ NH2 uJ 

d· N' '1' I aus: SOaH 
IaZ. p. 1tram m m-Phenylen- I p-Phenylen- S-saure 
(Kupplungsbad) diamin diamin 

Man kann die Kupplung entweder mit selbst diazotiertem 
Paranitranilin oder mit fertig in den Handel gebrachten Diazo
niumsalzen der Base vornehmen. Durch diese Korper wird das 
Arbeiten etwas erleichtert. Das Diazotieren fallt fort, es ist kein 
Eis notwendig, und die Verbindungen sind im Gegensatz zur 
selbsthergestellten Losung gut haltbar. Nach der Losung in 
Wasser muB nur die Salzsaure abgestumpft werden. Bei Nitrosa
minrot, das ein Alkalidiazotat ist, ist zunachst durch Salzsaure 
das Diazoniumsalz zu bilden, und dann die iiberschiissige Salz
saure mit Acetat abzustumpfen 1 . 

Die annahernden Starkeverhaltnisse der einzelnen Produkte 
zueinander stehen auf S.84. 

Handelsnamen. 
Para-
Paranil
Diaminnitrazolfarben u. a. 

L Farben wie bei Seite 29. 
II. Kuppeln. Nach dem Farben klar spiilen, evtl.lauwarm, 

und 1/2 Stunde kalt behandeln mit: 
A. selbst diazotiertem Paranitranilin oder 
B. mit bereits fertig im Handel befindlichen diazotierten 

Paranitranilinmarken, z. B. : 

Diazotat: 

1. Parazol F B 
2. Paranil CF 
3. Nitrazol CF 
4. AzophoITot PN 
5. Nitrosaminrot Teig. 

Diazoniumsalz (entsteht immer beim 
Diazotieren eines Amins): O·N:N.ONa + 2 HC1.,.. ON:N.Cl 

+ H 20 + NaCl 
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Flottel: 20. 
A. Kuppeln mit selbst diazotiertem Paranitranilin. 1 g P wird 

mit 2,5 g HOI, 20° Be angeruhrt und dureh Aufkoehen mit etwa 
4 cem heiBem Wasser in Losung gebraeht. Nach etwa 1/2 Stunde 
gibt man 30 cem kaltes Wasser zu, worauf sich das P. wieder ab
seheidet. In die mogIiehst kalt gehaltene Fliissigkeit (EinsteIlen 
in ein GefiW mit Kaltemisehung, siehe S. 95) gieBt man jetzt 
unter gutem Umruhren auf einmal eine Losung von 0,55 g Nitrit 
in 3 cem Eiswasser. Naeh etwa 1/2 Stunde (immer kalt halten) 
ist bis auf geringe Mengen Verunreinigung aIles gelOst und die 
Flussigkeit klar oder ganz wenig getrubt. Man gieBt den be
reehneten Teil dieser Losung in das kalte Kupplungsbad (Filter). 

Kurz vor Eintauehen der gefarbten BaumwoIle setzt man 
diesem 1 g essigsaures Natrium kryst. und 0,5 g Soda, beide in 
wenig kaltem Wasser gut gelOst, hinzu. Das Wasser zum Losen 
nimmt man am besten aus dem zur Kupplung bestimmten Bade 
vor Zusatz der DiazolOsung. Das Bad muB naeh Zusatz von Soda 
und Aeetat blaues Laekmuspapier roten, darf aber Kongopapier 
nieht blauen. Die BaumwoIle wird hierin etwa 1/2 Stunde be
handelt, gut gespult und kochend geseift mit den ubliehen Zu
satzen an Soda und Seife. Fur 1 kg BaumwoIle sind notig bei 
Flottel: 20 (fUr langere Flotten ist entspreehend umzureehnen, 
siehe gil): 

helle Tone dunkle Tone 
Paranitranilin . . . . 7,5 g (3,5 gil) 10 g (5 gil) 
Salzsaure 20° Be . . 20 g (10 gil) 25 g (12,5 gil) 
Nitrit .... . . . 4,1 g (2,1 gil) 5,5 g (2,8 gil) 
Essigsaures Natrium. 7,5 g (3,5 gil) 10 g (5 gil) 
Soda calc. . . . . . 3,7 g (1,9 gil) 5 g (2,5 gil). 

Fiir das Farben von Pararot gelten andere Zusatze (s. S. 84). 

Fur die im Laboratorium gefarbte Anzahl Strahne wird die 
erforderliehe Menge der Zutaten dureh Umreehnen festgesteIlt. 
Man rundet dabei das Gewieht von Paranitranilin naeh oben ab 
und setzt fur aIle Farbungen eine gemeinsame DiazolOsung an. 
Aueh Soda und Natriumacetat werden fur aIle Ausfarbungen zu
sammen gelOst, und die drei Losungen (abgerundetes MaB) werden 
auf die fUr jeden Farbton besonders angesetzten Kupplungsbader 
verteilt, wobei die DiazolOsung dureh ein leieht durchlassiges Tueh 
zu gieBen ist. 

E. Arbeiten mit fertig diazotiertem Paranitranilin: 
1. Parazol FE. 2. Paranil OF. 3. Nitrazol OF. Man ruhrt 

einen der vorgenannten Entwickler durch Verruhren mit wenig 
kaltem Wasser an, zerdruckt evtl. die Klumpen und bringt dureh 
UbergieBen mit reichlich kaltem Wasser voIlstandig in Losung. 
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Darauf wird die bereehnete Losung sowie hinterher die Losungen 
von Soda und Aeetat dem Kupplungsbade zugesetzt. Das Bad 
darf nicht stark sauer reagieren. Kongopapier darf nicht geblaut 
werden, andernfalls muB noch etwas Acetat und Soda nachgefiigt 
werden. 

Die gefarbte und gut gespiilte Baumwolle wird 1/2 Stunde darin 
umgezogen und wie oben beschrieben fertiggestellt. 

Man braucht fiir 1 kg Ware: 
Flotte1: 20 a) 
Entw. 1, 2 oder 3 20 g (10 gil) 
Soda calc. 2 g (1 gil) 
Acetat 1 g (0,5 gil) 

b) 
30-40 g (15-20 gil) 
3-4 g (1,5-2 gil) 
1,25 g (0,7 gil) 

4. Azophorrot PN. 5 g Azophorrot PN werden mit 30 cem 
kaltem Wasser gleichmaBig angeriihrt, bis nach etwa 20-30 Mi
nuten alles gelost ist. Man laBt etwa 1-2 Stunden stehen, filtriert 
den Schaum ab (Losung 1), waschtdenRiickstandmitetwa 10ccm 
Wasser aus und filtriert wieder (Losung 2). Man erhalt (Losung 1 
und 2 zusammengegossen) etwa 40 ccm. Jetzt wird neutra
lisiert mit etwa 10 ccm verdiinnter Natronlauge 40° Be (1: 10). 
Man gieBt die Lauge allmahlich solange unter standigem Riihren 
in die Azophorlosung, bis die anfangs entstehende Ausseheidung 
sich fast ganz wieder gelOst hat. Von dieser Losung setzt man 
die berechnete Menge dem Kupplungsbade zu, das etwa 1-2% 
(0,5-1 gil) Azophorrot enthalten solI. 

Die Entwicklung dauert etwa 1/2 Stunde. Darauf wird gut 
gespiilt und heW geseift. 

5. Nitrosaminrot Teig. 10 g N. werden mit etwa 250 ccm 
Wasser (max. 25° warm) gut angeteigt, und dazu gibt man 
4,6-5 g Salzsaure konz. unter standigem Riihren. Man laBt 1/2 
Stunde stehen und neutralisiert kurz vor dem Gebrauch mit 5 g 
Natriumacetat, gelOst in etwa 25 ccm Wasser und verdiinnt auf 
1,51. Von dieser Losung miBt man die berechnete Menge abo Man 
braucht etwa 3 % (1,5-2 gil) Nltrosaminrot Teig fiir eine Farbung. 
Die Ausfiihrung ist die gleiche wie oben. Man aehte auf die kongo
neutralen Reaktionen der Bader. 

Die gekuppelten Farbungen sind gut wasch-, walk-, iiberfarbe
und lichtecht. 

Farbstoffe (Musterkarte C 1005 d. 1. G.): 
Rot: Oxaminrot BN Gelb: Primulin 

Diazanilscharlach BA Diaminechtgelb A 
Parascharlach G ex Thiazolgelb 3 G 
Paragranat G Griin: Diaminnitrazolgriin BB 

Orange: Paraorange G Diaminnitrazolgriin GF, 
Toluylenorange G G 
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Paralichtgriin B Braun: Naphthaminbraun 8B 
Paraolive D Paranilbraun G 

Blau: Columbiaschwarzblau G Diaminnitrazolbraun G 
Diamineralblau CVB Diaminbraun G 
Paralichtblau B, 6B Schwarz: Paranilschwarz 2 B 
Naphthaminblau BE Direkttiefschwarz E ex 

Violett: Diaminnitrazolviolett R Diaminnitrazolschwarz B 
Paraviolett 3BL Paraschwarz R 

Farbstoffe zum Abtiinen - in geringen Mengen - s. S. 50. 

Substantive FarbstofIe fur besondere Zwecke. 
1. Kalt oder lauwarm lassen sich gut far ben : 

Rot: Siriusscharlaoh B Blau: Diamineralblau CVB 
Siriusrubin B, R Chicagoblau 6 B 
Siriusrot BB, 4B Benzoreinblau 
Sirius bordo B Benzochromschwarzblau B 
Siriusrosa BB Siriusblau B, BRR, G, 6G 
Thiazinrot R Violett: Brillantbenzoechtviolett 
Oxaminrot BN 2 RL 
Erika BN Brillantbenzoviolett 2R 
Benzobordo 6B Diaminheliotrop B 
Benzoechtrot 9BL Siriusviolett BB, 3B 
Benzoechtscharlach 4BS Siriusrotviolett B, BBL, 

Orange: Diaminechtorange EG R 
Benzoechtorange WS Braun: Diaminnitrazolbraun G 
Chloraminorange G Diaminbraun M 
Siriusorange G, 5 G, 3R Benzochrombraun B, G 

Gelb: Chloramingelb HW Benzodunkelbraun ex 
Chrysophenin G Diamincatechin B 
Thiazolgelb 3 G Siriusbraun BR, G, GR, 
Thioflavin S Siriusbraun R, 3R 
Diamingelb CP Schwarz Plutowalkschwarz B 
Diaminechtgelb A u. Grau: Benzoechtschwarz L 
Siriusgelb G, R ex Sambesischwarz D 

Griin: Benzogriin FF Diaminechtgrau BN 
Benzodunkelgriin GG, B Siriusgrau G, R 
Brillantdianilgriin G Diaminschwarz BH, HW, 
Oxaminbrillantlicht- RMW 

griin 3 G Diazoschwarz BRN 

Man farbt etwa mit folgenden Zusatzen: 0,25 gIl Soda, 25 gIl 
Glaubersalz, 2 gIl Farbstoff mit Flottel: 20 und laBt etwa 
11/2 Stunde ziehen. Beim Farben dunkler Tone laBt man unter 
der Flotte evtl. bis zum anderen Morgen nachziehen. 

2. Nuancierfarbstoffe fiir Diazotierungsfarben - in geringen 
Mengen angewandt - sind: 

Ziihlke, Leitfaden. 

Diaminechtorange E G 
Diaminechtgelb A 
Diaminechtgelb B 
Diamineralbrillantblau B 
Diamineralbraun G. 

4 
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3. Nuancierungsfarbstoffe fiir Kupplungsfarben (geringe 
Mengen): 

Benzoechtrot FO 
Pyraminorange R 
Ohloraminorange G 
Pyramingelb RX 
Ohloramingelb HW 
Benzogriin FF 
Benzochromschwarzblau B 
Methylenblau B. 

Methylenblau am besten dem Kupplungsbade, die andern 
dem Farbebade zusetzen. 

4. Als Untergrund fiir Indigo eignen sich: 
Diamineralbrillantblau B oder andere, Schwefelblaus 

Hydronblaus Oxaminblau RS 

5. Untergrundfarbstoffe fUr Einbad-Anilinschwarz: 
Baumwollschwarz E ex 
Oxamindunkelblau BG 
Diazoschwarz BHN 
Benzochromschwarz B 
Benzochromschwarzblau B 
Direkttiefschwarz E ex 
Dianilschwarz OR 

Hydronblau G 
Sch wefelblau B ex, Lex, Rex, 

4R ex 
Sch wefelschwarz 
Hydronschwarzblau G, GG, VG 
Sambesischwarz D 
Baumwollrot 4B 
Benzodunkelgriin B 

Schwefelfarbstoffe. 
Theoretisches. Die Schwefelfarben werden hergestellt durch 

Schmelzen der verschiedensten organischen Korper mit Schwefel 
und Schwefelnatrium. Sie sind unli:islich in Wasser und Alkali. 
Zum Farben werden sie mit Schwefelnatrium geli:ist, und diese 
"Leukoverbindung" farbt in der stark schwefelalkalischen Flotte 
Baumwolle an. wenn auch die Affinitat nicht so groB ist wie bei 
den substantiven Farben. Die Flotten ziehen daher auch nicht 
so gut aus. 

Moglicherweise wird durch das starke Alkali die Cellulose 
irgendwie verandert (vgl. die Vorgange beim Mercerisieren) und 
die Verbindung Faser-Farbstoff ist anderer Art als bei den sub
stantiven Farben. Dies konnte zum Teil auch die auBerordent
lich hohe Waschechtheit der Schwefelfarben - trotz ihrer ge
ringen Affinitat - mit erklaren. Ausschlaggebend dafiir wird 
wohl in erster Linie die Unli:islichkeit des an der Luft zuriick
gebildeten Farbstoffmolekiils in Wasser und Alkali sein. Die Kon
stitution der Schwefelfarben ist nicht vollkommen aufgekHirt, zu-
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mal bei der Schmelze die verschiedensten Korper entstehen, die 
kaum getrennt werden konnen 1. 

Man nimmt an, daB der Schwefel im Molekul in Disulfidform R . S . S . R 
vorhanden ist und durch Reduktion mit Na2S in die lOsliche Merkaptan
form R· SIS - R ubergeht, aus der sich an der Luft auf der Faser 

H H 
(Na) I (Na) 

wieder die unl6sliche Form entwickelt 2. (R = Rest des Farbstoffes.) 
Handelsnamen. Schwefelfarbstoffe kommen unter folgenden 

N amen in den Handel: 
a) 1. G.-Farben: Kryogen- Schwefel-

Katigen- Auronal-
Thiogen- Immedialfarben 

b) Auslandische: Autogen- Thiophenol-
Thio- Thional-
Eclips- Thiophor-
Pyrogen- u. a. 

Losungen. Die Losungen der Schwefelfarben zersetzen sich 
bald. Man lost daher am besten nur soviel oder nur wenig mehr 
Farbstoff auf, als man gerade fur eine Farbung notig hat und 
vermeidet ein langeres Stehenlassen. 

Das Losen geschieht durch Anteigen mit etwas heiBem Wasser 
und einigen Tropfen Netzol und Aufkochen mit reichlich heiBem 
Wasser nach Zugabe der berechneten Menge Schwefelnatrium. 

Vornetzen genau wie bei den substantiven Farben angegeben. 
Arbeitsgang. Man versetzt das heiBe Farbebad zuerst mit der 

Soda, kocht kurz auf, gieBt dann die nach Vorschrift bereitete 
Farbstofflosung hinzu, versetzt schlieBlich mit der berechneten 
Menge Glauber- oder Kochsalz, kocht evtl. noch einmal auf und 
beginnt mit dem Farben. Dunkle Farben farbt man nahe bei 
Kochtemperatur, helle oder besonders geeignete Farben bei 
50-70 U (siehe S. 57, Abschnitt tl). 

Das Farben geschieht am besten auf gebogenen Staben (siehe 

1 Als Ausgangsstoffe werden Z. B. angewandt: 
m-Toluylendiamin fur gelbe, Dinitronaphthaline fUr braune, 

NH20CH3 
NH2 

Indophenole oder 

O=O=N-OOH 
Beliebt als Ausgangsprodukt fur 
Dinitrochlor benzol. 

N02 0CI 
N02 

N02 N02 

OJ 
Indoaniline fur blaue Farbstoffe. 

O=O=N-C)NH2 
schwarz (z. B. Schwefelschwarz T) ist 

2 Mayer: Chemie der org. Farbstoffe. 2. Aun. S. 139. 1924. 
4* 
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Abb.1, S.10) und dauert etwa 1 Stunde. Nach dem Farben wird 
die iiberschiissige Flotte gut und gleichmaBig abgequetscht und 
sofort gespiilt. Dem ersten Spiilwasser kann bei dunklen Farben 
etwa 0,2 gil Schwefelnatrium zugesetzt werden, um schon oxy
dierte, oberflachlich auf der Faser sitzende Farbstoffteilchen wieder 
herunterzulosen. Man spiilt so lange, bis das Wasser klar ablauft, 
und oft folgt darauf noch ein heiBes Seifen unter Zusatz von 
Soda wie iiblich, um die Lebhaftigkeit zu erhohen. 

Man hantiere langsam, damit nicht zuviel Schaum entsteht, 
der die Baumwolle zu sehr an die Luft bringt, was moglichst 
vermieden werden muB, da der Farbstoff sich dort oxydiert und 
die betreffende Stelle dunkler ausfallen kann. Gegen das "Bron
zieren" - Abscheiden von ausgefallenem Farbstoff auf der Ober
flache derFaser - bei dunklen Farben kann dem Bade etwas 
Monopolseife zugesetzt werden. 

Nachbehandlung. Bei einigen Farbstoffen wird direkt an
schlieBend an das Farben zur vollen Entwicklung des Tones nach 
Entfernung der iiberschiissigen Flotte durch Abquetschen eine 
Zeitlang (etwa 1/2 Stunde) an die Luft gehiingt (siehe 1, S. 55). 
Uber verschiedene andere Nachbehandlungen siehe S. 55 ff. 
Diese haben zum groBen Teil entweder den Zweck, einer Ton
anderung wahrend des langen Lagerns vorzubeugen (Lagerecht
heit) oder durch Behandlung mit Metallsalzen Licht-, Wasch-, 
Koch- und Uberfarbeechtheit zu erhOhen. In den meisten Fallen 
ist aber eine Metallsalzbehandlung nicht erforderlich. 

Eigenschaften. Die Farbstoffe dieser Gruppe sind hervorragend 
wasch-, licht-, saure-, alkali- und biigelecht. Die Chlorechtheit ist 
ungeniigend. mit emzeInen Ausnahmen, z. B. Schwefelgelb G ex, 
Indocarbon CL konz., CLG konz., u. a. Die Uberfarbeechtheit 
ist nur bei einer Auswahl gut. 

Die Farbstoffe greifen KU'pfer. Messing. Nickel und ahnliche 
Metalle an. Als Metall fiir FarbegefaBe in der Praxis wird Eisen 
verwandt. Die Tone sind mit geringen Ausnahmen durchgehend 
stumpf. ~s gibt kein klares Rot. 

Die Farbstoffe farben selten unegal, was einerseits durch die 
geringe Affinitat erklart werden kann, obgleich beim Farben die 
schwache Affinitat eines Farbstoffes nicht immer parallel geht 
mit gutem Egalisierungsvermogen, andererseits durch die starke 
Quellung der Faser in dem stark alkalis chen Schwefelnatrium
bade begiinstigt wird. 

Verwendung. Die Schwefelfarben kommen hauptsachlich fiir 
Baumwolle in Frage. In geringerem Ma.6e fiir Kunstseide, Halb
seide, Halbwolle, Seide. 
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Wirkung der Znsiitze. Schwefelnatrium reduziert_un(lJost den 
Farbstoff und halt ihn bei Anwendung groBerer Mengen des Salzes 
mehr in der Flotte zuriick. Das Schwefelnatrium wirkt dadurch 
etwas egalisierend, und die Tone werden bei groBem UberschuB 
heller als sonst. 

Die anderen Zusatzmittel, wie Glaubersalz, Soda, Monopol
seife usw., wirken hier ahnlich wie beim Farben der substantiven 
Farben (siehe S.28). Die Mengen an Schwefelnatrium richten 
sich nach dem Gewicht des Farbstoffes. Die Zahlen hinter den 
Farbstoffnamen auf S. 54 geben das Vielfache des Farbstoff
gewichtes an, das er an Schwefelnatrium gebraucht. Bei hellen 
Tonen ist die Schwefelnatriummenge zu erhohen. Man nimmt 
dann etwa 1/4 bis 1/2 mal soviel als die Zahlen angeben. Gleich
zeitig ist weniger Glaubersalz zu gebrauchen. Ganz helle Tone 
farbt man ohne Glaubersalz, mit etwas Seife oder einem anderen 
Egalisierungsmittel, z. B. Monopolseife u. dgl. 

1m allgemeinen darf nicht mehr Salz im Bade enthalten sein 
als einer Konzentration von 6-7 0 Be entspricht (spindeln !), da 
sonst bei dunklen Farbungen der Farbstoff zu stark aus der 
Losung gedrangt wird und sich auf der Oberflache der Faser fest
setzt (Bronzieren der Fiirbung). Das Salz selbst kann auch auf 
der Faser auskrystallisieren, wenn nicht griindlich gespiilt wird -
sichtbar als weiBe Stellen. 

Anleitung fiir Versuche. 1. EinfluB des Schwefel
natriums. Man fiirbe 3 Strahne getrennt mit einem Farbstoff 
der Liste S. 54 und den bei 2 angegebenen Zusatzen, aber mit 
drei verschiedenen Mengen an Schwefelnatrium: mit der 11/2-, 5-
und 10fachen Menge vom Farbstoffgewicht. Die Tiefe der Fiir
bungen ist zu vergleichen. 
" 2. Ubungs beis piele. Man farbe fiir Schwarz mehrere 

Striihne und behandle einzelne nach wie S. 56, Abschnitt 5 und 
S. 56, Abschnitt 6 angegeben. Dann fiirbe man einige Farbstoffe 
der Liste S.54 aus, um die Tone kennenzulernen. Die Zusatze 
konnen wie folgt genommen werden: 

bunte Tone schwarz 
Flotte ...... . 1:40 1:20 
Farbstoff .... . 15% (7-8g/l) 10-20% (5-10g/I)1 

0,5 (0,25 ccm/l) 1 % (0,5 ccm/l) 
0,5-1 gil 2,5 gil 
30-60 gil 60-100 gil 

Monopolseife od. dgl. 
Soda ..... 
Glaubersalz . . 
Schwefelnatrium . siehe die eingeklammerten Zahlen hinter 

den Farbstoffnamen 

1 Siehe auch die Zahlen in der Liste S. 55. 
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3. Priifung einzelner Farbungen auf Waschechtheit und ChIor
echtheit (z. B. Indocarbon CL konz.) 

4. Das Ubersetzen von Schwefelfarbungen mit basischen 
Farbstoffen zur Erh6hung der Lebhaftigkeit wird wie bei den 
substantiven Farben ausgefiihrt. Flotte1: 50. 

Der Schwefelfarbstoff wirkt hier als Beize~ ahnlich will Katanot 
das ja auch ein Schwefelungsprodukt ist (siehe das Farben der 
basischen Farbstoffe S.19). 

Farbstoffe: (Karte 291C d. I.G.) Farbstoffe mit * konnen bei 50-60 0 

gefarbt werden. Manche geben dabei lebhaftere Tone. Die Zahlen in 
Klammern geben das Vielfache der Schwefelnatriummenge vom Farbstoff
gewicht an, das zum Losen n6tig ist. 1,5 z. B. bedeutet, daB man als 
Minimum bei 2 g Farbstoff 2· 1,5 = 3 g Schwefelnatrium kryst. braucht. 

Rot: 

Orange: 

Gelb: 

Griin: 

Blau: 

Violett: 

Braun: 

*Immedialbordo GF konz. (1,5) 
Thiogendunkelrot R (1,5) 
Immedialorange C (1,5) 
Thiogenorange RR (3) 
Schwefelgelb Rex, G ex (1,5) 
Schwefelgelb 4 G (2) 
Immedialgelb GG (1,5) 
Katigengelb GG ex (2) 
Immedialgelbolive 5 G (1,5) 
Schwefeldunkelgriin B ex (2) 
Schwefeldunkelgriin FF ex (3) 
Immedialgriinblau CV (1,5) 
Immedialtiefgriin G (1,5) 
Immedialgriin GG ex (1,5) 
Immedialbrillantgriin G ex (1,5) 
Katigenbrillantgriin 3 G (1). 
Schwefelolive FF ex (3) 
Immedialblau CR ex konz. (2,5) 
Immedialneublau G konz. (2,5) 
Immedialdirektblau BB ex konz. (2,5) 

*Immedialindon B konz. (2,5) 
*Immedialindogen GCL konz. (2,5) 
*Schwefelbrillantblau CLB (2) 

Schwefelblau Lex (3) 
*Thiogenneublau FBL, BL, 3 GL (1,5) 
Katigenchromblau 5 G (muB mit Chrom und Kupfer nachbeh. 

werden) (1) 
*Katigendunkelblau R ex (2) 
Katigenmarineblau FF ex (2) 
Immedialindonviolett B konz. (2,5) 
Immedialviolett C (1,5) 
Thiogenviolett B (ohne Salz und Soda farben) (1,5) 
Thiogenpurpur 0 (ohne Salz und Soda farben) (1,5) 
Kriogenviolett 3 RX (2) 
Immedialcatechu R, 0 (1,5) 
Immedialgelbolive G (1,5) 
Immedialdunkelbraun A (1,5) 
Immedialbraun BR (1,5) 
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Immedialschwarzbraun D konz. (1,5) 
*Immedialmarron B konz. (1,5) 
*Immedialprune S (1,5) 
Thiogenbraun GC konz. (3) 
Schwefelbraun 6 G ex (2) 
Schwefelkorinth B (1,5) 
Schwefelbraun A konz. (1) 
Schwefelbraun 2 G (1,5) 
Schwefelcatechu R (1,5) 
Katigenrotbraun 9 R ex (2) 
Katigenbraun V ex (2) 

Farbstoffzusatz mindestens: 
Schwarz: Immedialschwarz Vex (1,5) 15% (7-8 gIl) 

Immedialcarbon B (2,5) 10% (5 gil) 
Schwefelschwarz T ex (3), 4 B ex (3) 12% (6 gil) 
Schwefelschwarz FAG ex (3) 9-10% (4-5 gil) 
Schwefelschwarz AWL ex (1,5) 10% (5 gil) 
Thiogenschwarz BRR ex stark (3) 9% (4-5 gil) 
Thiogenschwarz ML ex stark (1,5) 15% (7-8 gil) 
Thiogenschwarz M fliissig (0,5) 20% (10 gil) 
Indocarbon CL konz. (3) 8% (4 gil) 
Indocarbon CLG konz. (3) 8% (4 gil) 
Indocarbon SN (4) 10% (5 gil) 

Die Indocarbone werden aIle zum Losen mit Netz61 angeteigt. 

Besondere Behandlungen von Schwefelfarbungen. 
1. Farben nnd Verhangen. 

Einige Farbstoffe erhalten einen lebhafteren Ton, wenn man 
die Farbungen nach dem Abquetschen und dem ersten Spiilen 
gleichmaBig abwindet und vor weiterem Spiilen etwa 1/2-1 Stunde 
an die Luft hangt, damit der Farbstoff sich dort entwickelt. Nach 
den Spiilbadern wird evtl. kochend geseift. 

Die Reibechtheit ist aber weniger gut als bei sofort gespiilten 
Ausfarbungen, deren Ton meist ein wenig heller ausfallt. 

Far b s t 0 ff e: Immedialindon R konz. 
Thiogenneublau BL 
Schwefelbrillantblau CLB 

Es sind von jeder Farbung 2 Strahne auszufarben: einen ver
hangen, einen sofort fertig spiilen. 

2. Nachoxydieren mit Perborat oder 
Wasserstoffsnperoxyd. 

Das Verhangen an der Luft kann durch kiinstliche Oxydation 
zum Teil ersetzt werden. 

Die Baumwolle wird nach dem Abquetschen gespiilt wie 
S. 52 angegeben. Das letzte Spiilbad wird auf 40-50° erwarmt 
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und mit 0,5-1 gil Perborat (Flotte1: 20) unter Umriihren 
versetzt. 20 Minuten hantieren, abwinden, trocknen. Farbstoffe 
siehe Nr. 3. 

2 Strahne farben und einen zum Vergleich von Waschechtheit 
und Farbton zuriickbehalten und normal spiilen. 

3. Entwickeln durch warmes Lagern oder Dampfen. 
Bei einzelnen Farbstoffen erreicht man nach dieser Methode 

eine gute Entwicklung des Farbtones. An ihre Stelle kann mit 
Erfolg auch mit Perborat behandelt werden. 

Far b s t 0 ff e: Immedialblau OR ex konz. 
Katigenmarineblau FF ex 
Schwefelblau L ex 
Thiogenneublau FBL, 3 GL 
Immedialneublau G konz. 

4. N achbehandlung mit Metallsalzen. 
Die meisten Farbstoffe konnen zur ErhOhung von Licht- bzw. 

Waschechtheit, Koch- und Uberfarbeechtheit mit ChromkaIi und 
Kupfervitriol nachbehandelt werden. AuBerdem verhindert diese 
Nachoxydation eine Anderung des Farbtons beim Liegen. Man 
spiilt die Farbungen und geht auf ein Bad von 70-80 0 mit 

1-1,5% (0,5-0,8 gil) Chromkali 
0,5-1 % (0,3-0,5 gil) Kupfervitriol 

2-3% (1-1,5 ccm/l) Essig- oder 
0,4-0,6% (0,2-0,3 ccm/I) Ameisensaure 

Man zieht etwa 20-30 Minuten um und spiilt gut. 
Thiogenpurpur 0 wird nur mit Kupfervitriol nachbehandelt. 

Man farbe 2 Strahne, behalte einen als Vergleich zuriick, der 
nicht nachbehandelt wird, beobachte die Tonanderung und priife 
evtl. die Echtheiten. 

5. Nachbehandlung mit Natriumacetat oder -formiat. 
FUr aIle sehr dunklen Tone und Schwarz, die spater nicht in 

alkalische Behandlung kommen (Appretur) oder spater sauer be
handelt werden (avivieren, saures Farben von Halbwolle), gibt 
man dem letzten Spiilbade essig- oder ameisensaures Natrium zu, 
um die etwa spater sich in der Ware bildende gefahrliche Schwefel
saure zu neutralisieren. Es wird ohne zu Spiilen getrocknet. Man 
nimmt etwa 5-10 gil Natriumacetat oder -formiat und behandelt 
einige Minuten bei etwa 35-40 0 • 
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6. Avivage. 
Bei dunklen Tonen, vor aHem bei Schwarz, wird zur Vertiefung 

des Tones, evtl. Entfernung der Bronze, Erhohung der Weichheit 
des Griffes und Erzielung der Blume nach dem Spulen eine 
"A vivage" erteilt: 

z. B. mit 2% Seife (1 gil) 20 Min. bei 
1-2% Olivenol (0,5-1 gil) 60-80°, 
0,25% Soda calc. (0,2-0,3 gil) nicht spulen 

Flotte1: 20. Man kocht Soda und 01 erst zusammen auf und 
gibt die entstandene Emulsion mit der Seife ins Bad. Die Emul
sion des Ols kann auch mit Emulgatoren, wie Nekal AEM oder 
Prastabit61 FE vorgenommen werden (siehe S. 221 bei Avivage 
der Kunstseide). 

Man farbe 2 Strahne und lasse einen ohne Avivage, um ver
gleichen zu konnen. 

7. Saure im Spiilbad. 
Einzelne Farbstoffe bediirfen zur vollen Entwicklung der 

Nuance der Gegenwart von Saure (im letzten Spulbad). Man gibt 
je nach der Harte des Wassers: fur mittlere Harte 2-5 % (1 bis 
2,5 ccm/I) Essigsaure oder 0,5-2% (0,3-1 ccm/l) Ameisensaure 
zu, zieht 1/4 Stunde um, windet ab und trocknet. 

Farbstoffe: Katigenbraun V ex 
Katigenrotbraun 9 R ex 
Schwefelgelb 4 G 
Schwefelgelb G ex 
Immedialgelb GG 

2 Strahne farben, einen ohne Saure spulen und beide ver-
gleichen. 

8. Farben in lauwarmem Bade. 
Folgende Farbstoffe lassen sich gut la u warm far ben oder 

kait. Die anderen Zusatze usw. bleiben sonst wie S.53. 
Rot: Thiogendunkelrot R Schwefelbrillantblau 
Orange: CLB 
Gelb: Schwefelgelb 4 G, Rex, Thiogenneublau BL 

G ex Katigendunkelblau R ex 
Immedialgclbolive 5 G, G Immedialgriinblau CV 

Griin: Katigenbrillantgriin 3 G Schwefelblau L ex 
Immedialgriin GG ex Violett: Immedialindonviolett B 
Immedialtiefgriin G konz. 
Schwefelolive FF ex Braun: Immedialcatechu 0, R 
Immedialbrillantgriin Immedialmarron B 

G ex Immedialprune S 
Blau: Immedialindon R konz. Schwefelkorinth B 

Immedialindogen GCL Thiogenbraun GC konz. 
konz. Schwefelbraun 2 G 
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Schwarz: Immedialcarbon B 
Schwefelschwarz AWL ex 

4B ex, FAG ex 
Thiogenschwarz BRR ex 

Kiipenfarben. 

stark, ML ex stark, M 
fliissig 

Farbeweise und Zusatze 
wie S.53 

Die Kiipenfarbstoffe sind den Schwefelfarben in mancher Hin
sicht verwandt, weil sie wie diese in Wasser unlOslich sind und 
mit einem Reduktionsmittel und Alkali in Losung gebracht 
werden miissen. Es bildet sich dabei die bei den Kiipenfarben 
meist anders gefarbte Leukoverbindung, aus der sich durch Oxy
dation an der Luft der eigentliche Farbton entwickelt. AuBerdem 
gibt es eine Anzahl Kiipenfarben, die Schwefel im Molekiil ent
halten und auch durch Schwefelnatrium gelost werden konnen, 
wahrend man sonst Hydrosulfit anwendet, z. B. Thioindigorot 
(friihere Bezeichnung) und einzelne Hydronfarben. 

Mit Hinsicht auf ihre chemische Herkunft und die daraus sich 
ergebende Farbemethode kann man die Kiipenfarben in 3 Gruppen 
einteilen: 1. Indigo und Verwandte, 2. Anthrachinon- und 3. Car
bazolabkommlinge (Hydronblau). 

Die Indigoide, und auch Indigo selbst als Typus, konnen mit 
weniger Alkali gelost und gefarbt werden und kommen so auch 
neben Baumwolle fiir das Farben tierischer Fasern in Betracht 
(Wolle, Seide). Die Anthrachinonfarben erfordernmeist eine starker 
alkalische Kiipe und eignen sich daher mehr fiir vegetabilische 
Fasern. Auch Hydronblau ist mehr ein Farbstoff fiir Baumwolle, 
obwohl er auch auf tierische Fasern gefarbt werden kann. 

Es ist fiir den Farber aber nicht zweckmaBig, diese Einteilung 
der Kiipenfarben auf die Praxis zu iibertragen, weil ihre wichtig
sten farberischen Eigenschaften nicht beriicksichtigt sind. Fiir 
die Farberei iiberwiegt aber die praktische Seite, und so ist hier 
die Einteilung der Farbenfabriken nach den Echtheitseigenschaften 
beibehalten. Man findet daher sowohl bei der Indanthren- als 
auch bei der Algolgruppe Anthrachinonabkommlinge und In
digoide. CUber die Helindongruppe siehe bei Wolle.) Einen Ge
samtiiberblick iiber die Kiipenfarben, sofern er nicht durch neuere 
Erfindungen iiberholt ist, geben Bohn, R.: Ber. Bd 43, S. 987 
(1910) und Truttwin, H.: Enzyklopadie der Kiipenfarben, 1920. 

Von den im Handel befindlichen Farbstoffen seien hier die 
wichtigsten genannt: 
Indigomarken, fiir BaumwoIle, W oIle, Seide 
Indanthrenfarben } hauptsachlich fiir 
Algolfarben BaumwoIle Farbstoffe der I. G. 
Helindonfarben fiir W oIle 
Hydronblau usw. hauptsachlich fiir BaumwoIle 



Cibafarben } Ciba, 
Cibanonfarben Basel 

Kupenfarben. 

Thinonfarben } Geigy, 
Thinonchlorfarben Basel 
Sandozenfarben, Sandoz, Basel. 
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Der Fiirbevorgang ist iihnlich wie bei den substantiven Farben 
auf Baumwolle. Die Kiipenfarben haben mit Ausnahme von 
Indigo schon in der reduzierten, lOslichen Form der Leuko
verbindung mehr oder weniger groBe Zugfiihigkeit und haften 
zum Teil schon als Leukobase fest auf der Faser!. Aber erst bei 
der auffolgenden Oxydation undRiickbildung des unlOslichenFarb
stoffes erreicht die Fiirbung ihre hohen Echtheitseigenschaft.en. 

Bei der Reduktion werden die Kiipenfarben durch das Alkali 
(Natronlauge oder Kalk) in das betreffende losliche Salz der sog. 
"Kiipensaure" iibergefiihrt. 

Indigo 

o 0 
II II O-C C~ 

_N>C = C<N-U 
I I 

H H 
Beispiele fUr andere Kupenfarben: 

Reduzierter Indigo (Kupensaure.) 
IndigweiB. 

(Na) H· 0 O· H(Na) 

O-t t=O I >C=C< -N N 
H H 

a) fur Indigoide: In d an thr en v io Ie tt RH: 
CH3 CHa 

O-s S-~ >C=C< CI· -0 C-U·Cl 
II II 

5 . 5' . dichlor-

7 . 7' Dimethylthioindigo. 

o 0 
b) fur Anthrachinone: 

Indan thren blau 5G: Indan threnkorin th RK 
OH 0 

II 

NH O~O 
Ol/I Y 
II 0 

n~(I/NH 
'Vy'VOH 

o 
c) fUr Carbazole: H y dr 0 n bla u: 

01) iHj_~_~_7" (;. OH 

N:1(: i 
aus Carbazofii:--ii~Nitrosophenol. 

1 Pummerer: Ber. Ed. 44, S.1651. 
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1. Indigo. 
Die Kiipe. Man unterscheidet hier zwei Arten von Bezeich

nungen, die Farbekiipe (FarbegefaB, gleichzeitig auch Farbebad) 
und die Stammkiipe (konz. Farbstofflosung). 

Indigo und eine Reihe von anderen Kiipenfarben bediirfen einer 
Stammkiipe zur Bereitung der Losung (Verkiipung), weil bei diesen, 
damit sie in Losung gehen. eine g~wisse erhohte Konzentration 
erforderlich ist (siehe die Sondervorschrift S. 68). Diese Stammkiipe 
kann dann nach eingetretener Verkiipung ganz oder teilweise in 
das zum Farben bestimmte Bad gegossen werden. Bei Indigo ist 
eine Stammkiipe auBerdem praktisch, weil man meistens in 
"Ziigen" farbt, d. h. den Farbstoff in mehreren Portionen zusetzt 
und vor jedem Zusatz die Ware herausnimmt, abquetscht und zur 
Oxydation eine Weile an die Luft hangt. Man erreicht damit all
mahlich die gewiinschte Tiefe, die man auf einmal schwer und 
nicht so echt erzielt, weil der Indigo keine so groBe Affinitat zur 
Faser hat wie die anderen Kiipenfarben. 

Jede Kiipe braucht eine bestimmte Zeit zur Losung bei einer 
bestimmten Temperatur. Genaue Angaben siehe S.61ff. 

Die Indigokiipe "ste~t", sie ist richtig angesetzt, wenn sie klar 
gelb ist, wenn sie eine schaumige Blume tragt (die Farbe der 
Blume hat den Ton der eigentlichen Farbung). Sie braucht dann 
etwa 10-20 Sekunden zur Vergriinung, d. h. zur vollstandigen 
Oxydation an der Luft, wenn man einen Tropfen auf einer Glas
platte oder Porzellan herunterlaufen laBt. Vergriint sie viel 
schneller, so ist zu wenig Reduktionsmittel oder Alkali vorhanden 
und umgekehrt. Es muB dann mehr Reduktionsmittel und Alkali 
bei richtiger Temperatur zugegeben werden. 

Die Verbesserung einer schlecht stehenden Kiipe kann wie 
folgt geschehen: Man entnimmt 3 Proben aus der Kiipe von etwa 
50° und priift, mit welcher man die besten Ergebnisse erhalt, 
wenn man Nr.1 mit Reduktionsmittel, Nr. 2 mit Alkali und Nr. 3 
mit beiden zusammen auffrischt. 

Beispiele fiir Indigokiipen. Der Indigo kann auf verschiedene 
Arten in Losung gebracht werden. Hier einige Beispiele: 

1. Die Vitriolkiipe. 
2. " Zinkstaub-Kalkkiipe. 
3. " Zinkstaub-Bisulfitkiipe. 
4. " Hydrosulfitkiipe. 
5. " Garungskiipe (nur noch in einzelnen Landern). 

Die Kiipen unterscheiden sich in ihrer Herstellung durch das 
Reduktionsmittel und das Alkali (teilweise). 

3 und 4 sind sich ahnlich, bei 4 wird fertiges Hydrosulfit ver
wandt, bei 3 stellt man es in Losung beim Ansetzen der Stamm-
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kiipe selbst her. Ein UberschuB an Alkali ist notwendig, um den 
reduzierten Indigo in Lasung zu halten. Die Menge von Reduk
tionsmittel und Alkali ist bei den hier angegebenen Beispielen 
evtl. fiir die Arbeiten im kleinen nach Bedarf etwas haher anzu
setzen (etwa 25-50% haher als angegeben). 

1. Vitriolkiipe 2 Strahne (etwa 109), Flotte1:30 bis 1:40, Farben 
bei 25°. 

Beispiel: 
3 g Indigo-Pulver oder 

15 g Indigo-Teig, 20 %, werden mit 
30 ccm Wasser von 60° gut angeriihrt (Reibschale). Vorher 
20 g Xtzkalk mit Wasser (50°) zu einem feinen, diinnen Brei IOschen 

und 9/10 davon mit dem Indigo vermischen (Rest zum 
Vorscharfen des Farbebades). Bei 60°. setzt man jetzt 

18-20 g Ferrosulfat kryst. (evtl. mehr) gelost in 
50 ccm Wasser von 50--60° zu dem Indigokalk, riihrt gut um, flillt 

mit Wasser von 50 ° auf 300 ccm auf und laBt unter 
gutem Riihren etwa 4-6 Stunden, evtl. iiber Nacht 
stehen. Kiipe muB dann griingelb aussehen. Das Farbe
bad (25°) scharft man vor, um den im W8·sser be
findIichen Sauerstoff zu binden, mit 

1 gil )3'errosulfatkryst. (gelost) und 
1,5 gil Atzkalk (geloscht, Rest v. oben), gibt nach etwa 11/2 Stunde 

( umriihren) 
10--15 ccm Stammkiipe hinzu und farbt bei 25° nach 1-3 Stunden 

Warten, (z. Absetzen) in 3-10 Ziigen1• Gesamtverbrauch 
an Stammkiipe je nach Tiefe und Zahl der Strahne etwa 

30--100 ccm oder mehr. 
Die Eisenvitriolkiipe darf keinen groBen 'UberschuB an Eisen

salz haben. 
Die Temperatur darf nicht zu hoch Bern, sonst geht durch zu 

starke Reduktion Indigo verloren. 
Kiipe nicht zu lange vor Gebrauch stehen lassen. 1st die Kiipe 

zu griin, so wird am Abend nachgescharft mit 0,5-1 gil Ferro
sulfat gelOst und 1-1,5 gil gelOschtem Kalk. 

Bodensatz ziemlich groB, auch Verluste an Indigo. Reaktions
gleichung Fe SO, + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO, 

2 H20 + 2 Fe(OH)2 + Indigo = 2 Fe(OHs) + (Indigo) + 2 H)2. 
2. Zinkstaub-Kalkkiipe 2 Strahne, Flotte1:30 bis 1:40, Farbebad 25°. 

3 g Indigo-Pulver oder besser 
15 g Indigo-Teig 20 % werden mit 
30 ccm Wasser von 60° angeteigt und 
3 g Zinkstaub zugeriihrt. V orher hat man 

18 g Xtzkalk mit Wasser (50°) zu einem feinen, diinnen Brei 
geloscht und gibt etwa 9/10 zu dem Indigo-Zink (Rest 
fiir das Vorscharfen). Das Ganze auf 

1 Ausfiihrung des Farbens in Ziigen S. 63. 
a Siehe auoh Beispiel S. 59. 
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200-300 ccm auffullen, etwa 50-60° warm halten und ab und zu riihren. 

0,25 gjl 
19 

10ccm 

Dauer etwa 3-5 Stunden oder langer, bis die Kiipe 
gelb aussieht. 
Inzwischen das Bad vorscharfen mit 

Zinkstaub (anteigen) und 
Kalk (ge16scht), 1 Stunde warten, dann etwa 
Stammkupe unter Riihren zusetzen und in 3-10 Zugen 

farben, sobald das Bad klar abgesetzt ist. Gesamt
verbrauch je nach Tiefe 30-50 ccm und mehr. 
Falls die Kiipe (Farbebad) zu griin ist, nachscharfen mit 

0,5 gjl Zinkstaub und 
1 gjl Kalk (ge16scht), am besten am Abend. 

Reduktionsvorgang: 
Zn + Ca(OH)2 + Indigo = Zn02Ca + (2 H + Indigo) 

siehe bei Vitriolkiipe. 

Auch bei dieser Kiipe bildet sich ein starker Bodensatz, der 
AnlaB zu Indigoverlusten gibt. 

Die Temperatur darf auch hier nicht zu hoch gehen, weil sonst 
die Farbstoffverluste gr6Ber werden. 

3. Zinkstaub-BisuHit-Kiipe. 2 Strahne, Flotte1: 30 bis 1: 40,Farbebad 
25°. 
a) 30 ccm 

4g 
Bisulfit 32° Be mischen in Portionen mit 
Zinkstaub, und das Gemisch unter gelegentIichem Schiitteln 

kurze Zeit in Ruhe lassen. 
3 g Indigo-Pulver oder entsprechenden Teig mit 

15-17 ccm Natronlauge 40° Be gut anteigen. Diesen Teig jetzt mit 
dem Zink-Bisulfit mischen und auf 50° erwarmen. In 
11j2 Stunde ist der Farbstoff verkiipt. Evtl. verdiinnen. 
Inzwischen vorscharfen mit 

b) 

0,6 ccmjl Bisulfit 32° Be und 
0,1 gjl Zinkstaub, 0,2 ccmjl Natronlauge konz., 1 Stunde warten, 

dann einen kleinen Teil der Stammkiipe in das vor
gescharfte Bad gieBen, riihren, .~bsitzen lassen und far-

15g 
6ccm 

12ccm 
2g 

ben. 3-5 Ziige, Gesamtverbrauch je nach Tiefe. 
Indigo-Teig 20 % mischen mit 
Wasser kalt und etwa 
Bisulfit 30° Be. In dieses Gemisch tragt man 
Zinkstaub, angeriihrt mit warmem Wasser ein. 1j2 Stunde 

gut schiitteln und noch 1j2 Stunde stehen lassen, dann 
zusetzen: 

8-10 ccm Natronlauge konz. und mit heiBem Wasser auf etwa 
100 ccm auffiillen. Inzwischen das Farbebad vorscharfen mit 
0,5 ccmjl Bisulfit 30° Be und 
0,1 gjl Zink, 0,2 ccmjl Lauge konz., eine Zeit warten, dann etwa 
10 ccm Stammkiipe zusetzen, absitzen lassen und farben in 3 bis 

10Zugen. 
Falls die Kiipe (Farbebad oder Stammkiipe) nicht gelb genug 

ist, muB nachgescharft werden mit etwa 
2 ccmjl Bisulfit 32 ° Be} miteinander evtl. mit Wasserzusatz mischen 

0,2 gjl Zink und der Flotte nach etwa 10-15 Minuten 
0,2 ccmjl Lauge konz. zusetzen. 
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Chemischer Vorgang: Es bildet sich zunachst Hydrosulfit 
aus Zink und Bisulfit: Zn + 4 NaHS03 = ZnS03 + Na2S03 + 
Na2S20 4 + 2 H 20. Das Hydrosulfit oxydiert sich unter Aufnahme 
von Sauerstoff durch Wechselwirkung zWIschen Indigo, Hydrosulfit 
und Wasser, wobei der Indigo reduziert wird und durch die Lauge 
als Natriumsalz der Leukoverbindung in Losunggeht (siehe S. 59). 

4. Hydrosulfitkiipe. 2 Strahne, Flotte1: 30 bis 1: 40, Farben bei 25-40°. 
3 g Indigo-Pulver oder 

15 g Indigo-Teig 20% werden mit 
30 ccm heiBem Wasser (50 0) angeriihrt, dann 

10-13 ccm Natronlauge 40° Be konz. zugemischt und langsam unter 
gutem Riihren wenigstens 

3 g Hydrosulfit eingestreut. Die Stammkiipe wird etwa auf 
200 ccm verdiinnt und etwa 1/2 Stunde bei 50° gehalten. 
Inzwischen wird das Farbebad mit 

0,1 gil Hydrosulfit und 
0,1 ccm/l Lauge 40° Be konz. vorgescharft, 1/2 Stunde gewartet und 

ein Teil der Stammkiipe zum 1. Zuge zugesetzt. Man kann sofort zu 
farben beginnen (3-10 Ziige) mit jedesmaligem Nach
satz aus der Stammkiipe und Nachscharfen mit etwa 

0,2 gil oder mehr Hydrosulfit, wenn die Kiipe beginnt zu schnell 
blau zu werden beim Herunterlaufen eines Tropfens auf 
einer Glasplattc oder Porzellan. (10-15 Sekunden ist 
etwa normal.) 

Der chemische Vorgang ist ahnlich der Reduktion in der Zink 
Bisulfitkiipe, nur daB hier das bereits fertige Hydrosulfit zur 
Reduktion gebraucht wird. 

Die Hydrosulfitkupe wird jetzt viel verwandt, weil sie groBe Vorteile 
vor den anderen Kiipen bietet. 

Sie verursacht keine oder nur ganz geringe Farbstoffverluste. 
Sie ist be quem anzusetzen. 
Sie ist einfacher zu "fiihren" (zu kontrollieren und zu korrigieren). 
Sie ist bedeutend rascher fertig zum Farben. 
Sie hat keinen Bodensatz. 
Sie kann evtl. bei schwer durchzufarbender Ware bis auf 35-40° er

warmt werden. 

Ausfiihrung des Farbens in Ziigen. Je mehr Ziige bei einer be
stimmten Tiefe gefarbt werden, desto echter wird die Farbung. 
Sobald die Farbekiipe fertig ist, geht man mit der gut genetzten 
und abgewundenen, also noch feuchten Baumwolle ein, fiirbt unter 
der Flotte etwa 10-15 Minuten, indem man stiindig langsam be
wegt, nimmt heraus, windet ab, so daB die Flotte in das Bad 
zuriickflieBt, lockert gut auf, hiingt etwa 20 Minuten an die Luft 
(drauBen), bis alles richtig oxydiert (vergriint) ist und geht dann 
zum 2. Zuge ein. Dem Bade hat man inzwischen Stammflotte 
und evtl. etwas Reduktionsmittel zugesetzt und gut umgeriihrt. 

Nach der Vergriinung des letzten Zuges an der Luft wird griind-
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lich gespiilt, wobei dem 1. Bade evtl. 1 ccm/l Salzsaure zugesetzt 
wird. Zum SchluB wird kochend geseift mit 2 gil Soda und 5 gil 
Seife und fertiggesteUt. 

Fiir Versuche farbe man - wenigstens bei einer Kiipe -
mehrere Strahne auf einmal und lasse n.ach jedem Zuge einen 
zum Vergleich zuriick, oder man schneide von einem Lappen jedes
mal ein Stiick abo 

Nuancierung. Durch heiBes Trocknen oder heiBes Dampfen 
erzielt man einen rotlichen Stich. EbenfaUs roter wird der Ton, 
wenn man vor dem letzten Zug sauert, spiilt und trocknet. 

Verwendung. Fiir Leinen, fiir BaumwoUe: (lose, im Garn und 
Stiick, fiir die Druckerei, Kopse, Kettbaume, Kreuzspulen), fiir 
Wolle und Seide. 

Echtheiten. Die Indigofarbungen werden durch das Licht all
mahlich heller, ohne an ihrer Schonheit einzubiiBen. Die Far
bungen reiben abo Sonst ist der Farbstoff gegen aIle anderen Ein
fliisse sehr widerstandsfahig. Einige Echtheiten, Z. B. die Chlor
echtheit wird merkwiirdigerweise durch die einiger substituierter 
Indigos erheblich iibertroffen. Auf Baumwolle ist die Licht-, 
Reib- und Waschechtheit nicht so gut wie auf Wolle. 

Grundierung oder Aufsatz. Man steUt hiiufig Mischfiirbungen 
her, um die Fiirbungen billiger zu machen und grundiert entweder 
den Indigo mit anderen, billigeren substantiven oder Schwefel
farben (die Liste der dazu geeigneten Farbstoffe siehe S. 50), oder 
man iibersetzt Z. B. mit substantiven und basischen Farben. 

Beispiele. 7 Strahne: Nr.1 grundieren mit substantiven Farben 
(1-2%) siehe S. 29; Nr.2 grundieren mit Schwefelblau (5%); 
Nr. 3-7 nicht grundieren. Jetzt aIle 7 mit Indigo auf einer Kiipe 
blau farben. Strahn 1, 2 und 3 abnehmen. Strahn 4 substantiv 
iiberfarben mit blau (2-3 %), Strahn 5 substantiv iiberfarben mit 
gelb (0,2-0,5 %). Strahn 6 und 7 iibersetzen mit basischen Farb
stoffen, Z. B.: Schmackieren mit 2-5% Schmackextrakt (1,5 bis 
3,5 gil), 0,5-1 % Brechweinstein (0,5-1 gil). Spiilen und iiber
setzen wie iiblich bei basischen Farben: Strahn 6 mit Blau 
(Methylenblau), Strahn 7 mit Auramin. Vergleichen der Far
bungen im Ton und Echtheiten (Reibechtheit). 

2. Die andern Kiipenfarben. 
Handelsnamen. A. I. G.-Farben: 
a) Indanthren1- und Aigoigruppe. Jene enthalt eine Auswahl 

von Kiipenfarben, die die besten Gesamtechtheiten aufweisen. 

1 In die Gruppe der indanthrenechten Farben sind von der I. G. noch 
etwa folgende wegen ihrer hohen Echtheiten besonders zugelassen: Tiirkisch-
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Zur Aigoigruppe gehOren aIle diejenigen, welche in ihren Ge
samtechtheiten den anderen etwas nachstehen, aber in manchen 
Fallen deren Einzelechtheiten erreichen. 

b) Hydronfarben. 
B. Einige fremde Farben sind z. B. die Cibafarben (Ci), die 

Thinon-, Thinonchlorfarben (G), die Sandozenfarben (S). 
Vorarbeiten. Netzen, Abkochen usw. geschieht wie bei den 

anderen Baumwollfarbstoffen. 
Zusiitze. 1. Gegen hartes Wasser empfiehlt sich, vor dem 

Farben etwa 10 ccm pro Liter einer Losung in das Bad zu 
geben, bestehend aus 10 I Wasser, 10 I Netzol (Prastabitol oder 
ahnliches, Nekal BX trocken, Intrasol usf.), 1500 g Soda calc. 

2. Glaubersalz oder Kochsalz wirken etwa wie bei den sub
stantiven Farben. 

3. Desgleichen die dort genannten Egalisierungsmittel, ebenso 
Dekol 1. 

4. Hydrosulfit reduziert den Farbstoff zur der betref~nden 
Leukoverbindung. Ein geringer UberschuB ist nicht schadlich, eher 
im allgemeinen gunstiger, weil dadurch das Farbebad langsamer 
ausgezogen wird. Die Farbung wird also leichter egal, und man 
erzielt besseres Durchfarben. Ein groBer UberschuB ist zu ver
meiden. Bei langerem Stehen an der Luft fallt ein Teil des Farb
stoffes wieder aus, und die bereitete Farbstofflosung (Kupe) ist 
daher moglichst sofort zu verbrauchen. 

5. Natronlauge ist zum Losen des Farbstoffes notwendig 2 • Sie 
bewirkt bei Uberschu13 ebenfalls eine Verzogerung der Farbstoff
aufnahme. Bei Mangel an einem oder an beiden Losungsmitteln 
(4 und 5) wird der Farbstoff nur unvollkommen gelOst und 
schwimmt als feines Pulver, das die Farbung reibunecht macht, 
in der Flotte herum. Auch bei falscher Verkupungstemperatur 
wird meist nur ein Teil des Farbstoffes in Losung gebracht. Man 
halte sich daher zur Erzielung einer einwandfreien Kupe moglichst 
an die S.65 und 68 gemachten Angaben uber Zusatze und 
Temperatur und beobachte die Verkupung genau. 

Die Kupenfarben haben im Gegensatz zu Indigo genugend 
Affinitat zur Baumwolle, so daB man in einem Zuge tiefe Far
bungen bekommt. 

rot (Altrot), Anilinoxydationsschwarz, Indocarbon CL konz., einige 
Naphtholfarbungen, Aigoigelb GC in geringen Mengen als Mischfarbe fiir 
Griintiine in Verbindung mit ganz bestimmten Indanthrenfarben, Indigo
solgriin IE (vgl. Rundschr. Nr. 135 C d. I. G.). 

1 Dekol als Kolloid drangt gleichzeitig ein zu friihes Ausscheiden von 
Farbstoff zuriick. 2 Es bildet sich dabei das Natriumsalz der 
Leukoverbindung (Kiipensaure), siehe Beispiel: Indigo, S.59. 

Zuhlke. Leitfaden. 5 
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Verwendung. Fiir Buntgewebe, Buntbleichartikel (Sodakoch-, 
Wasserstoffsuperoxyd-, Bauchechtheit und Chlorechtheit), fiir 
Stuckfarberei (Lichtechtheit), fiir Druckerei, fUr Stickgarne, fiir 
Effektfaden (Uberfarbeechtheit) usw. 

Als Fasern kommen in Frage: Baumwolle in jedem Stand del' 
Verarbeitung, Kunstseiden auBer Acetatseide, Seide (nur wenige). 
Auch andere vegetabilische Fasern. Fiir Wolle: Helindonfarben. 

a) Indanthrenfarben. 
1. Die meisten Indanthrenfarben werden nach 3 Verfahren ge

farbt, die sich nur in den Zusatzen an Lauge, Salz und in del' 
Farbetemperatur voneinander unterscheiden (IN, IW, IK). 

2. Sondervorschriften gel ten fiir: 
Indanthrenbrillantrosa B ) 

Indanthrenrotviolett RH, RRN 't St k"" t 
Indanthrenscharlach B ml amm upenansa z 

Indanthrenbrillantrosa R t 
Indanthrengrau 6B 
Indanthrenbraun RRD 

3. Indanthrendirektschwarz RB Tg. 
4. Indanthl'enschwal'z BB 

Indanthl'enschwal'z BGA 
5. Indanthrendunkelblau GBE 

1. Allgemeine Verfahren. 

IN. IW. IK. 

Natronlauge (konz.) 10-12 ccm/l 3-5 ccm/l 3-5 ccm/l 

Hydrosulfit etwa: 
(gilt fiir aIle 3 Ver

fahren) 

Glaubersalz c a I c. 
oder Kochsalz 

bei hellen Farbungen (mit 1-10% [0,5-5 gil] 
Farbstoffteig): 1-1,5 gil, 

bei mittleren Farbungen (mit 10-20% [5-10 gil] 
Farbstoffteig): 1,5-2,5 gil, 

bei dunklen Farbungen (mit iiber 20% [10 gil] 
Farbstoffteig): 2,5-4 gil 

hell: etwa i} (10 gil) 
Kunstseide: 0-2,5 (0-5) gil 
mittel: etwa 0-15 (0-30) gil doppelte Menge 
Kunstseide: 2,5-5 (5-10) gil wie IW. 
d unkel: etwa 15-20 (30-40) gil 
Kunstseide: 5-10 (10-20) gil 
Zahlen in Klammern: Glaubersalz kryst. 

Temperatur und aIle 3: 3/4-1 Stunde bei: 
Farbedauer: 50-60° I 45-50° I Zimmertemp. 

Ansatz des Bades. Man enthartet soweit notig das Wasser, 
bringt -auf die vOl'geschriebene Tempel'atul', scharft VOl' mit 
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0,1 ccm/l Lauge 40° Be und 0,1 gil Hydrosulfit, gieBt die Lauge 
zu und streut unter Umriihren das Hydrosulfit langsam hinein. 
Der sich bildende Schaum wird sorgfiHtig entfernt, der mit der 
etwa 10fachen Menge Wassers angeriihrte Farbstoffteig - richtige 
Temperatur - wird durch einen Lappen in das Bad gegossen 
und dieses nach Umriihren etwa 5-10 Minuten zur Losung stehen 
gelassen. Nach erfolgter Verkiipung 1 - klares Bad von vor
geschriebener Farbung (siehe S. 74) - setzt man das Salz zu, 
IaBt auflosen (umriihren) und beginnt mit dem Farben. 

Pulvermarken werden zunachst mit einigen Tropfen Alkohol 
angefeuchtet, mit etwas Netzol (Monopolseife; Nekal, Losung von 
50 gil) zu einem ganz gleichmaBigen Brei verriihrt, der mit der 
etwa 10-20fachen Menge Wasser verdiinnt als gleichmaBige Auf
schlammung wie oben angegeben dem Bade zuzusetzen ist, das 
also schon die Losungsmittel enthalt. Hier dauert die Verkiipung 
etwa 10-20 Minuten, also doppelt so lange. Einige Farbstoffe 
werden anders in Losung gebracht, und man beachte daher die 
S.68 beschriebenen Sondervorschriften iX-<5 sowie Anmerkung10, 
S.72. AuBerdem ist hinter jedem Farbstoffnamen, wenn notig, 
auf die betreffende Anmerkung aufmerksam gemacht. 

Das Fiirben. 1: 40. Man taucht die genetzte, abgewundene 
Baumwolle in das vorbereitete Bad bei angegebener Temperatur
evtl. laBt man etwas abkiihlen (siehe S.68 den Abschnitt iiber 
Farben ganz heller Tone) -, zieht anfangs fleiBig um und hantiert 
nachher langsamer, um unnotiges Schaumen zu vermeiden. Die 
Temperatur muB moglichst beibehalten werden. 

Nach etwa 3/4-1 Stunde wird aufgeschlagen (evtl. abgequetscht 
und verhangt) und sofort gespiilt. Dem ersten Wasser wird etwa 
0,1-0,15 gil Hydrosulfit beigegeben. Auf 2-3maliges Waschen 
folgt Absauern mit etwa 1-2 ccm/l Schwefelsaure 66° Be zur 
Entfernung der letzten Laugereste. Das Sauern darf aber erst 
erfolgen, wenn der Farbstoff schon vollkommen oxydiert ist (die 
Farbung muB egal aussehen). Die Saure wieder wird durch 
1-2maliges Spiilen entfernt, und zum SchluB wird der endgiiltige 
Farbton durch kochendes Seifen mit etwa 5-10 gil Seife oder 
etwa 2-5 gil Soda (je nach Harte des Wassers) entwickelt. Nach 
Auswaschen der Seife wird getrocknet. 

1 Man priife mit Indanthrengelbpapier (1. G.), das beim Eintauchen 
blau werden muE. Die Klarheit der Kiipe kann auch durch Benetzen einer 
Glasplatte mit einem Tropfen der Kiipe oder durch Eintauchen von Filtrier
papierstreifen gepriift werden. Es diirfen sich keine Kiirnchen ungeliisten 
Farbstoffes von meist anderer Farbung als die Kiipe zeigen, sondern die 
aufgezogene Schicht auf dem Papier muE ganz gleichmaBig gefarbt aus
sehen. 

5* 
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Bei ganz hellen Tonen, bei manchen Mischfarbungen und falls 
man einen unegalen Ausfall fiirchtet, setzt man entweder das Salz 
etwas spater zu oder laBt es ganz fort, nimmt Zuflucht zu Egali
sierungsmitteln (Dekol usw.) oder beginnt zusammen mit dies en 
VorsichtsmaBregeln das Farben bei niederer Temperatur. Man 
nimmt nur etwa die Halfte der berechneten Flottenmenge, lOst 
den Farbstoff bei der richtigen Temperatur im Bade auf, gieBt 
die fehlende Menge kaltes Wasser zu und beginnt bei Zimmer
temperatur. Wahrend des Hantierens erwarmt man dann langsam 
auf die vorgeschriebene Hohe. 

II. Sondervorschriften. 
IX) Sondervorschriften fiir: 

Indanthrenbrillantrosa B, R l 
Indanthrenrotviolett RH, RRN 
Indanthrenscharlach B f mit Stammkiipenansatz 
Indanthrengrau 6B 
Indanthrenbraun RRD 

Ansatz der Stammkiipe. Man verwende moglichst weiches 
Wasser (Kondenswasser). Der Farbstoff wird mit etwas Wasser 
gut durchgeriihrt. (Pulvermarken vor Anwendung von Wasser 
mit etwas Alkohol und Netzol (Monopolseife) zu einer gleich
maBigen Paste anteigen.) Jetzt gieBt man die unten angegebenen 
Mengen Lauge hinein, flillt mit der notigen Menge warmem 
Wasser (siehe Tabelle) auf und streut unter Umriihren langsam 
das Hydrosulfit hinzu. Man laBt die Kiipe etwa 20 Minuten stehen 
und halt dabei auf der vorgeschriebenen Temperatur. Die Losung 
muB klar sein und kann bei Zeichen von Triibung oder Anwesen
heit von festen Teilchen aufgebessert werden. Man versucht 
zuerst nur mit einem geringen Zusatz von Lauge oder notigenfalls 
mit einem Nachsatz von Hydrosulfit, bis der Farbstoff vollkom
men reduziert ist. Die Stamm- und auch die Farbekiipe nachher 
miissen die vorgeschriebene Farbung zeigen (siehe unten), wenn 
der Farbstoff richtig reduziert ist. Zum Ansetzen von 10 g Farb
stoff in Tg. sind notig: 

NaOHMon.-
H 20 konz. Seife Hydr. Kiipe 

40'Be. 
ccm 

Ind.-brillantrosa B 120 
Ind.-brillantrosa R 120 
Ind.-rotviolett RH 100 
Ind.-rotviol. RRN 200 
Ind.-scharlach B 100 
Ind.-grau 6B 100 
Ind.-braun RRD 200 

ccm g 
6 2 
6 2 
4 2 

16 2 
4 1 
4 4 
4 2 

g 
3 
3 
2,5 
4 
3 
4 
4 

70 0 

70 0 

60 0 

75 0 

60 0 

40-50 0 

75 0 

Bad 

40-50 0 

40-50 0 

50-60 0 

50 0 

40-50 0 

40-50 0 

40-50 0 

Farbe d. 
Kiipe oder 
d. Bades 

rotl. gelb 
rot!. gelb 
olive 
klargelb 
olive 
gelbgriin 
gelbolive 
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Ansatz der Fiirbekiipe. Weiches Wasser nehmen. Etwas Lauge 
(0,1 ccm/l) zum Vorscharfen eingieBen. Erwarmen auf richtige 
Temperatur. Etwas Hydrosulfit (0,1 g/l) einstreuen, umruhren. 
Ge16sten Farbstoff durch Lappen in mehreren Teilen zusetzen. 
Gut umruhren und 

Farben wie ublich. Nach Beendigung gleichmaBig abquetschen 
oder abwinden und zum Oxydieren an die Luft hangen. Dauer 
etwa 1/2-1 Stunde (Auflockern). Darauf gut spulen und fertig
stellen wie S. 67 angegeben. 

Misch tone. Fur Mischtone mit anderen Indanthrenfarben 
konnen genommen werden: 
Indanthrenbrillantrosa B, R (JW) 
Indanthrenscharlach B (JW, JK) 
Indanthrenrotviolett RH (IN, W) 

Indanthrenrotviolett RRN (IN, W, 
K) 

Indanthrenbraun RRD (IN, W, K) 
Indanthrengrau 6B (JW). 

Die Farbstoffe mussen aber von den anderen getrennt verkupt 
werden. 

(J) Sondervorschrift fur Indanthrendirektschwarz 
RB Tg. Man beschickt das etwa 60° warme Farbebad mit den 
unten angegebenen Mengen Lauge und Hydrosulfit und gibt den 
Farbstoffteig durch einen Lappen hinzu. Man ruhrt etwa 5 bis 
10 Minuten vorsichtig um und beginnt mit dem Farben, nachdem 
man sich uberzeugt hat, daB vollkommene Losung eingetreten ist 
(dunkelblaue, klare Kiipe), und daB die Temperatur noch etwa 
60° betragt. Auch am Boden diirfen sich keine Riickstande mehr 
absetzen. 

Man hantiert etwa 1 Stunde bei gleichzeitigem Erwarmen auf 
80°, schlagt auf, spult sofort grundlich, zuerst unter Beigabe von 
0,1-0,15 g/l Hydrosulfit. Evtl. heiB seifen (nicht chloren!). 
Gebogene Stabe verwenden. Flottel: 20 (Kunstseide 1: 30). 
Zusatze Grau Schwarz ---- ----

Baumwolle Kunstseide 
Indanthrenschwarz RB Tg. 5% (2,5 gil) 40% (20g(1) etw. 30% (12g(l) 
Natronlauge 40 0 Be (konz.) 12 ccm(l 30 cem(l far ben 
Hydrosulfit konz. 1,5 gil 7 gil nach 1. N. 

y) Sondervorschrift fiir Indanthrenschwarz BB und 
BGA (beide dopp. Teig). (Konnen auch nach IN gefarbt 
werden.) Man farbt anfangs bei 60, dann bei 80° etwa 1 Stunde 
mit den unten angegebenen Zusatzen, schlagt auf oder quetscht 
ab, spult griindlich, zuerst mit etwa 0,1-0,15 g/l Hydrosulfit. 

Der eigentliche Schwarzton wird nun entwickelt mit einer 
Chlorkalk- oder mit Natriumhypochlorid16sung von 0,5° Be 
(2-3 gil aktives Chlor) innerhalb 1/2 Stunde bei gewohnlicher 
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Temperatur. Nach dem Ohloren wird gespiilt, gesauert, gut ge
spiilt, durch Antichlor oder Bisulfit (0,5-1 gIl) genommen und 
heiB geseift. An Stelle von Ohlor kann auch mit 2,5 % Nitrit 
(1,3 gIl) und 5% Schwefelsaure 66° Be (1,5 ccm/l) entwickelt 
werden, wobei man etwas blauere Tone erzielt. Die Saure wird 
gut ausgespiilt, dann wird heiB geseift und kalt gewaschen. 
Zum Farben gebogene Stabe verwenden. 

Flotte1: 20 (Kunstseide 1 : 30) 
Zusatze: Grau Schwarz 

BB dopp. Tg. oder } 50/. (25 /1) 
BGA dopp. Tg. 0 , g 
Natronlauge 40° Be (konz.) 12 ccmJl 
Hydrosulfit 1,5 gil 

Baumwolle 

30% (15 gil 

30 ccmll 
7 gIl 

Kunstseide 
etw. 20% 

(7,5 gIl) farben 
nach (LN.) 

<5) Sondervorschrift fiir Indan thrend unkel bla u GBE 
Pul ver. Flotte1: 20 (Kunstseide 1: 30). Der Farbstoff wird mit 
der zum Farben notigen Menge Netzmittel (Monopolseife, siehe 
unten) und etwas Wasser zu einem gleichmaBigen Brei verriihrt, 
der nun in das nur etwa 2/3-314 der gesamten Flottenmenge ent
haltende Bad von etwa 70--75° gegossen wird. Nach etwa 
5 Minuten ist der Farbstoff reduziert, die Kiipe ist klar und blau. 
Man kiihlt nun moglichst bald durch die fehlende Menge kaltes 
Wasser bis auf etwa 45-50° ab, schiittet das Salz hinein, laBt 
auflosen und farbt etwa 3h-1 Stunde auf gebogenen Staben. 
Darauf abquetschen, spiilen und nachbehandeln: 

Baumwolle: Kunstseide mit: I 5-12 ccmll Indaphor A 2,5-9 ccmlll 
kochen~ heiB (je nach Tiefe der Farbung) bei 70-800 

llllt 2 ccmll Lauge 2 ccmll 
1,5--2 gil Hydrosulfit 1,5-2 gIl 

Man behandelt 20-30 Minuten, spiilt, seift kochend heiB 
(Kunstseide bei 70-80°) und spiilt. 

Farbzusatze: Baumwolle 

Mittelblau 
GBE Pulver 4% (2 gIl) 
Lauge 40 ° Be (konz.) 10 ccmll 
Hydrosulfit 4 gIl 
Monopolseife od. ahnl. 2 gil 
Glaubersalz 20-30 gil 

Dunkelblau 
8% (4 gIl) 

20 eemll 
8 gIl 
4 gil 

40-60 gil 

Anmerkungen. 

Kunstseide 

etwa 
0,5- 2 gIl 
2,5-10 cemll 
1- 4 gIl 

0,5- 2 gil 
1,5- 7 gil 

1. Will man bei Indanthrengelb G oder auch im allgemeinen 
das Oxydieren beschleunigen, so behandelt man nach voran-
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gegangenem Spiilen mit 0,5 gIl Chromkali und 1 ccmjl Schwefel
saure oder auch 2-3 gIl Perborat. 

2. Bei dunklen Farbungen mit Indanthrenrosa B ist die Lauge 
(konz.) bis auf 8 ccm/l, bei Indanthrenbrillantrosa B und Rbis 
auf 12 ccm/l bei Indanthrengoldorange G (IW) auf 10 ccm/l; bei 
Indanthrengelb GF auf 18 ccm/l zu erhOhen. Bei Indanthrenrot 
RK dagegen ist es zweckmaBig, nur 2-2,5 ccm/l Lauge anzu
wenden, weil ein UberschuB daran die Erzielung tieferer Tone 
verhindert. Farbungen von Indanthrenbrillantrosa B und R 
konnen nur in Starke von 1 % Tg. und dariiber als indanthren
echt (Indanthrengruppe) gelten. 

3. Die mit Indanthrenblau GOD, RK, 3 GT, indanthren
brillantblau R und besonders Elau RS und 3 G hergestellten Far
bungen werden beim Ohloren griiner. Der urspriingliche Ton 
kehrt jedoch fast vollkommen wieder zuriick, wenn man die Far· 
bungen in einem kalten Spiilbade mit etwa 0,15 gIl Hydrosulfit 
behandelt. 

4. Indanthrenblau GO, RO und BOS werden am besten nicht 
iiber 50° gefarbt, da die Ohlorechtheit der bei hOherer Temperatur 
gefarbten Tone geringer ist. 

5. Bei Indanthrenblaugriin B ist zur Erzielung guter Egalitat 
und geniigenden Durchfarbens ein Zusatz von 20 gIl Dekol oder 
1,5 gIl Leim notwendig. Das gleiche ist von Nutzen iiberall da, 
wo man einen unegalen Ausfall fiirchtet, besonders bei hellen 
Tonen mit Indanthrenbrillantgriin 4 G, Indanthrenviolett B, In
danthrenbrillantviolett 4R, RR, 3B, Indanthrenblau RO, In
danthrenkhaki GG, Algolbrillantgriin 5 G. Siehe auch den Ab
schnitt iiber helle Farben S. 68. 

6. Bei feuchtem Biigeln oder Betupfen mit Wasser tritt bei 
Indanthrenviolett B, Indanthrenbrillantviolett 3B, RR, 4R, RK, 
BBK und Indanthrenolive Rein voriibergehender Umschlag im 
Farbton ein. 

7. Samtliche in der Tabelle S. 74 angefiihrten Farbstoffe sind 
fUr Apparatefarberei geeignet, mit Ausnahme von 

Indanthrenbraun RRD Indanthrengrau G, GK, 6B und 
Indanthrenblau RK Indanthrenschwarz BB 
Indanthrendunkelblau BO 

8. Fiir Mischungen sind im allgemeinen Farbstoffe von mog
lichst ahnlichen Eigenschaften zu wahlen, also solche, die zum 
Verkiipen annahernd gleiche Laugemengen brauchen, und deren 
Farbetemperaturen nicht zu weit auseinander liegen. Geeignete 
Farbstoffe siehe Kunstseide S. 212. 
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9. Bei Indanthrenblau 5 Gist die Nachbehandlung mit Soda 
an Stelle von kochender Seife nicht zu empfehlen. Ein Absauern 
mit 1 ccm/l Schwefelsaure vor dem Seifen ist bei dies em Farbstoff 
und auch bei Indanthrenbrillantviolett RK und BBK unbedingt 
notig. Indanthrenblau 5 G wird ohne Dekol gefarbt (siehe 11). 

10. Indanthrengelb GK 
Indanthrengoldorange 3 G 
Indanthrenorange RRK 
Indanthrenorange 6RTK 
Indanthrenrot BK 
Indanthrenrot 5GK 
Indanthrenkorinth RK 
Indanthrenblau RK 
Indanthrenbraun FFR 

Indanthrenbraun G 
Indanthrenbraun GG 
Indanthrenbraun R 
Indanthrenbraun RT 
Indanthrengelbbraun 3 G 
Indanthrenolive R 
Indanthrengrau K 
Indanthrengrau GK 

werden bei Anwendung des Verfahrens IK mit etwa der 10fachen 
Menge Wasser von 40-50° angeriihrt. Dann gibt man die zum 
Farben berechneten Mengen Lauge und Hydr. zu und laBt nach 
Umriihren etwa 15 Minuten bis zur Losung stehen. Die klare, 
konzentrierte Kiipe gieBt man dann in die mit Salz versehene 
Flotte. Indanthrenbrillantviolett RK und BBK wird ebenso be
handelt, nur nimmt man zum Anteigen die 20fache Menge Wasser 
von 60-70°. Auch Indanthrenbraun RRD wird mit 20facher 
Wassermenge bei 70-80° unter Zusatz von 3-5 gil Monopolseife 
(siehe S. 68) angeteigt. 

11. Indanthrengriin BB, GT und Indanthrenblau 5 G werden 
am besten nicht mit Dekol gefarbt, da die Nuance sich andert 
(siehe auch 9). 

12. Indanthrenscharlach B kann fiir Mischungen auch nach 
IW und IK benutzt werden, doch muG vorher, wie S.68 be
schrieben, eine Stammkiipe getrennt angesetzt werden. 

13. Der Farbstoff braucht etwa 30% mehr Hydr. als fiir IN 
angegeben. 

Versuche und Ausfarbungen. 
Die einmal angesetzten Farbstofflosungen sind moglichst sofort 

zu verbrauchen. Farbstoffe aus der Liste S.74 auswahlen. 
'j 1. Man farbe einzelne Farbstoffe der Liste S. 74 mit Flotte 

1: 40 auf je einen Strahn in Starke von etwa 20% (10 gil) Teig 
(einfach) aus und seife die Farbungen. Farbeverfahren auf S. 66. 
StarkeverhiUtnis der Teigmarken usw. auf S. 74. Losen des Farb
stoffes und Beschreibung der Ausfiihrung S. 67. Man beachte 
stets die in der Liste S. 74 bezeichneten Anmerkungen fiir be
stimmte Farbstoffe auf S. 70. Fiir helle Farbungen nehme man 
vorgebleichte Baumwolle. 
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2. Wirkung des Hydrosulfits. 3 Strahne. 1 Farbstoff. 
Abgekochte Baumwolle. Strahne a, b, c. 

Farbstoff 5 % Pulver (2,5 gil), 
Lauge nach Vorschrift, 
Hydrosulfit a) nach Vorschrift, 

b) 2ml, 
c) 4 mal soviel wie die V orschrift angibt. 

Salz nach V orschrift. 
Flotte1: 40. 

Bedingungen und Zusatze also iiberall gleich mit Ausnahme 
des Hydrosulfitzusatzes. Man vergleiche die Ausfarbungen in 
bezug auf Ton und Tiefe. 

::. 3. Wirkung der Lauge. Dasselbe wie oben, nur die Lauge
mengen verschieden groB: a) nach Vorschrift, b 2 mal, c) 4 mal 
x soviel wie bei a. 

i 4. Verschiedene Temperaturen. 3 Strahne, 1 Farbstoff. 
Alle Zusatze nach Vorschrift, nur die Temperatur verschieden. 
a) 20°, b) nach Vorschrift, c) 70°. Man beobachte das Farbebad 
und vergleiche die Ausfarbungen. 

'-, 5. Ver besserung des Egalisierens. Man farbe einige, 
nicht helle Tone (2-3 gil Farbstoffteig) mit schlecht egal farben
den Farbstoffen, einzeln oder in Mischung: einmal ohne, einmal 
mit Anwendung von MaBnahmen zur Forderung des Egalisierens, 
z. B. Zusatze, Temperaturerniedrigung bei Beginn des Farbens, 
abweichend von der eigentlichen Farbetemperatur, Erhohung der 
Lauge- oder Hydrosulfitmenge, Herabsetzung des Salzzusatzes 
usw. (siehe S. 68). Geeignete Farbstoffe: Indanthrenorange 4R, 
Indanthrenviolett B, Indanthrenblaugriin B, Algolbrillantgriin 5 G. 

6. und 17. Wirkung des Verhangens und des Seifens bei ein
zelnen Farben. 6. Man farbe 2 Strahne gemeinsam mit einem 
Farbstoff der Sondervorschrift S. 68. Der eine wird etwa 1 Stunde 
vor dem Spiilen an die Luft gehangt, der andere sofort gespiilt 
und dann beide zusammen fertiggestellt. Flotte und Zusatze etwa 
wie bei Versuch 1. ~ 7. Man farbe je 2 Strahne gemeinsam mit 
beliebigen Farbstoffen und stelle sie fertig bis auf das Seifen, das 
man nur mit einem ausfiihrt, und vergleiche dann die beiden 
Farbungen. 

8. Man stelle mehrere Farbungen mit Farbstoffmischungen, 
evtl. nach einer Vorlage (Muster) her und halte sich dabei an die 
Beispiele S. 212, beiKunstseide (siehe auch die Bemerkungen S. 68). 

9. Man priife einige der bereits durchgefiihrten Farbungen auf 
ihre Chlor- und Sodakochechtheit usw. 
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Ta belle einiger Indan threnfarbstoffe. 
Farbkarten fiir Indanthrenfarben Nr.l und 4 der I. G. 
Farbkarte ffir Algolfarben Nr. 15 C der I. G. 

n: zum Abt5nen; Sd: Sondervorschrift; KS: auch fUr Kunstseide geeignet. 
Anmerkungen genau durchlesen! 

Es entsprech. Farbe der '0 Verfahren Teile: 
Stamm- und Sr-

s. S.66 ~~I~~I > p • 
'(6):1 '$~ - Farbekiipen <l1"-" 
E-!'S E-!.§ ~ 

Rot: 
Ind.-bordo B IW - - - 8 1 olive - KS 
Ind.-rot RK IK evtl. IWn 8 - 1 weinrot 2 

" Ind.-rot BK IK 8 - 1 bordo 10 
" Ind.-rot GG IWevtl. IK - 2 1 1 violett - " Ind.-scharlach B Sd S.68 4 - 1 dunkelolive 12 " Ind.-scharlach R IW 5 - 1 rotviolett -
" Ind.-rubin R IN evtl. IW 6 - 1 blaugriin 14 " Ind.-rosa B IK evtl. IWn 5 2,5 1 triibviolett 2 " Ind.-brillantrosa B Sd S.68 6 - 1 gelb 2 " Ind.-brillantrosa R Sd S. 68 6 - 1 gelb 2 
" Ind.-korinth RK IK 8 - 1 bordo 10 " Orange: 

Ind.-goldorange 3G IW evtl. IK 8 - 1 braun 10 
" Ind.-goldorange G IN evtl. IW 8 4 1 rot 2 " Ind.-orange RRK IK evtl. IW 8 - 1 gelbrot 10 
" Ind.-orange RRTI IN evtl. IW 5 - 1 rotviolett 10 
" Ind.-orange 4R IN 5 - 1 violett -
" Ind.-orange 6RTK IK 8 - 1 gelbrot 10 " Ind.-brillantorange GK IK evtl. IW 6 - 1 rotviolett - " Ind.-brillantorange RK IK evtl. IW 6 - 1 rotviolett - " Gelb: 

Ind.-gelb 5GK IK evtl. IW - 2 1 weinrot - " Ind.-gelb G IN evtl. IW - 4 1 blau 1 " Ind.-gelb GK IK 8 - 1 bordo 10 " Ind.-gelb 3R IW, IN, IK 6 - 1 braunrot - " Ind.-gelb 3GF IW evtl. IN - 4 1 graugriin - " Griin: 
Ind.-griin BB IN - - 8 - 1 griin 11 

" Ind.-griin G IN - - - 2 1 dunkelblau 13 
" Ind.-griin GT IN - - 6 - 1 blaugriin 11 " Ind.-brillantgriin B IN, IW, IK - 2 1 blau - .. 

Ind.-brillantgriin GG IN, IW, IK - 2 1 blau - " Ind.-brillantgriin 4G IN, IW, IK - 2 1 blau 5 .. 
Ind.-blaugriin B IN - - - 4 1 blauviolett 5 -

Olive: _I Ind.-olive GN IW - - 6 1 rotbraun - -
Ind.-olive 3G IW evtl. IKn 6 - 1 - -
Ind.-olive R IWevtl. IK 8 - 1 blaugrau - K 

Khaki: 
S 

Ind.-khaki GG IN - - 8 - 1 rot - -
1 A s Pulver RRTS. 



Elau: 
d.-blau 5G 
d.-blau 8GK 

nd.-blau BCS 
nd.-blau GCD1 
nd.-blau RS1 

d.-blau RK 

In 
In 
I 
I 
I 
In 
In 
I 
I 
I 
I 
I 

d.-dunkelblau BOA 
nd.-dunkelblau BGO 
nd.-marineblau R 
nd.-marineblau G 
nd.-dunkelblau GBE 
nd.-brillantblau 3G 

Violett: 
nd.-rotviolett RH I 

I nd.-rotviolett RRN 

Ind.-rotviolett RRK 
Ind.-brillantviolett 4R 
Ind.-brillantviolett RK 
Ind.-brillantviolett 3B 
Ind.-brillantviolettBBK 
Ind.-violett FFBN 

Braun: 
Ind.-rotbraun 5RF 
Ind.-braun 3R 
Ind.-braun FFR 
Ind.-braun GG 
Ind.-braun R 
Ind.-braun G 
Ind.-braun 3GT 
Ind.-braun RRD 
Ind.-braun BR 

Grau: 
Ind.-grau GK 
Ind.-grau 6B 

Kiipenfarben. 

Es entsprech. Farbe der 
@~ Verfahren Teile: 

Stamm- und s. S.66 ~ 'I~~I ~ ·s'E 'Q3~ "3 Farbekiipen <!lOO 
H'" Hi: P; 

I IN - - 8 -[ 1 grauolive 9,11 
IK - - 2 - 1 braunviolett -
IN - - nurPulver blau 4 
IN, IW, IKn - 5 1 GCDN blau 3 
IN - - - 4 1 RSN blau 3 
IK - - 8 - 1 rotbraun 3,10 
IN - - 4 - 1 dunkelviolett -
IN - - 4 - 1 dunkelviolett -
IN oder IW 5 - 1 griinIichblau -
IN oder IW 3 -11 blau -

Sd S. 70 nurPulver blau 1-
IW evtl. IN 

81- 1 dunkelblau 

Sd S. 68 41/ _ 1 olive, langs. -

41J-
fuchsinrot -

Sd S. 68 1 klargelb -
(auch IN z. Nuancieren) 

IK evtl. IW I 8 - I 1 violett I -
IN evtl. IW 3 1 klarblau 5,6 
IK evtl. IW 8 1 rotbraun 9 
IN evtl. IW 2 1 rotbraun 5,6 
IK evtl. IW 8 1 rotbraun 9 
IW, IN, IKn 4 1 griinlich blau 

IW evtl. IK 8 1 rotbraun 
IW - - 8 1 triibviolett 
IW - IK 8 1 rotbraun 10 
IW - IK 8 1 " } be; An-

110 
IW oder IK 8 1 wendg. 

" v. IK s. 
IW oder IK 8 1 " Anmkg. 
IW evtl. IKn 8 1 gelbbraun 

Sd S. 68 5 1 gelboIive 
IW evtl. IK 8 1 gelbbraun 

IK - - 8 1 gelbbraun 7,10 
Sd S. 68 31/21- 1 gelbgriin 7 

(z. Nuancieren auch nach IN) 

Ind.-grau RRH IN evtl. IW 
3 I -1' I blau",au 1-Schwarz: 

Ind.-schwarz BB Sd S.69 -131/2 1 1 dunkelviolett 7 
Ind.-schwarz BGA Sd S.69 - 4 I 1 blauviolett -

(beide evtl. auch nach IN) 
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KS 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
-
" 
" 

" 
" 

" 

" 

Ind.-direktschwarz RB I IN - - I 3 I - I 1 1 dunkelblau 1 -I " 
oder Vorschriften S. 69 

1 Als Pulver GCDN bezw. RSN. 
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Das Farben der Algol- und andern Kiipenfarben (Oiba-, Oiba
non-, Thinonfarben usw.) erfordert kein besonderes Studium, da 
die Verfahren im allgemeinen die gleichen sind wie bei den In
danthrenfarben, z. B. Algolbordo B Verfahren IW, Algolgelb GO 
Verfahren IN, IKn, IWn usw. Vergleiche die Farbkarten der 
Fabriken, z. B. Karte fur Algolfarben Nr.15 O. der 1. G. usw. 

Die Algolfarben sind, wie schon erwahnt, von etwas geringerer 
Echtheit als die Indanthrenfarben. Die andern, fremden schon 
genannten Kupenfarben (S.65) sind unterschiedlich. Genauere 
Angaben sind in den Echtheitstabellen und Rundschreiben der 
einzelnen Fabriken enthalten. 

b) Hydronfarben. 

Die Hydronfarben sind Kiipenfarben, die mit Schwefelnatrium 
und Hydrosulfit gleichzeitig verkiipt werden k6nnen. Man arbeitet 
wie bei den Kiipenfarben ublich, und es gelten auch die dort 
gegebenen Richtlinien. 

Das An teigen der Pulvermarken geschieht mit der berech
neten Menge Lauge, und evtl. der 1/2fachen Menge Monopol
brillantol vom Farbstoffgewicht und UbergieBen mit heiBem 
Wasser. 

Das Farbebad wird beschickt mit: 
Farbstoff Pulv., vorher angeteigt 12% (6 gil) 
Schwefelnatrium kryst.. . . . . 60% (30 gil) 
Lauge 40° Be (konz.) . . . . . 30% (11 ccm/l) 
Hydrosulfit . . . . . . . . . . 12% (6 gil) 
Glaubersalz . . . . . . . . . . 50 gil 

FUr Schwarz wird entsprechend mehr Farbstoff genommen 
(etwa 60% Tg. [30 gil]). Der angeteigte Farbstoff wird -durch 
einen Lappen in das Farbebad von 40-60° gegossen, und nach 
der Verkupung beginnt man mit dem Farben. Es wird bei 40-60° 
oder bei helleren Farben etwas niedriger gefarbt und nach etwa 
1 Stunde abgequetscht und gespult. Dem ersten Spulbad kann 
man etwa 

zusetzen. 

0,1 gil Schwefelnatrium 
0,1 gil Hydrosulfit und 
0,1 ccm/l Lauge 

Zum AbschluB wird 2mal kochend heiB gespult und dabei 
einige Male umgezogen, oder wenn der Farbton etwas lebhafter 
ausfallen solI, kann in ein heiBes Spulbad von 60-80 0 etwa 
(0,5-1 gil) 1-2% Perborat gegeben und darin 1/2 Stunde um
gezogen werden. Ein kochend heiBes Seifen ist nicht notwendig. 
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Farbstoffe: Karte 3513 (Beispiele Muster 1-44) v. Cassella, jetzt I. G. 
Hydronblau G, B, R Teig 30% ig 
Hydronschwarzblau G, GG Teig 30 % ig 
Hydronviolett B, R Teig 20 % ig in bezug auf Pulverstiirke 
Hydronmarineblau C Teig 30% ig 

3. Indigosole. 
Die Indigosole sind wasserlOsliche, esterartige Verbindungen 

von zunachst vereinzelten Kiipenfarben. die eine Vereinfachung 
des Farbeverfahrens fiir diese Farbstoffklasse einleiten. Man farbt 
sie nach Art der substantiven Farbstoffe unter Zusatz von Salz 
mit nachfolgender Entwicklun~ in Oxydationsbadern bei gleich
zeitiger Verseifung des Esters, hat also keine Kiipe mehr notig. 

Die Loslichkeit und die Substantivitat (Aufziehvermogen) der 
Indigosole ist verschieden und im allgemeinen gering. Danach 
richtet sich der Salzzusatz. Siehe die Tabelle S. 79 und die An
merkungen S. 78. 

Die Entwicklung der Farbtone kann nach 3 Verfahren durch-
gefiihrt werden: 

a) mit Nitrit l 
b) " Bichromat J bei Gegenwart von Schwefelsaure. 
c) " Eisensalzen 1 

Far be bad. Flotte1: 8 bis 1: 10, da die Bader wegen der ge
ringen Substantivitat der Indigosole konzentriert angewandt 
werden muss en 

En twicklungs bad 1: 20. Man farbe ein Stiick gebleichte 
Baumwolle moglichst in der Breite der Walzen der Klotzma8chine, 
falls eine 801che vorhanden ist. Die fUr jeden Farbstoff geeigne
ten Verfahren, sowie die Zusatze fUr Farbebad und Entwicklung 
(2 Farbtiefen) sind in der Tabelle S. 79 aufzusuchen 

a) Nitritverfahren. Man lOst den Farbstoff in hochstens 80° 
heiBem Wasser auf, evtl unter Zusatz von Nekal BX tr (1 gil). 
Der Farbstoff wird mit Nekal und wenig Wasser angeriihrt und 
dann mit mehr Wasser iibergossen. Das Losen der Indigosole 
darf nicht unter Kochen erfolgen, da sonst Verseifung und damit 
ZersetzuIlg eintreten kann. 

Inzwischen beschickt man das Farbebad nach der Tabelle S. 79 
und geht mit der gut genetzten Baumwolle ein. Farbezeit etwa 
3/4 Stunde. 

Jetzt quetscht man zwischen Walzen ganz gleichmaBig aus 
und entwickelt sofort oder trocknet, wenn dieZeit knapp ist, vor~er 
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(Vorsicht beim Trocknen vor Feuchtigkeit, Saure, SonnenIicht 
usw.). 

Entwicklungsdauer etwa 10 Minuten. Darauf wird grundIich 
gespiilt und dem letzten Bade 0,5 gil Soda zugesetzt. Zum SchluB 
zur Entwicklung des Tones seift man wie ublich kochend heiB, 
spiilt und trocknet. 

Bei sehr dunklen Tonen farbt man am besten nach einem der 
beiden anderen Verfahren, um ein Aussalzen durch den zu hohen 
Nitritgehalt des Bades zu vermeiden. 

b) Bichromatverfahren. Gefarbt wird bei a ohne Nitritzusatz. 
Ebenso entwickelt man bei den in der Tabelle angegebenen Tempe
raturen und stelIt fertig wie bei a angegeben. Eignet sich nicht 
fur alIe Indigosole. 

c) Eisensalzverfahren. Ausfiihrung wie bei b. Die Entwick
lung dauert hier Hinger (20-30 Minuten), weil die Eisensalze 
langsamer wirken, und wird bei etwa 60 0 durchgefiihrt. Eignet 
sich nicht fUr alIe Indigosole. 

" Wolle . t f" St·· k 
Verwendung der Indigosole: Fiir Baumwolle I 

"Seide melS ur uc. 
" Kunstseide 

Anmerkungen. 1. Hochste Glaubersalzmenge 1 fur: 
a. b. 

Indigosolrot HR 
Indigosolgelb HeG 
Indigosolgrun IB 

Indigosolviolett AZB 
Indigosolschwarz IB 

Indigosol 0, OR 
Indigosol AZ G 

Bei Farbstoffmengen von 20 
Gl-salz calc bis zu 100 

04B 
HB 
20 

50-75 

c. 
-scharlach HB 

-rosa IR ex 
-orange HR 

10 gil an 
10-15 gil 

(Bei Nitritverfahren 
kein Salz, da Nitrit 

schon aussalzend 
wirkt.) 

2. Die Indigosole egalisieren im allgemeinen gut und farben gut durch. 
Die Farbungen mussen allerdings ganz gleichma13lg abgequetscht werden. 
Das gute Egalisieren und Durchfarben kann auf die sehr feine Verteilung 
des Farbstoffes in der Losung (Dispersitat) zuruckgefiihrt werden. 

3. Bei hellen Farbungen mit Indigosol 0 und OR entwickelt man bei 
25-30°. 

4. IndigosolO und OR werden nur bei 50° geseift. 
5. Die Farbbader der Indigosole sind gut haltbar. 
6. Mischtiine werden bei etwa 45-50° gefarbt und entwickelt bei etwa 

50° unter Zusatz von 

1 Man nimmt am besten hier calc. Glaubersalz, um durch den Wasser
gehalt des krystallisierten Salzes (142: 180) die Flotte nicht zu verdiinnen. 
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I. 20-25 eemll SehwefeIBaure 66 ° Be und 
20 gil Eisenehlorid bei hellen oder 

25-30 gil Eisenehlorid bei dunklen Tonen 
bei Anwendung des Eisensalzverfahrens. 
II. 20-25 eemll Sehwefelsaure 66 ° Be und 

10-15 gil Chromkali oder -natrium 
beim Chromverfahren. 
III. 20-25 eemll Sehwefelsaure 66 ° Be 

'bei Anwendung des Nitritverfahrens. 
Dem Farbebade werden dann etwa 

10 gil Nitrit fiir hellere Tone oder etwa 
15 gil Nitrit fiir dunkle Tone zugegeben. 
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Man mischt am besten solche Indigosole zusammen, die an
nahernd gleiche Loslichkeit besitzen, damit sie bei Zusatz von 
Salz mogIichst gleich rasch aufziehen. 

Der Salzzusatz richtet sich dann nach der Tiefe der Tone und 
dem Grad der LosIichkeit der Indigosole (siehe Anmerkung 1, 
S.78). 

Beispiele fur Indigosolfirbungen. 

Farbkarte z. B.: Sol 7 B d. I. G. od. Durand-Huguenin, Basel 
N: Nitritverfahren Zahlen bedeuten: gil oder eem/l Flotte. 
Cr: Chromverfahren 
Fe: Eisenverfahren 

Vor Anwendung eines Farbstoffes: Anmerkung lesen S.78. 

Farbebad En twiekl ung s b ad 

.!:l ..... " \:I oj - '" ~- ,,0 <Il ~ rn ..., P.. oj - ~~ P.. ~ ... rn ... . '0:: .!4 ... oj 
~ " " S S " .$ S oj ,t:l ,t:l-

..., 'So " ~ :e := ~ Z " 8 '8 ~ " S 
~ ~. ~ " ~ S ~ ~ ~~ \:I 

> <:) rn < 
Indigosol-

0,71 I seharlaeh HB . N 15 10 50° - -
Cr 1 I 20 - 50° 10 -

I 
25 60° Ie, 2 

N 6 20 15 60° - -
Cr 

:,51 

25 - 60° 10 -

Indigosolrot HR N 30 10 40° - -
Cr 0,5 30 - 40° 10 -

25 60° 1a,2 
N 3,5 80 15 40° - -
Cr 5 100 - 40° 10 -

Indigosolrosa 
IR ex ......... N 0,8 15 10 45° - - 25 

100• 

Cr 0,8 15 - 45° 10 - 25 

N 12 - 15 60° - - 30 
Ie, 2 

Cr 12 10 - 60° 10 - 30 
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Farbebad Entwieklungsbad 
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~ ~ 5 ~ .z~ d 
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Indigosolorange 
HR .......... N 1 8 

Imo 

- - 20 55° 
Cr f 0,5 30 - 10 - 20 55° 
Fe - - 20 20 55° 

N 1 5 
10 15 - 25 60° 

Ie, 2 
-

Cr 15 - 10 - 25 60° 
Fe f 15 - - 20 25 60° 

Indigosolgelb 
HOG ......... N 1 1 30 

8 

1300 

- - 20 30° 
Or f 0,5 - 8 - 20 30° 
Fe f - - 20 20 55° 

N 1 4 
100 15 25 55° 

la, 2 
- -

Or 80 - 10 - 25 55° 
Fe f 80 - - 20 25 55° 

Indigosolgriin IB N 1,2 30 10 40° - - 20 

\w o 
Fe 1 30 

15
1 

40° - 20 20 

N 12 100 45° - - 25 la, 2 

Fe 10 100 45° - 25 25 

Indigosol 0 ..•. N 3 50 10 25° - - 20 25° 
Fe 2,5 40 - 25° - 20 30 25° la, 2 

100 I 3 
N 20 15 40° - - 25 40° 4 
Fe 20 100 - 40° - 25 30 40° 

Indigosol OR ... N 1,5 30 10 30° - - 20 
40" I Fe 1,5 30 - 30° - 15 20 400 1a,2 

'3 
N 20 100 20 40° - - 25 45° 4 
Fe 20 100 - 40° - 25 25 45° 

Indigosol 04B .. N 0,8 20 10 45° - - 25 50° 
Fe 1,6 30 - 45° - 25 30 55° 

N 4 40 15 50° 30 50° 
1b,2 

- -
Fe 8 80 - 50° - 30 30 600 

Indigosol HB .. N 
} 0,6} 

10 
} 45° 

- - 20 45° 
Cr 40 - 10 - 20 45° 
Fe - - 20 25 50° 

1b 
N 

) 4,5J 70 
15 

} 50° 
- -

) 30 
50° 

Or - 15 - 50° 
Fe - - 30 60° 
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Farbe bad En twicklungsbad 
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I 
60 0 1 Indigosol AZG . N 0,8 30 10 - - I 25 I Cr 0,8 40 - 10 - 25 50°1 

Fe 1 40 - - 20 25 
60°1 2 

8 
50° 

N 
I 

75 15 
I 

- -
} 30 

60° 
Cr 8 75 - I 15 - 50° 
Fc 8 I 75 - - 30 60° 1 

Indigosolviolett 
05 1 AZB ......... N , 10 10 - -

II" 
Cr 0,8 25 - 10 -

45° 60°1 la, 2 N 3 20 15 - -
Cr 4 30 - 10 - ! Indigosolschwarz 

0,81 40 
I 

IB ........... N 10 40° - - 20 50° 
Fe 0,81 40 - 40° - 20 20 50° la, 2 
N 12 I 100 15 50° - - 25 60° 3 
Fe 12 i 100 - 50° - 30 25 f;oo 

Beizenfarben (Tiirkischrot). 
Die Beizenfarben haben fiir Baumwolle keine so hohe Be

deutung mehr. Hauptvertreter ist das Turkischrotl, das fruher 
nach kompliziertem Verfahren hergestellt wurde, und das lange 
Zeit zum Fiirben in Anspruch nahm. Das sehr echte Rot kommt 
dadurch zustande, daB sich aus Alizarin und Tonerde unter Be
teiligung von Tiirkischrotol, Kalk- und Zinnsalzen ein sehr echter, 
unlOslicher Lack auf der Faser bildet. Hier sei fur Laboratoriums
versuche ein vereinfachtes, neueres Verfahren angefuhrt, das 
Neurotverfahren 2: 

1. Abkochen. Das rohe Garn wird mit 3% calc. Soda oder Wasser
glas von 40° Be im Hochdruckkessel bei 2 Atm. Druck 4 Stunden ab
gekocht und hierauf gut gewaschen und getrocknet. 

2. Olen. Das getrocknete Garn wird mit 120-150 g Tiirkischrotiil50% 
im Liter ge61t und damuf bei 65 ° C getrocknet. 

3. Beizen. 4 kg eisenfreie schwefelsaure Tonerde werden in 161 Wasser 
ge16st und nach dem Erkalten mit 450 g calc. Soda, welche vorher in 4 1 

1 Die starksten Konkurrenten des Tiirkischrot sind die sehr echten 
Naphthol AS-Farben. 

2 Meister, Lucius u. Briining: Ratgeber fiir das Farben von Baum
wolle. S. 136. 1925. 

Ziihlke, Leitfaden. 6 
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Wasser gelost wurden, versetzt und hierauf 100 g Schlammkreide, mit 
Wasser zu einem Brei angeriihrt, zugefiigt. Nachdem die Kohlensaure
entwicklung aufgehOrt hat, werden 300 ccm Essigsaure 50% zugefiigt und 
vor Gebrauch die konzentrierte Beize mit Wasser auf 8 ° Be verdiinnt. Das 
trockene geolte Garn wird durch die auf 30° C angewarmte Beize passiert, 
iiber Nacht in einen Bottich eingelegt, ausgeschleudert und bei hOchstens 
45 ° C getrocknet. 

4. Fixieren. Auf den Liter Fixierflotte werden 5 g SchIammkreide 
oder 2,5 g Schlammkreide und 2,5 g phosphorsaures Natron angewendet. 
Das trockene gebeizte Garn wird auf der Wanne 1/2 Stunde bei 50° C um
gezogen und gut gewaschen. 

5. Farben. Gewohnlich werden 8% Alizarin 20% angewendet. Bei 
einem Gebrauchswasser von 6 deutschen Hartegraden setzt man der Farb
£lotte 10% essigsauren Kalk 18° Be und 3% Tannin (beides auf Alizarin be
zogen) zu, farbt 1/2 Stunde kaIt, geht innerhalb 1 Stunde auf 90° C und 
halt die Temperatur noch 1/2 Stunde auf 90° C. Hierauf wird einmal ge
spiilt, ausgeschleudert und getrocknet. Ein Zusatz von 2 % Tiirkischrotol 
50% (vom Garngewicht) zum Farbebad erhOht die Lebhaftigkeit der Farbe. 

6. Dampfen. Man dampft 2 Stunden bei 1 Atm. Druck. 
7. Seifen. Das gedampfte Garn kann auf der Wanne bei 90° C mit 

2 g Seife im Liter Wasser geseift werden; dann wird gewaschen und bei 
niederer Temperatur getrocknet. Feuriger und echter wird das Rot, wenn 
im Avivierkessel 2 Stunden bei 1 Atm. Druck mit 2 g Seife, 0,3 g Solvay
soda und 0,1 g Zinnsalz im Liter Wasser gekocht wird. 

Entwicklungsfarbeno 
(Farbstoffe, die durch Vereinigung ihrer Bestandteile oder z. B. 
durch Oxydation [Anilinschwarz] in der Faser zustandekommen.) 

Von den zu dieser Kategorie gehorenden Farbstoffen sollen 
hier nur zwei Gruppen, die praktisch wichtigsten, zu Ausfarbungen 
herangezogen werden: 

A. Die unloslichen Azofarbstoffe, gebildet auf der Faser durch 
Kupplung eines Naphthols (,B-Naphthol oder anderer) mit einer 
diazotierten Base. a. Eisfarben. b. Naphthol AS-Farben. 

B. Anilinschwarz, erzeugt durch Oxydation von Anilin u. dgl. 
auf der Faser. 

10 Die Azofarbstoffeo 
Trankt man mehrere Strahne Baumwolle mit einer Losung von 

fJ-Naphthol-Natrium, trocknet sie und taucht jeden in die meist 
essigsauren Losungen verschiedener diazotierter Basen, so erhiiJt 
man eine Reihe von Farbungen verschiedener Nuance, die Eis
farben genannt werden, weil mit Hille von Eis die Temperatur 
der Diazoli:isung niedrig gehalten wird. 

So kann man erzeugen mit 
p-Naphthol und der Diazoverbindung von: 

Paranitranilin ein Rot 
Metanitranilin 

Pararot (Konst. siehe S. 84) 
m-Nitranilinorange 



Entwicldungsfarben. 

~-Naphthylamin 
p-Nitro-o-Anisidin 
Benzidin 
Dianisidin 
usw. 

~-Naphthylaminbordo 
Nitrosaminrosa 
Benzidinbraun 
Dianisinblau 
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Nimmt man jetzt an Stelle von p-Naphthol ein komplizierteres 
Naphthol, z. B. p-Oxynaphthoesaureanilid 1 oder weitere, ahnliche 
Korper, so kommt man bei Anwendung auch anderer Basen zu. 
den sogenannten 

Naphthol AS-Farben, die die Bedeutung von Pararot, Tiir
kischrot usw. wohl wesentlich eingeschrankt haben, well sie sich 
durch zum Teil gro.6e Lebhaftigkeit und Echtheit auszeichnen. 

Bei Pararot ist das Impragnieren mit p-Naphthol ein einfaches 
Tranken mit der alkalischen Fliissigkeit, die mit Wasser zum 
gro.6ten Teil wieder ausgewaschen werden kann. Es ist kein 
"Aufziehen" des Naphthols wie beim Farben. Die Konzentration 
der Losung bleibt konstant. Die impragnierte Baumwolle mu.6 
daher getrocknet werden, damit in der DiazolOsung nicht zuviel 
Naphthol heruntergespiilt wird und darf wahrend des Trocknens 
nicht mit Wasser (Tropfen, nasse Hande u. dgl.) in Beriihrung 
kommen. Der Vorgang des Grundierens bei den Naphthol-AS
Farbungen gleicht je nach dem Charakter des einzelnen Naphthols 
schon mehr einer substantiven Farbung, und man ist nicht ge
zwungen - ausgenommen in einigen Fallen fiir bestimmte Zwecke 
- die grundierte Baumwolle zu trocknen. Die Haftfestigkeit ist 
aber auch hier noch viel zu schwach, um ein Ausspiilen der iiber
schiissigen Naphthollosung aus dem grundierten Strahn zu ge
statten. Ein Herunterspiilen des Naphthols im Entwicklungsbade 
drangt man zuriick durch Konzentrationserhohung der Flotte mit 
Kochsalz (siehe die Vorschriften S.94ff.). 

Die "echte" Farbung entsteht also erst durch die Bildung des 
vergro.6erten, unloslichen Farbstoffmolekiils, wenn durch pein
liche Einhaltung der Arbeitsbedingungen dafiir Sorge getragen 

1 Beispiel: Eine Rotkombination aus: 
fJ Oxynaphthoesaureanilid und diazo (2) Nitro- (4) Chloranilin 

Naphthol AS Echtrot 3 GL Base 
fJ • Oxynaphtoesaure 8 N02 

-E--N: N-C) Cl 
I OR 

COloRI I ·R 
C)-NH~ 

Anilin 
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wird, daB der Farbstofflack sich moglichst nur innerhalb der 
Faser niederschlagt und nicht auf der Oberflache. Der Vorgang 
bei der Farbung kann verglichen werden mit einer Niederschlags
bildung, z. B. von Bleichromat (Chromgelb) auf Baumwolle. Hier 
wird die mit Bleiacetat getrankte Faser bei Behandlung in einer 
Losung von Chromkali durch Niederschlag von Bleichromat auf 
der Faser gelb gefarbt. Allerdings ist dies eine einfache Ionen
reaktion, wahrend sich bei der Bildung der Azofarben eine Kon
densation unter Austritt von Salzsaure abspielt. 

a) Eisfarben. 
Beispiel: Pararot 

diaz.: p-Nitroanilin I p-Naphthol 

Konstitution: 
,_ ....... OH 

02N . C> N.:.~ .. i H +<=> 
101 iO 
! ••• -------------

-obungsbeispiel auf Baum w ollstuck. 
Flotte1: 10 bis 1: 15 fUr die Praparation (Grundierung), 

1:20 fUr die Entwicklung. 
a) Grundierungsflotte: 1: 10-1: 15 

fiir gelbes Rot: 22 gil p·Naphthol 
16 ccm/l Natronlauge 40° Be konz. 
50 gfl Turkischrotol oder ahnliche Ole 

3 gil Tonerdenatron (in Wasser lOsen) 
fUr blaues Rot: 22 gil p·Naphthol Roder RO 

16 ccmll Lauge 40° Be konz. 
25 gil Paraseife PN (I. G.) 
3 gil Tonerdenatron (gelost) 

b) Entwicklungsflotte1: 20 
1. mit selbst diazotiertem Paranitranilin (Beschreibung siehe S.47). 

Die Menge der Base hangt ab von der Starke der Grundierung. Auf 1 g 
Naphthol (Mol. 128) kommt etwa 1,2 g Base (Mol. 138); 

2. mit fertig diazotierten Basen ("Salzen"), beschrieben auf S.47, die 
haltbarer sind als die selbst diazotierten Basen, das Diazotieren ersparen 
und kein Eis erfordern. 

MengenverhaItnisse: Es entsprechen 
100 Teile Parazol FB etwa 18-20 Teilen Paranitranilin 
100 " Nitrazol OF "18-20,, 
100 " Paranil OF 18-20 " " 100 " Azophorrot PN 25 " 100 " Nitrosaminrot Teig" 40" 
und 1 Teil p-Naphthol " 1,2 

Arbeitsgang. Man riihrt die berechnete Menge p-Naphthol mit 
der konzentrierten Lauge an, gieBt kochend heiBes Wasser hinzu 
(es lOst sich auf), gibt das Netzol zu, riihrt um, flillt mit kaltem 
Wasser auf Flottenmenge auf, miSt die Temperatur (40°). Trankt 
moglichst sofort die gebleichte oder abgekochte und wieder ge-
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trocknete Baumwolle etwa 10 Minuten in der Beize, quetscht durch 
Gummiwalzen ohne anzuhalten. Die Ware muB etwa 100% 
schwerer werden, und die Spannung der Walzen ist danach ein
zustellen. Trocknet rasch bei etwa 55-60° in einem moglichst 
dunklen Raum und schutzt das Stuck vor jeder Beruhrung mit 
Wasser (nassen Hiinden). Dauer etwa 4 Stunden, nicht uber Nacht, 
da sonst durch Oxydation des Naphthols Braunung eintritt. Jetzt 
evtl. nochmals grundieren wie oben. Altes Bad in verschlossener 
Flasche aufgehoben, muB klar und hell sein. 

Nach dem 2. Trocknen das Stuck erkalten lassen und ent
wickeln, in der Losung des diazotierten p-Nitroanilins oder eines 
der genannten Salze, wie auf S. 47 beschrieben. Nach der Ent
wicklung eine Weile liegen lassen, gut kalt spiilen, kochend 
seifen, wobei sich der Ton erst voll entwickelt (mit 2 gil Soda und 
5 gil Seife) und spiilen. Beim Arbeiten mit Nitrosaminrot kann 
an Stelle der Seife ein Bad mit 2 gil Oxalsaure von etwa 50° 
treten. Dauer 1/2 Stunde. Darauf spulen und trocknen. 

Verwendung. Meist fur Stucke, weniger fUr Game. 
Die Echtheiten sind sehr gut mit Ausnahme der Reibechtheit 

(Lichtechtheit gut). Das Rot Rublimiert. Das Abreiben kann 
durch korrektes Arbeiten verringert werden. 

Zusatze. Paraseife PN (Ammoniumrhizinat) gibt einen blaue
ren Stich. Nuanciersalz (1. G.) (2-7-Naphtholsulfosaure) auch 
Tonerdenatron befestigt das Naphthol auf der Faser und macht 
das Rot blauer. Ebenso TiirkischrotOl, das gleichzeitig als Mittel 
zum gleichmaBigen Eindringen des Naphthols in die Faser dient. 

Aufbewahren der Diazoli:isung nur in salzsaurer Losung, nicht 
in abgestumpfter Form. 

b) Naphthol-AS-Farbungen. 
Arbeitsgang. Die Naphthol-AS-Farbungen entstehen wie 

Pararot usw. durch Behandlung der Baumwolle in 2 aufeinander
folgenden Badem. 

a) Tranken mit einem "Naphthol" (Grundieren) und 
b) entwickeln mit einer diazotierten Base oder an Stelle des sen 

mit einem sogenannten "Farbesalz", das diese diazotierte Base in 
fertig verwendbarer Form enthalt (siehe S. 104). 

c) Nachbehandeln. Als AbschluB des Prozesses dient heiBes 
Seifen und bei einigen auch noch eine besondere Nachbehandlung, 
wie aus den einzelnen Vorschriften ersichtlich ist. 

Der Arbeitsgang ist etwa folgender. Die genetzte, abgewundene, 
gut aufgelockerte Baumwolle (bei Grundierung trockener Baum
wolle gibt man dem Bade 1 gil Nekal BX tr. zu) wird eine Zeit-
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lang (etwa 1/2 Stunde) in dem Naphtholbade umgezogen, gut aus
gewunden, (evtl. vollkommen ausgeschleudert - bei groBeren 
Partien Vorschrift) und in dies em feuchten Zustande (seltener ge
trocknet) eine vorgeschriebene Zeit in dem Bad der Diazobase oder 
des Farbesalzes entwickelt und gut gespiilt. Darauf folgt dann 
im allgemeinen das Seifen (Beispiel siehe S. 109, Abschnitt 3). 

Echtheiten. Die Farbungen sind zum groBen Teil sehr gut 
waschecht und echt gegen saures Uberfarben. Die Lichtechtheit 
ist meist gut bis sehr gut. Die Chlorechtheit ist meist ausgezeichnet, 
ebenso zum Teil die Alkali-, Saure- und Mercerisierechtheit. Einige 
der Naphtholfarbungen geniigen den Anspriichen der Indan
threngruppe (indanthrenecht) siehe Kiipenfarbstoffe S. 64. 

Einige halten, weil sie widerstandsfahig gegen Kochen mit 
Natronlauge sind, eine schwache Beuche unter Druck aus. 

Die Reibechtheit ist unterschiedlich. Sie ist abhangig, und 
zwar in hohem Grade von der genauen Einhaltung der Farbe
bedingungen, gewissen Zusatzen, und der griindlichen Spiilung und 
Seifung. 

Verwendung. Baumwolle in jedem Stadium der Verarbeitung. 
Mercerisierte Baumwolle. Kunstseide. Edle Seide und Schappe. 

Aus dem Anwendungsgebiet der Naphthole sind besonders 
hervorzuheben: Farben von Inletts, Buntwebeartikel (Bettzeug), 
Stoffe fiir Schiirzen und Kleider, Handtiicher, Tischdecken, 
Hemdenstoffe, Vorhangstoffe, Fahnentuche, Futterstoffe, Trikot
und Badestoffe, Arbeiteranziige, Stick- und Nahgarne auch aus 
Kunstseide, Wasche aus Kunstseide usw. 

Grundierung. Flottel: 20. 
Vorbehandlung. Die Baumwolle wird wie iiblich ausgekocht und 

geschleudert. Trockene Garne werden vorher wie bekannt ge
netzt. 

Herstellung des Bades. Die Naphthole werden mit Lauge und 
Netzol (TiirkischrotOl usw.) gleichmaBig angeteigt. Das C)I muB 
frei von Ammoniak sein, andernfalls muB die Laugemenge etwas 
erhoht werden (siehe die einzelnen Losungsvorschriften S.88). 
Das Anteigen muB moglichst gleichmaBig geschehen, so daB keine 
Kliimpchen zuriickbleiben, die sich spater nur sehr schwer losen. 
Der Teig wird jetzt mit heiBem Wasser iibergossen und durch 
Umriihren oder evtl. Aufkochen alles in Losung gebracht. Es 
hat sich aus Lauge und Naphthol das entsprechende Naphtholat 
gebildet. 

Formaldehyd. Zum Schutz des auf der Faser aufgezogenen 
Naphthols beim langeren Lagern nach der Grundierung wird den 
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Naphtholbadern (mit zwei Ausnahmen) Formaldehyd beigegeben. 
Dieses verhindert die Hydrolyse des Naphtholates durch die 
Einflusse der Luft (Kohlensaure usw.), weil diese Verbindung, aus 
einer starken Base und einer schwachen Saure entstanden, wie aIle 
solche Salze sehr leicht hydrolysiert wird. Formaldehyd begunstigt 
gleiehzeitig das Aufziehen der Naphthole. 

Tiirkischrotiil. Man setzt im Allgemeinen etwa 3-6 cem/l 
Flotte zu. Bei einzelnen wird die Menge etwas erhoht (siehe Vor
sehriften). Man kann aueh andere ahnliehe Ole verwenden. Auch 
Nekal wird als teilweiser Ersatz empfohlen. Das Tiirkisehrotol 
usw. muB ammoniakfrei sein. 

Salzzusatze. Zur mogliehst guten Erseh6pfung des Bades wird 
etwa 10--50 gil und mehr Glaubersalz kryst. je naeh der Tiefe des 
Tones und der Substantivitat und Loslichkeit des Naphthols bei
gegeben. Das Salz wird gelost und evtl. in mehreren Teilen in die 
Flotte gegossen. Man setzt, vor allem bei helleren Tonen das Salz 
spater - nach 10 Minuten - zu. Bei den Naphtholen AS-SW und 
AS-BR ist wegen deren starkem Aufziehvermogen bei heIlen Tonen 
vorsichtig mit dem Zusatz von Salz umzugehen. Je substantiver 
ein Naphthol ist, das heiBt je besser es aufzieht, desto weniger Salz 
ist fUr die gleiche Farbtiefe notwendig. 

Konzentration. Die Starke der Bader fUr die Farbtiefen sind 
auf S. 107 fur einige Beispiele zusammengestellt. Siehe auch die 
betreffenden Musterkarten (1330 der 1. G.). 

Wasser. Die Naphtholbader sind mit moglichst weichem Wasser 
anzusetzen, da der Kalk des harten Wassers zu Koagulationen 
fUhrt, die die Farbekraft des Naphthols herabsetzen, zu "mecha
nischen" Ablagerungen auf der Faser beitragen, und so die Far
bung reibunechter machen. Als Vorbeugemittel gegen dieses Aus
fallen mit dem Kalk des Wassers werden Textilole empfohlen, 
z. B. Intrasol, Stockhausen und andere. 

Temperatur. Die Temperatur spielt beim Tranken mit Naphthol 
eine gewisse Rolle, weil sie bei einer bestimmten Temperatur die 
groBte Substantivitat (Aufziehvermogen) haben. Mit dieser hangt 
die Tiefe der Farbung und auch die Reibechtheit eng zusammen. 
Denn Farbtiefe und Reibechtheit werden dann ein Maximum, 
wenn das Bad in einem Zustande ist, in dem ein Farbstoff am 
energischsten von der Faser angezogen wird. Die Substantivitat 
der Naphthole ist im allgemeinen in der Kalte am geringsten 
und steigt an mit der Temperatur. Die Grundierungstemperatur 
fur abgekochtes Material ist etwa 25-30°, fur rohe Baumwolle 
etwa 35-40°. Abweichungen sind bei den betreffenden Naph
tholen angegeben. 
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Entwassern. Das grundierte Garn muB ganz griindlich ab
gewunden werden, damit nur maglichst wenig Flotte zwischen den 
Fasern zuriickbleibt. In manchen Fallen, urn die Reibechtheit zu 
erhahen, wird auch nach dem Grundieren getrocknet, namentlich 
in der Stiickfarberei. Das getrankte Garn darf nicht mit nassen 
Handen oder mit Wasser (Tropfen) in Beriihrung kommen, weil 
sonst an den Stellen ein Teil der Lasung herausgewaschen wird und 
so hellere Flecken entstehen. Auch Chlor- und Sauredampfe sind 
schiidIich, ebenso direktes Sonnenlicht. 

Helle Tone. Man gibt kein Salz zu. Bei Rosatanen wird nur 
weiches Wasser verwendet und das Bad mit 2 ccm/l NaOH vor
geschiirft. Die Starke der Flotten schwankt zwischen 0,01-0,5g/1 
Naphthol. 

Mercerisiertes Garn. Ungebleichtes Garn netzt man mit etwa 
1-2 gil Nekal BX tr. bei etwa 50° und windet abo Gebleichtes 
Garn nur bei hellen Tanen vornetzen. Die Bader werden nur 
etwa halb so stark gemacht, urn die gleiche Farbtiefe zu erreichen 
wie auf gewahnIicher Ware, weil mercerisierte Baumwolle be
deutend besser aufzieht. An 01 nimmt man nur etwa 2-3 ccm/l 
max., damit der Glanz magIichst erhalten bleibt. (Maglichst kalk
bestandige 61e verwenden!) 

Verzeichnis der 
1. Naphthol AS-G S. 89 
2. AS S.90 
3. AS-D S.90 
4. AS-OL S. 90 
5. AS-RL S. 90 
6. AS-BG S. 91 

Naphthole. 
7. Naphthol AS-BS 
8. AS-TR 
9. AS-BO 

10. AS-E 
11. AS-SW 
12. AS-BR 

S.91 
S.91 
S.91 
S.92 
S.92 
S.92 

Die Reihe ist nach der Substantivitat aufgestellt, wobei AS-G 
am schwachsten zieht. 

Lasungsvorschriften fiir die Naphthole. 
Die Naphthole kannen mit Ausnahme von AS-BR und AS-BS 

in der Kalte mit Hilfe von Spiritus in Lasung gebracht werden. 
AS-BR und AS-BS miissen nach dem alteren Verfahren zur voll
standigen Lasung erwarmt und evtl. aufgekocht werden. 

Die Vorteile der Lasung in der Kalte bestehen darin, daB die 
Anlagerung des Formaldehyds an das Naphthol, die den Schutz 
bei Luftlagerung des grundierten Garnes bildet, bedeutend schneller 
erfolgt als bei der Lasung in der Warme ohne Sprit, und daB das 
Arbeiten erleichtert wird. 

Losen in der mUte. Man stellt zunachst eine konzentrierte 
Lasung von Naphthol in Sprit, Wasser und Natronlauge her und 
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ruhrt sie langsam in das mit Lauge und einem Schutz- und Netzol 
vorbereitete Bad. Das Schutz mittel hat die Aufgabe, einen Aus
fall von Naphthol moglichst zu verhuten, der durch zu hohe Kon
zentration, durch Schwerloslichkeit des Naphthols oder durch den 
Kalkgehalt harten Wassers unvermeidlich ware, und auBerdem 
netzend auf die Baumwolle wirken. Bei manchen Schutzolen 
(Schutzkolloiden) ist die netzende Wirkung nicht ausreichend, so 
daB man in diesen Fallen noch etwas Netzmittel (z. B. Nekal) zu
setzen muB. Ais Schutzmittel und zum Netzen fur weiches Wasser 
genugt Turkischrotol oder Monopolbrillantol, fUr hartes Wasser 
werden Spezialpraparate empfohlen, z. B. Intrasol (Stockhausen & 
Co.), Eunaphthol K (1. G.), NaphtholOl T ex (Bohme, Dresden) 
und andere. 

Vorgehen bei weichem Wasser. Man mischt die bei den einzelnen 
Vorschriften unten angegebenen Mengen TurkischrotOl und 
Lauge gut zusammen, gieBt wenig heWes Wasser daruber, bis alles 
gelOst ist und ruhrt die Losung in das Bad, welches nun aufnahme
fiihig fur das mit Lauge und Sprit inzwischen gelOste Naphthol ist. 
An Turkischrotol usw. nimmt man 3-6 gil Flotte. 

Vorgehen bei hartem Wasser. Bei Verwendung von Eunaphthol 
K z. B. ist das Verfahren genau so wie mit Turkischrotol. Auch 
hier braucht man kein Netzmittel mehr, da das Produkt gut 
netzend wirkt (3-6 gil). Intrasol muB getrennt von der Lauge zu
gesetzt werden. Ein Zusatz von 1-2 gil Nekal BX ist erforderlich, 
und das Material muB abgekocht sein. Von Intrasol nimmt man 
etwa 1,5-3 gil Flotte. Uber weitere in gleicher Richtung wirkende 
Schutzmittel siehe die Inserate in den Fachzeitschriften und die 
Rundschreiben dcr Fabriken. 

Losung von Naphthol AS-BR und AS-BS in der Warme. Das 
Losen in der Warme geschieht so, daB man das Naphthol mit dem 
Schutzmittel und Lauge anriihrt, mit heiBem Wasser iibergieBt 
und dann alles durch Aufkochen in Losung bringt. Diese Losung 
wird dann durch Verdiinnen mit kaltem Wasser auf richtige 
Temperatur und Flottenvolumen gebracht, nachdem die noch 
notigen Zusatze gemacht worden sind (siehe Vorschriften 7 u. 12). 
Der Zusatz von Glaubersalz oder Kochsalz geschieht am besten 
erst einige Zeit nach Beginn des Grundierens, vor allem bei 
helleren Farbungen. 

1. Naphthol AS-G:l 
1 g Naphthol wird mit einer Misehung von 
1 cern Sprit den. und 

-----
1 Beim Kuppeln dieses Naphthols mit Farbesalzen ist die Bemerkung 

S.105 zu beachten. 
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Lauge 40 ° Be (konz.) und mit 
kaltem weiehem Wasser angeruhrt. Naeh kurzer Zeit ist 

alles gelOst, und man gieBt nun das Ganze in ein Bad 
mit 20 cem Wasser 

1,73cem 
1,5-3 gil 

2g 
14 gil 

Lauge 40° Be (konz.) 
Sehutzmittel und fur Seide 
Protektol Agfa II (1: 20). Zum SehluB besehiekt man mit 
Koehsalz. 

2. Naphthol AS. 
1 g Naphthol wird mit 
1 eem Sprit den. angeteigt, 

0,38 eem Lauge 40° Be (konz.) dazugeruhrt, und verdiinnt mit 
1,5 eem weiehem kaltem Wasser, wobei naeh kurzem Ruhren eine 

klare Losung eintritt. Jetzt setzt man 
0,5 eem Formaldehyd 33 % ig zu, laBt etwa 5 Minuten stehen und 

ruhrt langsam in das mit etwa 20 eem Wasser, 
0,75 eem Lauge 40° Be (konz.) und 

1,5-6 gil Sehutzmittel besehiekte Bad, das man mit Zusatz von 
10-60 gil Glaubersalz (kryst.) (1: 5 gelost) auf Flottenmenge auffUIlt. 
(Besser wahrend des Grundierens, naeh 10 Minuten zusetzen, ebenso 

bei den anderen Naphtholen.) 

3. Naphthol AS·D: 
1 g Naphthol wird mit 
1 cem Sprit den. angeteigt, 

1,5 eem weiehes kaltes Wasser zugesetzt und unter Ruhren 
0,38 cem Lauge 40° Be (konz.) eingetragen, bis klare Losung ein

getreten ist. Jetzt kommt 
0,5 eem Formaldehyd 33%ig (1 eem bei Seide) dazu, und naeh 

etwa 5 Minuten gieBt man das Ganze in ein Bad mit 
20 eem Wasser, 

0,75 eem Lauge (konz.), (fUr Seide noeh 
2 g Protektol Agfa II, 1: 20 gelost zusetzen) und 

1,5-6 gil Sehutzmittel. Zum SehluB besehiekt man mit einer Losung 
von 

10-60 gfl Glaubersalz kryst. (wahrend des Grundierens) und fUnt auf. 

4. Naphthol AS·OL: 
1 g Naphthol wird mit 
1 eem Sprit den. und 

0,3 eem Lauge 40° Be (konz.) angeteigt. Man verdiinnt unter 
Ruhren mit 

1 eem weiehem, kaltem Wasser, wobei naeh kurzer Zeit klare 
Losung eintritt. Jetzt kommt 

0,5 eem Formaldehyd 33 % ig hinzu, und dann gieBt man nach 
etwa 5 Minuten in ein Bad mit 20 ccm Wasser, 

0,81 ccm Lauge 40° Be (konz.) (fUr Seide noeh 
2 g Protektol Agfa II [1: 20 gelost]) und einem Sehutzmittel. 

Jetzt besehiekt man noeh mit einer Losung von 
10-60 gil Glaubersalz kryst. (wahrend des Grundierens) und funt auf. 

5. Naphthol AS-RL: 
1 g Naphthol wird mit 
1 eem Sprit den. angeruhrt, und dann unter Ruhren 

0,38 eem Lauge 40° Be (konz.) zugegeben und mit 
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2 ccm weichem, kaltem Wasser verdiinnt, wobei bald Idare Losung 
eintritt. Jetzt wird 

0,6 ccm Formaldehyd 33 % ig zugesetzt. Nach etwa 1/2 Stunde gieBt 
man unter Riihren in ein Bad mit 20 ccm H20, 

1,9 ccm Lauge 40° Be (konz.) und 
1,6-6 gil Schutzmittel. Man fiillt auf, und wahrend des Grundierens 

gibt man noch 
10-60 gfl Glaubersalz kryst. hinzu. 

6. Naphthol AS·BG: 
1 g Naphthol wird mit 
1 cem Sprit den. und 

0,3 ccm Lauge 40° Be (konz.) angeriihrt und unter Bewegen 
2 cem kaltes, weiches Wasser zugesetzt. Naeh kurzer Zeit ist alles 

geloBt. Man gibt 
0,6 ccm Formaldehyd 33 % ig zu und riihrt das Ganze nach 1 bis 

2 Minuten in ein Bad mit 20 ecm WasBer, 
1,95 cem Lauge 40° Be (konz.) und 

1,5-6 gfl Sehutzkolloid. Man fiillt auf und setzt wahrend des Tran-
kens allmahlieh 

10-60 gil Glaubersalz kryst. hinzu. 

7. Naphthol AS·BS: 
1 g Naphthol wird mit 

2-6 eemfl Tiirkischrotol (oder ahnlichem) und 
1,25 eem Lauge 40° Be (konz.) angeteigt und mit 

15 ccm heiBem WaBser evtl. unter Aufkochen Idar gelost. Durch 
Zugabe von 

15 cem kaltem Wasser kiihlt man auf etwa 50 0 ab und gibt 
1 ccm Formaldehyd 33 % ig zu. N aeh etwa 5 Minuten fiillt man 

auf, und wahrend des Grundierens gibt man 
10-60 gil Glaubersalz kryst. (gelOst) hinzu. 
Temperatur: 25-30° (fiir nieht abgekoehtes Gam: 35-40°). 

8. Naphthol AS·TR: 
1 g Naphthol wird mit einer Misehung von 
1 ecm Sprit den. und 
2 eem kaltem, weichem Wasser angeriihrt und 

0,38 ccm Lauge 40° Be (konz.) zugegossen. Man riihrt, bis klare 
Losung eintritt und setzt 

0,5 ecm Formaldehyd 33%ig zu. Naeh 1-2 Minuten gieBt man 
das Ganze in ein Bad mit 20 cem Wasser, 

1,126 cem Lauge 40° Be (konz.), (fUr Seide noeh 
2 g Protektol Agfa II 1:20 gelost) und Sehutzmittel. Naeh 

Auffiillen kommt 
10-60 gil Glaubersalz kryst. (gelost) wahrend des Grundierens dazu. 

9. Naphthol AS·BO: 
1 g Naphthol wird mit 

1,5 ecm Sprit den. angeteigt und der Paste unter Riihren 
0,45 cem Lauge 40° Be (konz.) zugesetzt. Darauf verdiinnt man mit 

1,5 ccm kaltem, weiehem Wasser, wobei Idare Losung eintritt. 
Man setzt 

0,5 ccm Formaldehyd 33 % ig zu, laBt 5 Minuten stehen und riihrt 
das Ganze in ein Bad mit 20 eem Wasser, 

1,06 ccm Lauge 40° Be (konz.) und 
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1,5-3 gjl Schutzmittel. Man £tiIlt auf und gibt aIlmiihlich 
10-60 gjl Glaubersalz kryst. (geli:ist) wiihrend des Grundierens zu. 

10. Naphthol AS-E: 
1 g Naphthol wird mit 
1 ccm Sprit den. angeteigt und der Paste 

0,38 ccm Lauge 40° Be (konz.) zugeriihrt. Man verdiinnt mit 
1,5 ccm kaltem, weichem Wasser, wobei nach kurzem Riihren klare 

Losung eintritt. Jetzt kommt 
0,5 ccm Formaldehyd 33 % ig hinzu, und nach etwa 5 Minuten riihrt 

man ailes in ein Bad mit 20 ccm Wasser, 
1,3 ccm Lauge 40° Be (konz.) und 

1,5-3 gil Schutzmittel. Man fiillt auf und setzt wiihrend des Grun
dierens ailmiihlich 

10-60 gIl Glaubersalz kryst. (gelost) hinzu. 
n. Naphthol AS-SW: 

1 g Naphthol wird mit 
1,2 ccm Sprit den. und 
0,3 ccm Lauge 40° Be (konz.) angeteigt. Der Paste setzt man 

langsam unter Riihren 
1 ccm kaltes, weiches Wasser zu, wobei nach kurzer Zeit klare 

Losung eintritt. Darauf gibt man unter Riihren 
langsam 

0,5 cem Formaldehyd 33 % ig hinein. Eine evtl. auftretende Trii
bung versehwindet naoh kurzer Zeit. Die nun voll
kommen klare Losung wird nach etwa 5 Minuten in 

1,95 oem 
1,5-3 gil 

4g 

ein Bad mit 20 ccm Wasser, 
Lauge 40° Be (konz.), 
Schutzmittel und fiir Seide noch 
Protektol Agfa II (1: 20, geli:ist) langsam eingeriihrt. Man 

fiiilt auf, gibt kein Glaubersalz hinein und grundiert. 
12. Naphthol AS-BR: 

1 g Naphthol AS-BR wird mit 
2---6 ccmll Tiirkisehrotol und 
2,250om Lauge 40° Be (konz.) gut angeteigt und die Paste etwa 

1/2 Stunde erwarmt. Darauf gieBt man 
30 oom heiBes Wasser dariiber und kooht auf bis zur Losung. 

Man fiiilt nun mit Wasser auf, das 
1,5-2,25 oomjl Lauge 40° Be (konz.) und fiir Seide 

2 g Protektol Agfa II 1: 20 enthiilt. 
Kein Salzusatz. Kein Formaldehyd notig. Das Naphthol zieht in der 

Wiirme besser als in kaltem Bade. Dooh fallen die Brauntone versehieden 
aus. 

Entwicklung. Flotte 1:20. 
Schleudern. Das grundierte Material wird entweder in geschleu

dertem Zustande (£eucht) oder trocken entwickelt. In letzterem 
Fall wird die Reibechtheit besser. 

Farbe- oder Entwicklungsbad. Die Farbebader werden wie be
reits erwahnt mit Basen oder mit den diesen Basen entsprechenden 
"Farbesalzen" beschickt. Diese lOsen sich ohne weiteres in Wasser, 
die "Basen" dagegen muss en erst mit Nitrit und Salzsaure in 
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Losung gebracht werden (Diazotierung, siehe die Diazotierungs
vorschriften) . 

Man arbeitet beim Diazotieren entweder so, daB man die in 
Salzsaure ge16ste Base in eine Losung von Nitrit gieBt, oder daB 
man die mit Nitrit und Wasser angeteigte Base in eine Salzsaure
losung eintragt. Dabei ist zu beachten, daB ein zu schnelles Ein
tragen in die Saure leicht Storungen verursachen kann. Man gibt 
daher das Gemisch Base-Nitrit moglichst allmahIich hinzu. 

Temperatur. Man halte sich moglichst an die angegebenen oder 
noch besser an tiefere Temperaturen (siehe Kaltemischungen S.95). 

Priifung des Diazotierens. Die Losung, in der die Djazotierung 
der Base vor sich geht, muB auf freie Salzsaure und auf salpetrige 
Saure untersucht werden. Salzsaure farbt Kongopapier schwarz, 
salpetrige Saure farbt JodkaIistarkepapier oder -losung blau. 
Bereitung der Losung S. 12. 

Abstumpfen im Farbebade. Die freie Salzsaure - notwendig 
zur Diazotierung - stort bei der Vereinigung von Naphthol und 
Base und muB daher vor der Verwendung der Diazolosung ab
gestumpft werden. Das geschieht mit Natriumacetat oder ba
sischem Aluminiumsulfat. In manchen Fallen wird auch Schlamm
kreide als Neutralisierungsmittel verwendet. Die vollstandige Ab
stumpfung bzw. Neutralisation der Salzsaure erkennt man an der 
Reaktion des Bades mit Kongopapier. Es darf jetzt nicht mehr 
blau gefarbt werden. Die Abstumpfmittel sind bei den Diazo
tierungsvorschriften jedesmal angegeben und werden am besten 
erst kurz vor der Verwendung zugesetzt. Die fertigen Diazo
losungen sollen moglichst sofort verbraucht werden, da sie in 
abgestumpfter Form schlecht haltbar sind. 

Zerstorung der Natronlauge. Das mit Naphthol und iiberschiis
siger Lauge getrankte Gam wird stets etwas Lauge mit in das 
Entwicklungsbad bringen und wird der Vereinigung Base-Naph
thol, die meist in schwachsaurer Losung am sichersten vonstatten 
geht, dann schadlich sein, wenn nicht geniigend Saure iiberschiissig 
ist, um das mitgeschleppte Alkali zu binden. Bei den Vorschriften 
ist im allgemeinen soviel Essigsaure bzw. schwefelsaure Tonerde 
als Zusatz vorgeschrieben, als notig ist, um ein Alkalischwerden 
der Flotte zu v(lrhindern, aber trotzdem muB wahrend des Farbens 
ab und zu auf Saure gepriift werden. Blaues Lackmuspapier muB 
sich schwach roten, andemfalls muB etwas Essigsaure oder Na
acetat nachgegeben werden. FUr die Praxis hat die I. G. genauere 
Angaben in ihrer Broschiire 133 gemacht, um die richtige Menge 
Neutralisationsmittel zur Zerstorung der Lauge anzuwenden. 
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Salzzusatze. Um das AblOsen des auf dem Garn sitzenden 
Naphtholats beim Eintauchen in das Farbebad zu verhindern, wird 
diesem Salz zugesetzt (siehe S. 83). Der Zusatz schwankt zwischen 
10-20 gil Kochsalz bei Echtgranat GC- und GBC-Base, sonst 
nimmt man im allgemeinen 20--50 gil. Bei einigen Basen wird 
ohne SaIz gefarbt (siehe die Vorschriften S. 96). Auch bei ge
trocImetem impragnierten Garn unterbleibt eine Beschickung 
mit Salz. 

Arbeitsgang. Man zieht das gut aufgelockerte Material am 
Anfang rasch um, hantiert dann Iangsamer und laSt etwa 20 bis 
30 Minuten kuppeln. Dann wird gut gespiiIt und geseift. 

Konzentration der Bader. Die Menge der Base hangt ab von der 
Starke des Naphtholbades. Auf S.107 sind die einer bestimmten 
Grundierung entsprechenden Basenmengen aufgefiihrt. 

Mercerisiertes Garn. In den EntwickIungsbadern wird die 
schwefelsaure Tonerde zur Erhaltung des Glanzes durch Essig
oder Ameisensaure ersetzt, wei! die Bildung von Al-Hydroxyd und 
AI-Seifen aus Lauge, Ol und Sulfat den Glanz verdeckt. Sonst 
arbeitet man wie bei Baumwolle, nur sind die Bader zur Erzielung 
desselben Tones wie dort schwacher anzusetzen (siehe auch die 
Grundierung). Das Garn muB nach der EntwickIung griindIich be
arbeitet werden, um gut reibechte Farbungen zu erzielen. Nach 
dem Seifen wird zweimal heiB und einmal kalt gespiilt und evtl. 
wie bei Kunstseide mit Ramasit I oder organischen Sauren avi
viert, um Seidengriff zu erhalten (siehe Avivage S. 221). 

Bemerkung zu den unten folgenden 
Diazotierungsvorschriften. 

Flotte1: 20. 
Das Kochsalz muB bei der Entwicklung gleich zu Beginn zu

gesetzt werden, da es hier nicht aussalzend wirken, sondern das 
Herunterlosen des Naphthols von der Baumwolle verhindern 
solI (siehe S. 83). 

Die Diazolosungen miissen filtriert werden, wenn sich sWrende 
Riickstande bilden. 

Die Salzsaure ist stets in konz. Form anzuwenden. 
Es ist sehr wichtig, die Diazotierung gut und richtig auszu

fiihren. Man erkennt den glatten VerI auf und das Ende des Pro
zesses 

1. Bei den Diazotierungen, die durch EingieBen des Base
nitritgemisches in die Salzsaure eingeleitet werden - an der klaren 
bzw. fast klaren Losung (siehe Nr. 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 
25). 
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2. Bei der andern Methode, wobei die in Salzsaure gelOste Base 
in die NitritlOsung gegossen wird, muB, wenn man nieht schon 
ganz sieher ist, eine Prufung vorgenommen werden. Man stumpft 
eine kleine Menge der Lasung mit Aeetat ab, evtl. aueh mit Al
sulfat, und beobachtet, ob sie klar bleibt oder sieh trubt. Bei 
klarer Lasung ist der ProzeB zu Ende, bei Trubung muB vor dem 
Abstumpfen der ganzen Flotte evtl. noch etwas Salzsaure und 
Nitrit nachgegeben werden (siehe Nr. 1, 2 3, 4, 6, 7, 12, 15, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 26). Nach dem Abstumpfen darf bei keiner 
Diazolasung mehr Kongopapier blau gefarbt werden. 

Kaltemischuugeu. Die Erzielung niedriger Temperaturen 
kann erreicht werden durch Einstellen der GefaBe in eine der f01-
genden Misehungen: 

1. 1 Teil Kochsalz und 1 Teil Eis oder Eis allein oder in Ermangelung 
von Eis: 

2. 2 Teile Glaubersalz kryst. und 1 Teil Salzsaure konz. techno (_100, 
langere Zeit haltbar). 

3. 5 Teile Glaubersalz kryst. und 1 Teil Schwefelsaure konz. (-100, 
gut haltbar). 

4. 1 Teil Ammonnitrat kryst. und 1 Teil Wasser (-100, sehr gut haltbar). 

Diazotierungsvorsehriften. 

Verzeichnis von Basen und 
Far besalzen. 

Naheres iiber Farbesalze 
siehe S.104 

1. Echtscharlach GGS Base S. 96 entspricht Echtscharlachsalz GG 25 %ig 
2. G" 96 
3. RO " " 96 "R 25 
4. " TR"" 97 kein Farbesalz 
5. rot GG"" 97 rotsalz GG 20 
6. KB 97 kein Farbesalz 
7. TR 98 rotsalz TR 20 " 
8. " 3GL "spez. 98 3GL 40 " 
9. " GL " S. 98 GL 20 " 

10. keine Base AL 20 " 
11. "rot RL"" 99 RL 20 " 
12. " RO " " 99 RC 20 " 
13."" B " ,,100 "B 20 " 
14. "bordo GP"" 100 bordosalz GP 20 " 
15. "orange GC" "100,, "orangesalz GC 20 " 
16. " GR " ,,101 " GR 20 " 
17."" R"" 101 "R20 " 
18. "gelb GO"" 101 " gelbsalz GO 20 " 
19. "granat GC" ,,102 kein Farbesalz 
20." " GBC" " 102 " 
21. "blau BB"" 102 blausalz BB 20 " 
22. RR " ,,102 " RR 40 " 
23. "" B " "103,, " " B 20 " 

(nur fiir Stiickware) (Na-bicarbonat. zum Losen, Cu-nachbeh.) 
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24. Variaminblau B Base S. 123 entsprieht Variaminblausalz B 50 %ig 
0,5 gil Biearbonat zum Fiirben) 

25. Echtviolett B Base S. 123 entspricht Eehtviolettsalz B 20 " 
26. Eehtsehwarz LB " ,,124 kein Fiirbesalz 
27. keine Base Echtschwarzsalz K 20 " 

Vorschriften. 
1. Echtscharlach GGS Base (entspricht Echtseharlachsalz GG). 

1 g Base wird mit einer Misehung von 
2 ccm Salzsiiure 20° Be und 
4 ccm kaltem Wasser angeteigt. Nach etwa 5 Minuten liiBt man 

unter eifrigem Riihren einen feinen Strahl von 
0,36 g Na-nitrit gelost in 

2 ccm Wasser zuflieBen. Die klar gewordene Losung wird un
mittel bar naeh dem EingieBen des Nitrits durch einen 
Lappen filtriert und mit kaltem Wasser verdiinnt. 
Man stumpft jetzt ab mit 

2,5 g Na-aeetat kryst. gelOst in 
5 ccm Wasser. Zum SchluB fligt man eine Losung von 

50 gil Koehsalz hinzu, fliilt auf und entwiekelt bei etwa 10-15 0. 

2. Echtscharlach G Base: 
1 g Base wird mit 
2 eem Salzsiiure in 

10 cem koehendem Wasser gelOst. In die abgekiihlte und mit 
15 cem kaltem Wasser (evtl. Eis) versetzte Losung liiBt man all

mahlieh unter gutem Riihren 
0,5 g Nitrit, in 

2 eem Wasser geliist, einflieBen. Naeh 10 Minuten ist die Diazo

19 
2cem 
19 
5cem 

tierung zu Ende. Man filtriert, stumpft ab mit 
Natriumaeetat, in etwa 
Wasser geliist und setzt zu: 
sehwefelsaure Tonerde, in 
Wasser gelost. Bei Fortfall der sehwefelsauren Tonerde1 

wird an ihrer Stelle 
1,2 cem Essigsiiure zugesetzt. Dem Farbebade setzt man noch etwa 
50 gil Koehsalz zu und stellt ein. Temperatur 10°. 

3. Echtscharlach RC Base: 
1 g Base wird mit 

0,9 ccm Salzsiiure 20° Be und 
1 ccm kaltem Wasser gut angeteigt und unter gutem Riihren 

18 cem kaltes Wasser zugesetzt. Naeh erfolgter Losung gieBt man 

0,34g 

0,67 g 
2eem 

0,67 g 
4ccm 

rasch unter Umriihren 
Nitrit, gelost in kaltem Wasser, zu. Nach etwa 20 Minuten 

ist die Diazotierung beendet. Man filtriert, stumpft 
ab mit 

Na-acetat, gelOst in etwa 
Wasser und setzt 
Al-sulfat (schwefelsaure Tonerde) in etwa 
Wasser gelost hinzu. Bei Fortfall del' Tonerde1 setzt man 

an deren Stelle 

1 Siehe die Bemerkungen bei mercerisiertem Gam S. 94 und bei Kunst
seide S. 209. 
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0,8 ccm Essigsaure zu. Zum SchluB 
50 gil Kochsalz zusetzen (gelost). Temperatur 10-15°. 

4. Echtscharlach TR Base: 
1 g Base wird mit etwa 

20 eem kaltem Wasser gelost. Der Losung setzt man 
1 g Salzsaure zu, miseht gut und laBt unter eifrigem Riihren 

0,4 g Nitrit, gelOst in 
2 ccm kaltem Wasser, einflieBen. Die Diazotierung ist naeh etwa 

0,3 g 
0,5g 

0,75g 
0,2 eem 
(50 gil 

30 Minuten erfolgt. Man lOst jetzt getrennt 
Soda calc. und 
AI-sulfat in je der Machen Menge Wasser und riihrt die 

Sodalosung langsam in die Tonerdelosung ein. 
Natriumaeetat und 
Essigsaure zu. 
Kochsalz, Temperatur etwa 10-12°). Diese basische Ton-

erdelosung setzt man der Diazolosung zu und priift 
mit Kongopapier. Bei Blaufarbung wird noeh etwas 
Sodalosung naehgegossen. Bei Fortfall der Tonerde 
(siehe bei mere. Garn und Kunstseide) gibt man an 
deren Stelle. 

Wird wahrend des Farbens die Flotte alkalisch (rotes Lackmus wird 
blau), so muB vorsiehtig bis zur sehwach sauren Reaktion mit Essigsaure 
korrigiert werden. Der SaureiiberschuB darf nicht zu groB werden, da 
einige Basen dann zu schlecht kuppeln und zu helle Farbungen liefern. 

o. Echtrot GG Base: 
1 g Base wird mit 

1,5 ccm heiBem Wasser gut angeteigt und 
0,54 g Nitrit zugegeben. Nach Losung des Nitrits kiihlt man die 

Paste ab und gieBt sie unter Riihren schnell in ein 
Gemisch von 

30 ccm kaltem Wasser und 
2,15 ccm Salzsaure. Man riihrt bis zur Losung der Base, filtriert, 

1,lg 
2cem 

1,1 g 
5ccm 

50 gil 

stumpft ab mit 
Na-acetat in etwa 
Wasser gelost, und gibt 
AI-sulfat in etwa 
Wasser zu und flillt auf, nachdem man mit 
Kochsalz (gelost) beschickt hat. Temperatur etwa 10°. 

Bei Fortfall der Tonerde (siehe bei mere. Garn und 
Kunstseide) gibt man an deren Stelle 

1,1 ccm Essigsaure zu. 
6. Echtrot KB Base: 

1 g Base wird durch langsames Zufiigen von 
10 ccm kochendem Wasser gut angeschlammt und 
1 ccm Salzsaure zugesetzt. Hierbei tritt Losung ein. Die heiBe 

Losung wird durch einen Lappen gegossen, und zuriick
bleibende Klumpen der Base werden zerdriiekt und 
noehmal mit dem Filtrat iibergossen. Man verdiinnt 

25ccm 
0,4g 

1 eem 

mit kaltem Wasser auf 
und halt auf etwa 10-12°. 
Nitrit, in 
kaltem Wasser gelost, werden dann in diese Losung ge

gossen, wahrend man bis zur Losung eines dureh den 
Ziihlke, Leitfaden. 7 
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0,75 g 
2 ccm 

0,75 g 
3ccm 

50 g 

Die Farbung der Baumwolle. 

Saurezusatz etwa entstehenden Niederschlages fleiBig 
riihrt. Nach etwa 30 Minuten ist die Diazotierung 
beendet. Man filtriert, stumpft ab mit 

Na-acetat in 
Wasser gelost und setzt 
AI-sulfat in etwa 
Wasser gelost hinzu. Zum SchluB 
Kochsalz (gelost) beigeben und auffiillen. Temperatur 

10-12°. Bei Fortfall der Tonerde (siehe bei merc. 
Garn und Kunstseide) gibt man an deren Stelle 

0,9 ccm/l Essigsaure zu. 
Anmerkung. Bei Herstellung von Gelbtonen mit der Base werden dem 

Bade pro g Base 1,65 g AI-sulfat und 2 ccm Essigsaure 30% ig zugesetzt, 
und zwar anstatt der oben angegebenen Mengen (0,75 g) AI-Sulfat. 

7. Echtrot TR Base: 
1 g Base wird mit etwa 

20 ccm kaltem Wasser ge16st. Zusatz von 
1 ccm Salzsaure. Gut mischen und mit weiterem Riihren 

0,4 g Nitrit, gelost in 
2 ccm kaltem Wasser, eingieBen. Diazotierung etwa 30 Minuten. 

0,3 g Soda calc. und 
0,5 g AI-sulfat werden je mit der 4fachen Menge Wasser getrennt 

gelost und die Soda in die Tonerde eingeriihrt. Diese 
Mischung gibt man in die Diazo16sung und priift mit 
Kongopapier (bei Blaufarbung etwas Soda nachsetzen). 
Bei Fortfall der Tonerde (siehe bei merc. Garn und 
Kunstseide) gibt man an deren Stelle 

0,75 gil Natriumacetat und 
0,2 ccm Essigsaure zu. Nach Zusatz von 
50 gil Kochsalz (gelost) wird aufgefiillt. Temperatur 10-12°. 

Wahrend des Farbens ist auf Reaktion zu priifen. Bei alkalischer Flotte 
muB vorsichtig Essigsaure (nicht zu viel) nachgesetzt werden, damit das 
Bad schwach sauer wird. 

S. Echtrot 3 GL Base spezial: 
1 g Base wird mit 
2 ccm heiBem Wasser gut angeriihrt und 

0,22 g Nitrit zugegeben. Nach vollstandiger Losung des Nitrits 
tragt man die kalte Paste langsam unter standigem 
Riihren ein in 

10 ccm kaltes Wasser (evtl. in Eis) mit 
0,86 ccm Salzsaure. Man laBt etwa 1/2 Stunde stehen und riihrt 

ofter um. Mit 
0,43g 

1ccm 
0,43g 

3ccm 

Natriumacetat, gelost in etwa 
Wasser, wird abgestumpft und mit 
schwefelsaurer Tonerde, in etwa 
Wasser gelost, versetzt. (Als Ersatz fur die Tonerde gibt 

man an deren Stelle 
0,5 ccm Essigsaure.) Das Farbebad erhalt 
50 gil Kochsalz. Temperatur 10°. 

9. Echtrot GL Base: 
1 g Base wird mit 
2 ccm heiBem Wasser gut angeteigt und 

0,5 g Nitrit zugegeben. Nach vollstandiger Losung des Nitrits 
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kiihlt man die Paste ab und gieBt sie unter eifrigem 
Riihren langsam (in kleinen Teilen) in 

20 cern kaltes Wasser und 
2 cern Salzsaure. Man laBt unter ofterem Umriihren etwa 

1/2 Stunde stehen und fiillt mit kaltem Wasser auf 
etwa 

40 cern auf. 
0,4 g Soda calc. und 

1,66 g AI-Sulfat werden je mit der 4fachen Menge Wasser getrennt 
gelost und die Soda in die Tonerde eingeriihrt. Diese 
basisehe Tonerdeliisung wird der Diazolosung bei
gegeben und mit Kongo die Flotte gepriift. Bei Blau
farbung noeh etwas Soda naehsetzen. Bei Fortfall der 
Tonerde (siehe bei mere. Gam und Kunstseide) gibt 
man an deren Stelle 

0,5g Natriumformiat und 
0,45 cern Ameisensaure zu. Besehieken mit 

50 gil Koehsalz (geliist) und auffiillen. Temperatur etwa 15°. 
11. Echtrot RL Base: 

1 g Base wird mit 
2 cern heiBem Wasser gut angeteigt und 

0,5 g Nitrit zugegeben. Naeh Losung des Nitrits kiihlt man die 
Paste ab und tragt sie in kleinen Portionen unter 
standigem Riihren in 

30 cern kaltes Wasser und 
2 cern Salzsiiure ein. Das Ganze liiBt man unter iifterem Riihren 

19 
etwa 1/2 Stunde stehen, filtriert, stumpft ab mit etwa 

Na-aeetat, in etwa 
Wasser gelost, und gibt 
Al-sulfat in etwa 

2 cern 
19 
5ccm Wasser gelost hinzu. Bei Fortfall der Tonerde (siehe hei 

merc. Gam und Kunstseide) gibt man an deren Stelle 
1,2 cern Essigsiiure zu. Zum SehluB wird mit 
50 gil Koehsalz (gelost) beschiekt und aufgefiillt. Temperatur 

etwa 15°. 
12. Echtrot Re Base: 

1 g Base wird mit 
1 cern heiBem Wasser angeteigt und mit etwa 

10 cern kaltem Wasser versetzt, wobei der groBte Teil sieh lost. 

1 cern 
0,4g 

2 cern 

O,3g 
1 cern 
19 
4 cern 

0,75 g 
0,2 cern 
50 gil 

Man gibt 
Salzsiiure zu und laBt unter Riihren 
Nitrit, gelost in etwa 
Wasser, einflieBen. Naeh 30-40 Minuten ist alles geliist. 

Die Losung muB jetzt salzsauer sein (Kongopapier 
wird blau). Man gieBt jetzt eine Losung von 

Soda in 
Wasser unter Riihren zu einer Losung von 
sehwefelsaurer Tonerde in 
Wasser und stumpft mit dieser Misehung aus Soda-Ton

erdesulfat die Diazolosung abo (Als Ersatz fiir Ton
erde gibt man an deren Stelle 

Natriumaeetat und 
Essigsaure.) Das Fiirbebad erhiilt 
Koehsalz. Temperatur 10°. 

7* 
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13. Echtrot B Base: 
1 g Base wird mit 

1,5 ccm heiBem Wasser angeteigt und 
0,43 g Nitrit zugegeben. Nach Losung des Nitrits kiihlt man die 

Paste ab und gieBt sie unter Riihren ganz langsam in 
eine Mischung von 

20 ccm kaltem Wasser und 
1,7 ccm Salzsaure. Das Ganze laBt man unter iifterem Umriihren 

0,85 g 
2ccm 

0,85 g 
5ccm 

etwa 1/2 Stunde stehen, filtriert, stumpft ab mit 
Na-acetat, gelost in 
Wasser, und gieBt eine Losung von 
Al-sulfat in etwa 
Wasser hinzu. Bei Fortfall der Tonerde (siehe bei mere. 

Garn und Kunstseide) gibt man an deren Stelle 
1 ccm Essigsaure zu. Als AbschluB beschickt man mit 

50 g Kochsalz (gelost) und fiillt auf Flottenvolumen auf. Tem-
peratur etwa 10-15°. 

14. Echtbordo GP Base: 
1 g Base wird mit 

1,5 ccm Wasser heiB angeteigt und 
0,43 g Nitrit zugegeben. Nach Losung des Nitrits wird die Mi-

schung abgekiihlt und unter fleiBigem Riihren ganz 
langsam in eine Losung von 

1,7 ccm Salzsaure in etwa 
20 ccm kaltem Wasser gegossen. Man laBt etwa 1/2-1 Stunde 

stehen, riihrt 5fters um wahrend der Zeit, filtriert, 

0,85g 
2ccm 

0,85g 
5ccm 

50 gil 

stumpft ab mit 
N a-acetat in etwa 
Wasser gelOst, gieBt noch eine Losung von 
Al-sulfat in etwa 
Wasser hinein und beschickt schlieBlich mit 
Kochsalz (gelost). Bei Fortfall der Tonerde (siehe bei merc. 

Garn und Kunstseide) gibt man an deren Stelle 
1 ccm Essigsaure zU. Nachdem das zum Flottenvolumen fehlende 

Wasser zugefiillt ist, kann bei 10-15° entwickelt 
werden. 

Bei Herstellung von Gelbtiinen mit dieser Base miissen anstatt der oben 
angegebenen Mengen Al-sulfat zugesetzt werden pro g Base: 

1,95 g Al-sulfat und 
2,4 ccm Essigsaure. 

15. Echtorange GC Base: 
1 g Base wird mit 
5 ccm heiBem Wasser und 

1,2 cern Salzsaure angeriihrt, durch 
15 ccm kaltes Wasser gelOst, auf 5° abgekiihlt (Eis) und unter 

Riihren 
0,46 g Nitrit, in etwa 

2 ccm Wasser, versetzt. Nach 15 Minuten (Losung muB salzsauer 

0,9 g 
2ccm 

0,9 g 
5ccm 

sein!) stumpft man ab mit 
Natriumacetat, in 
Wasser gelost, und setzt zu 
Tonerdesulfat, in etwa 
Wasser gelost. (Bei Fortfall der Tonerde gibt man an deren 

Stelle 
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1,1 eem Essigsaure.) Das Farbebad erhiilt 
50 gil Koehsalz. Temperatur 5-10°. 
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Bei Herstellung von Gelbtonen wird diazotiert wie Eehtgelb GC Base. 

16. Echtorange GR Base: 
1 g Base wird mit 

1,5 eem kaltem Wasser gut angeteigt und 
0,54 g Nitrit zugegeben. Naeh Losung des Nitrits wird abgekiihlt 

und unter Riihren raseh in eine Losung von 
2,14 eem Salzsaure in etwa 

30 eem kaltem Wasser eingegossen. Man la13t etwa 15 Minuten Zeit 
zum Diazotieren, riihrt dabei Ofter um, filtriert, 

1,1 g 
2 eem 

1,1 g 
5eem 

stumpft ab mit 
Na-aeetat in 
Wasser, gie13t noeh 
Al-sulfat, gelost in etwa 
Wasser, hinzu. Bei Fortfall der Tonerde (siehe bei mere. 

Gam und Kunstseide) gibt man an deren Stelle 
1,1 eem Essigsaure zu. Sehlie13lieh besehiekt man mit 
50 gil Koehsalz (gelost) und fiillt auf Flottenmenge auf. Tempe

ratur etwa 12°. 

17. Echtorange R Base: 
1 g Base wird mit 

1,5 eem hei13em Wasser gut angeriihrt und 
0,54 g Nitrit zugegeben. Naeh erfolgter Losung kiihlt man ab 

und fiigt den Teig in 
30 eem kaltes Wasser und 

2,14 eem Salzsaure. Naeh 15 Minuten (Ofter umriihren) filtriert man, 

1,1 g 
2ccm 

1,1 g 
5eem 

stumpft ab mit 
Natriumaeetet in etwa 
Wasser gel6st, und setzt noch 
Tonerdesulfat in etwa 
Wasser gel6st hinzu. (Bei Fortfall der Tonerde gibt man 

an deren Stelle 
1,12 eem Essigsaure.) Das Farbebad erhalt noeh 

50 gil Koehsalz. Temperatur 12°. 

18. Echtgelb GC Base: 
1 g Base wird mit 
5 eem heiBem Wasser und 

1,2 eem Salzsaure angeteigt, dureh Zusatz von etwa 
15 eem Wasser abgekiihlt und unter Riihren mit 

0,46 g Nitrit, ge16st in 
2 eem Wasser, versetzt. Die Diazotierung erfolgt innerhalb 

0,9 g 
2eem 
2g 
5eem 

2,41 eem 

15 Minuten. Dureh Abstumpfen mit 
Na-aeetat, in 
Wasser gelost, und Eintragen einer Losung von 
AI-sulfat in 
Wasser und 
Essigsaure (30%) wird das Bad verwendbar. Bei Fortfall 

der Tonerde (siehe bei mere. Gam und Kunstseide) 
gibt man an deren Stelle 

3,4 cern Essigsaure zu. Man besehiekt sehlie13lieh mit 
50 gil Koehsalz (gelost) und fiillt auf. Temperatur 5-10°. 



102 Die Farbung der Baumwolle. 

19. Eehtgranat GC Base: 
1 g Base wird mit 
2 eem heiBem Wasser und 

0,7 eem Salzsaure gut angeteigt und naeh einer Weile mit 
10 eem kaltem Wasser und evtl. 
5 g Eis angeriihrt. Jetzt wird langsam unter Riihren eine 

0,28g 

0,53g 
1,5eem 

0,53g 
1,5 eem 

L6sung von 
Nitrit, in Wasser gel6st, eingegossen. Man riihrt 6fter um, 

laBt etwa 1/2 Stunde stehen. Die Diazotierung ist dann 
beendet, und man kann mit 

Na-aeetat in etwa 
Wasser ge16st, abstumpfen. Zusatz von 
AI-sulfat in etwa 
Wasser. Bei Fortfall der Tonerde (siehe bei mere. Garn 

und Kunstseide) gibt man an deren Stelle 
6,3 eem Essigsaure zu. Zum SehluB Besehiekung mit 

10--20 gil Koehsalz maeht das Bad verwendbar. Man fiillt auf 
Flottenvolumen auf. Temperatur 5 0. 

Bei Herstellung von Gelbtiinen mit dieser Base sind pro g Base 1,15 g 
Al-sulfat und 1,4 eem Essigsaure zuzusetzen, an Stelle der oben angegebenen 
0,53 g Sulfat. 

20. Eehtgranat GBC Base: 
1 g Base wird mit 
2 eem heiBem Wasser und 

0,7 eem Salzsaure angeteigt und naeh einiger Zeit mit 
15 eem Wasser (kalt) und 

5 g Eis angeriihrt. Jetzt langsam unter Riihren eingieBen 
0,28 g Nitrit, gel6st in etwa 

2 eem Wasser. Man laBt 1/2 Stunde unter 6fterem Riihren stehen, 
filtriert. L6sung muB jetzt salzsauer reagieren (priifen!) 

0,53g 
1,5 eem 

0,53 g 
1,5 eem 

0,64 eem 
10-20 gil 

Jetzt stumpft man ab mit 
Natriumaeetat, in etwa 
Wasser gel6st, und setzt zu 
Tonerdesulfat in 
Wasser. (Bei Fortfall der Tonerde setzt man an deren Stelle 
Essigsaure.) Das Farbebad erhalt etwa 
Koehsalz. Temperatur 5°. 

21. Eehtblau BB Base: 
1 g Base wird mit 

20 eem kaltem Wasser iibergossen und 
1 eem Salzsaure zugegeben. Man riihrt gut und setzt unter Riihren 

0,25 g Nitrit, gel6st, hinzu. Naeh etwa 10-15 Minuten ist die 
Diazotierung erfolgt. Man neutralisiert unter Zusatz 
von 

0,17 g in Wasser aufgesehlammtem Zinkoxyd, stellt mit kaltem 
Wasser ein und setzt noeh 

0,7 g Zinksulfat, gel6st, hinzu. Priifung mit Kongopapier. Das 
Farbebad erhalt etwa 

20-50 gil Koehsalz. Temperatur 15-18°. 

22. Eehtblau RR Base: 
1 g Base wird mit 
2 eem heiBem Wasser gut angeriihrt, dann 
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0,28 g Nitrit zugegeben. Nach L6sung des Nitrits tragt man die 
Mischung in 

20 ccm kaltes Wasser und 
1,1 ccm Salzsaure ein (Geruch nach salpetriger Saure). Nach 

L6sung wird mit 
20 ccm kaltem Wasser verdiinnt, darauf mit 

0,37 g Natriumbicarbonat neutralisiert und 
1 g Magnesiumsulfat zugegeben. Das Farbebad erhalt etwa 

20 gil Kochsalz. 
Das Grundierbad beim Farben dieser Base wird am besten so angesetzt, 

da.B etwa 7,5 ccmll Lauge 40° vorhanden sind. 
Echtblau RR Base la.Bt sich kombinieren mit Echtviolett B Base, indem 

man der Violettbase geringe Mengen Blau RR Base zumischt und nach 
den Angaben bei Echtviolett B Base diazotiert. 

23. Echtblau B Base: 
1 g Base wird mit 

2,4 cem Salzsaure in 
20 ecm koehendem Wasser gel6st. Naeh der Abkiihlung gibt man 
15 g Eis und 
5 ecm Wasser zu. In diese L6sung gieBt man allmahlieh unter 

Riihren 
0,63 g Nitrit, in etwa 

2 cem Wasser geliist. Naeh 10 Minuten filtriert man und stumpft 
mit 

1,25 g Natriumaeetat abo 
Die Base kommt nur fiir Stiiekfarbungen in Frage. Fiir Gam nimmt 

man das Echtblausalz B (S. 105). Temperatur 5-10°. 

24. Variaminblau B (besondere Naehbehandlung siehe S.105): 
1 g Base wird durch allmahliehen Zusatz von 
2 cern kochendem Wasser ganz gleiehmaBig angeriihrt. Die Auf

schlammung wird unter Riihren in eine L6sung von 
1 eem Salzsaure in 

40 cem kaltem Wasser (evtl. Eiszusatz) gegossen. In diese Mi
sehung laBt man einlaufen die L6sung von 

0,5 g Nitrit in 
2 eem Wasser, am besten unter die Flotte, und laBt der Diazo

tierung bei 6fterem Bewegen etwa 1/2 Stunde Zeit. 
Dann werden zum Neutralisieren der Salzsaure naeh 

19 
5eem 

0,3 g 
5eem 

Beigabe von 
Zinksulfat kryst. in 
vVasser gel6st 
Na-biearbonat in 
Wasser gel6st, zugegossen. Sehlie.Blieh zum Schutz der 

Grundierung 
28 gil Koehsalz als L6sung zusetzen und auffiillen. Temperatur 

10-12°. 

26. Echtviolett B Base: 
1 g Base wird mit 
2 eem hei.Bem Wasser angeteigt und mit 

0,3 g Nitrit gut verriihrt. Naeh L6sung des Nitrits gie.Bt man 
die Misehung in 

15 eem kaltes Wasser und 
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1,15 eem Salzsaure. Dauer der Diazotierung etwa 15-30 Minuten. 
Wahrend des Stehens riihrt man 6fter um und ver· 
diinnt weiter mit 

15--20 eem kaltem Wasser. Zur Neutralisierung streut man vorsiehtig 
0,4 g Na-bicarbonat ein, bewegt, bis die Kohlensaure entwiehen 

ist, gibt 
1,05 g Mg-sulfat zu) besehiekt am SchluB mit 

50 gil Kochsalz und fiiIlt auf. Temperatur 17-18°. 
26. Echtschwarz LB Base: 

1 g Base mit wird 
0,8 eem Ameisensaure 85% unter Umriihren gel6st, dann unter 

1 eem 
30eem 

0,26g 
1 cem 

19 

Riihren in eine L6sung von 
Salzsaure in 
Wasser gegossen und sofort mit 
Nitrit, gel6st in etwa . 
Wasser, versetzt. Man verdiinnt jetzt, laBt aber Platz fiir 

eine L6sung von 
Na-aeetat in dem Rest Wasser, mit der man auf das 

richtige Flottenverhaltnis auffiiIlt. 
Kein Salzzusatz! Fiir jede Partie muB ein frisehes Entwieklungsbad 

angesetzt werden. Temperatur etwa 10°. 

Farbesalze. 

Die Farbesalze konnen an Stelle der entsprechenden Basen ver· 
wandt werden (siehe S. 95). Sie sind in bereits diazotierter Form. 
Fiir einzelne Basen sind noch keine Farbesalze im Handel. Aus 
der Liste auf S. 95 ist auch das StarkeverhaItnis von Base zu Salz 
zu sehen. Die "Salze" erleichtern das Arbeiten und beschleunigen 
das Farben, wei! sie sich leicht in Wasser lOs en und weil die um· 
standliche Arbeit des Diazotierens fortfallt. Sie sind bei Auf· 
bewahrung in kiihlen, vor Sonnenlicht geschiit~ten Raumen gut 
haltbar. 

Das Flirbebad. Die Salze werden mit der etwa fiinffachen Menge 
Wasser von 25-30° gut und gleichmaBig angeriihrt und durch 
UbergieBen mit mehr kaltem Wasser in Losung gebracht. Die 
mit warmem Wasser hergestellte Paste muB moglichst bald ver· 
braucht werden, wei! sie in dieser Form nicht lange haItbar ist. 
Beim Farben sind die Bedingungen wie bei den Basen einzuhalten. 
Man fliIlt den berechneten Teil der Farbsalzlosung auf Flotten· 
volumen auf, setzt etwa 20-50 gil Kochsalz zu (mit Ausnahmen 
siehe unten), liiBt auflosen und beginnt mit dem Farben. 

Einzelheiten. Echtrotsalz AL wird gelost, indem man 1 g des 
Salzes mit 2,56 ccm einer 22: 100 verdiinnten 30% igen Essig. 
saure bei etwa 40-50 ° gut anriihrt und durch UbergieBen mit 
15 ccm kaltem Wasser klar lOst. Das Farbebad wird wie iiblich 
mit 20-50 gil Kochsalz beschickt und aufgefiillt. 
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Echtblausalz B muE nach erfolgter Losung mit Natrium
bicarbonat versetzt werden. Man rechnet fiir: 

mittlere 
3,6 gil 
1,5 " 

dunkle Tone 
5,5 gil Salz und 
2,5" Bicarbonat 

Zur Erzielung einer besseren Lichtechtheit miissen die Far
bungen von Echtblausalz B mit Kupfervitriol nachbehandelt 
werden. Man arbeitet 1/2 Stunde bei etwa 100 0 mit 2 gil Kupfer
salz und 3,5 ccm/l Essigsiiure, spiilt und seift evtl. 

Variaminblausalz B erhiilt in das Fiirbebad etwa 0,5 gil Bi
carbonat. Nach dem Fiirben muE abgesiiuert werden und dem 
kochenden Sodaseifenbade gibt man 3 gil Schwefelnatrium kryst. 
oder 1 gil Variaminentwickler A zu. 

Echtrotsalz AL und Echtschwarzsalz K werden ohne Zusatz 
von Kochsalz gefiirbt. 

Naphthol AS-G grundierte Baumwolle wird mit Farbesalzen 
ausgefiirbt, indem man dem fertigen Bade etwa 6 ccm/l Essigsaure 
zusetzt. 

N ach behandl ung. 

1. Waschen und heiR Seifen. Die entwickelten Fiirbungen 
miissen einer ganz griindlichen Nachbehandlung unterzogen wer
den, die einerseits die auf der Faser abgelagerten Salze und Farb
stoffteilchen mechanisch entfernen soIl, andererseits aber auch 
einzelne Echtheiten verbessern kann. Die Garne werden zuniichst 
mit etwa 2 ccm/l Schwefelsiiure gut abgesiiuert, um die Salze aus 
dem Entwicklungsbad zu lOsen. Die iibers~hiissige Saure wird 
dann griindlich wieder ausgespiilt und zum SchluB wird mit etwa 
2 gil Soda calc. und 5 gil Seife 1/2 Stunde lang heiB behandelt, 
und darauf nochmals gut heiB und kalt gespiilt. Das moglichst 
heiBe Seifen und auch das Spiilen hat den Zweck, moglichst aIle 
Farbstoffteilchen, die nicht in die Faser eingedrungon sind, zu ent
fernen, die Farbung also reibechter zu machen. Gleichzeitig wird 
aber auch - durch Vorgiinge innerhalb des Farbstoffmolekiils? -
eine Erhohung der Chlor- und der Lichtechtheit erreicht. 

Die Temperaturen, bci denen das Seifen zu geschehen hat, 
sind verschieden, weil einzelne Naphtholfiirbungen das Seifen 
bei Kochhitze nicht aushalten und heller werden. Die Tabelle 
S.106 gibt Auskunft iiber diesen Punkt. 

2. Variaminentwickler. Fiirbungen mit Variaminblau B er
halten zum kochenden Seifensodabad einen Zusatz von 3 gil 
Schwefelnatrium kryst. oder 1 gil Variaminentwickler A. Behand
lung sonst wie oben. 
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30 Nachkupfemo Die Farbungen mit Echtblau B Base oder 
Echtblausalz B haben keine hohe Lichtechtheit. Durch Nach
kupfern kann sie jedoch verbessert werden. Man hantiert 112 Stunde 
in einer kochend heiBen Losung von 2 gil Kupfersulfat und 3,5 ccm/l 
Essigsaure 30 % ig, oder man kocht die Farbungen 2-3 Stunden 
in Wasser ohne jeden Zusatz unter 1/2 oder 1 Atm. Druck. 

40 Mercerisiertes Garno Die Nachbehandlung geschieht etwa 
wie bei BaumwoIle. Nach dem Seifen wird am besten zweimal 
griindlich heiB gespiilt, dann kalt mit 2-3 ccm/l Salzsaure ab
gesauert, um den Glanz wiederherzusteIlen, und schlieBlich ge
spiilt und evtl. aviviert (siehe S.120). Das Bad muB deutlich sauer 
schmecken. 

Temperaturen der Sodaseifenbader: 

k: kochend, 0: bei 70° seifen. 
a: wird bei kochendem Seifen heller, aber besser lichtecht. 

Naphtole AS -D I-OL .RL -BG -BS ·TR -BO -SW -BR 

Echtscharl. GGS Base k k k k k k 
I a 0 k k 

Echtscharl. G Base k k k k k k k k k k 
Echtscharl. RC Base k k k k 0 k k k k k 
Echtscharl. TR Base 0 k k 0 0 k k k k k 
Echtrot GG Base 0 0 k 0 0 0 k 0 0 0 

Echtrot KB Base 0 k k 0 k 0 k k k k 
Echtrot TR Base 0 k k a 0 0 k k 0 k 
Echtrot 3 GL Base spez. k k k 0 k k k k k k 
Echtrot GL Base k k k k k k k k k k 
Echtrot RL Base 0 k k k k 0 k k a k 
Echtrot RC Base k k k k k k k k k k 
Echtrot B Base k k k k k k k k 0 k 
Echtbordo GP Base k k k 0 k k k k k k 
Echtorange GC Base 0 k k 0 k 0 k 0 0 k 
Echtorange GR Base k k 0 k k k k k k k 
Echtorange R Base 0 0 0 0 0 0 0 0 k k 
Echtgelb GO Base a k 0 k 0 a 0 a a k 
Echtgranat GO Base k k k k k k k k k k 
Echtgranat GBC Base k k k k k k k k k k 
Echtvariaminblau B k k k k k k k k k k 
Echtviolett B Base k k k k k k k k k k 
Echtschwarz LB Base k k k 0 k k k k k k 
Echtblau RR Base k - - - - - k k k -
Echtblau BB Base k - - - - - k - - -
FiirbesaIze 
Echtrotsalz AL} 
Echtblausalz B AIle Kombinationen kochend. 
Echtschwarzsalz K 

-G -E 

k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k -
k k 
k -
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
k k 
- -
- -

Die Kombinationen mit den anderen Farbesalzen sind zu behandeln wie 
bei den entsprechenden Basen angegeben. 
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Beispiele fiir Naphthol AS.Farbungen. 

1.: Farbung ist "indanthrenecht". 

Die Zahlen hinter den Naphtholen bzw. Basen geben die Konzentration 
(gjl) an. (In Klammern helle Tone.) Die Angaben gelten nur fiir das erste 
Bad. Fiir die laufenden Bader in der Praxis sind von der 1. G. genaue 
Tabellen ausgearbeitet (Broschiire 133 A). Farbkarte fiir Naphthole: 
A 1059 der 1. G. 

Rot und bordo: 

1. 

1. 

Naphthol AS 

" 

" 

AS·OL 

AS·TR 

A8·8W 

AS·BO 

AS.BS 

AS·D 

1. AS·RL 
1. 
I. 

7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
4,5 (1,5) 
4,5 (1,5) 
4,5 (1,5) 
4,5 (1,5) 
4,5 (1,5) 
4,5 (1,5) 
2 (0,7) 
2 (0,7) 
2 (0,7) 
2 (0,7) 
2 (0,7) 
2 (0,7) 
2 (0,7) 
2 (0,7) 
4 (1,5) 
4 (1,5) 
4 (1,5) 
4 (1,5) 
4 (1,5) 
4 (1,5) 
4 (1,5) 
5 (1,7) 
5 (1,7) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
7 (2) 
5 (1,7) 
5 (1,7) 
5 (1,7) 

Echtseharlachsalz GG 8,25 (4) 
Echtscharlach G Base 1,5 (0,75) 
Echtscharlach RC Base 2,3 (1,2) 
Echtrot 3GL Base spez. 3,5 (1,8) 
Echtrot GL Base 1,5 (0,7) 
Eehtrot B Base 1,75 (0,9) 
Echtgranat GC Base 2,75 (1,4) 
Echtrotsalz AL 11 (5,5) 
Eehtscharlachsalz GG 8,25 (4) 
Echtscharlach RC Base 2,3 (1,2) 
Echtrot RC Base 2 (1) 
Echtrot 3 GL Base spez. 3,5 (1,8) 
Echtbordo GP Base 1,75 (0,9) 
Echtgranat GBC Base 2,75 (1,4) 
Echtscharlach TR Base 2 (1,2) 
Echtrot TR Base 2 (1,2) 
Echtrot 3GL Base spez. 3,5 (2) 
Echtrot RL Base 1,5 (0,8) 
Echtbordo GP Base 1,75 (1) 
Echtgranat GBC Base 2,75 (1,5) 
Echtscharlach RC Base 2,3 (1,4) 
Echtrot KB Base 2 (1,2) 
Echtrotsalz AL 11 (6,5) 
Echtrot RL Base 1,5 (0,9) 
Echtrot 3GL Base spez. 3,5 (2) 
Echtrot B Base 1,75 (1,1) 
Echtrot GL Base 1,5 (0,9) 
Echtbordo GP Base 1,75 (1,1) 
Echtorange GR Base 1,4 (0,8) 
Echtrot GL Base 1,5 (0,9) 
Echtrot 3GL Base spez. 3,5 (2,1) 
Echtrot B Base 1,75 (1,1) 
Echtgranat GC Base 2,75 (1,7) 
Echtbordo GP Base 1,75 (1,1) 
Echtgranat GBC Base 2,75 (1,7) 
Echtscharlach G Base 1,5 (1) 
Echtscharlach RC Base 2,3 (1,5) 
Echtorange GR Base 1,4 (0,7) 
Echtrot 3 GL Base spez. 3,5 (1,8) 
Echtrot B Base 1,75 (0,9) 
Echtrot RL Base 1,5 (0,75) 
Eehtrot GL Base 1,5 (0,8) 
Echtrot RL Base 1,5 (0,8) 
Echtrot B Base 1,75 (1) 
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Naphthol AS-RL 5 (1,7) 

" 
5 (1,7) 

" AS-BG 4,5 (1,5) 

" 

" 

4,5 (1,5) 
4,5 (1,5) 

AS-BR 2 (0,7) 
2 (0,7) 

Echtbordo GP Base 1,75 (1) 
Echtgranat GO Base 2,75 (1,6) 
Echtrot RL Base 1,5 (0,75) 
Echtrot B Base 1,75 (0,9) 
Echtbordo GP Base 1,75 (0,9) 
Echtrot B Base 1,75 (1,1) 
Echtgranat GBO Base 2,75 (1,7) 

Orange: 
7 (2) Echtorange GO Base 1,65 (0,8) Naphthol AS 
7 (2) Echtorange GR Base 1,4 (0,7) 

AS-OL 7 (2) Echtorange GO Base 1,65 (0,8) 
AS·TR 4,5 (1,5) Echtorange GO Base 1,65 (1,1) 

4,5 (1,5) Echtscharlachsalz GG 8,25 (5) 
" AS·D 7 (2) Echtorange GO Base 1,65 (0,8) 

7 (2) Echtscharlachsalz GG 8,25 (4) 
AS·RL 5 (1,7) Echtscharlachsalz GG 8,25 (5) 

Gelb: 
Naphthol AS·G 3 (0,5) Echtgelb GO Base 1,65 (0,8) 

3 (0,5) Echtscharlachsalz GG 8,25 (4) 
" 
" 

3 (0,5) Echtrot KB Base 2 (1) 

" 
3 (0,5) Echtrot RL Base 1,5 (0,75) 
3 (0,5) Echtrot B Base 1,75 (0,9) 

" 3 (0,5) Echtrotsalz AL 11 (5,5) 
(Bei Naphthol AS·G·Grundierung setzt man mind. 14 gil Kochsalz zu.) 

Braun: 
Naphthol AS·SW 2 (0,7) Echtorange GR Base 1,4 (0,8) 

I. " 
AS·BG 4,5 (1,5) Echtscharlachsalz GG 8,25 (4) 
AS-BR 2 (0,7) Echtscharlachsalz GG 8,25 (5) 

Blau: 
Naphthol AS 7 (2) Echtblausalz B 5,5 (3,6) 

" AS·BO 4 (1,5) Echtblausalz B 5,5 (3,6) 
AS 5 (3) Echtblau RR Base 2 (1,4) 
AS·TR 2 (1) Echtblau RR Base 2 (1,4) 
AS·E 1,8 (0,9) Echtblau RR Base 2 (1,4) 
AS·SW 1,4 (0,7) Echtblau RR Base 2 (1,4) 

" AS·SW 1 (0,5) Echtblau BB Base 2,25 (1,7) 

" AS·TR 2 (1) Echtblau BB Base 2,25 (1,7) 

" 
AS 4 (2) Echtblau BB Base 2,25 (1,7) 

Violett: 
Naphthol AS 4 (2) Echtviolett B Base 2 (1) 

" AS·TR 1,5 (0,8) Echtviolett B Base 2 (1) 

" AS·RL 2,4 (1,2) Echtviolett B Base 2 (1) 
Schwarz: 

Naphthol AS·BG 8 (2) Echtschwarzsalz K 12,5 (6) 

" AS·SW 2,5 (0,7) Echtschwarzsalz K 12,5 (6) 

Beispiele fiir Mischungen. 
Rot: } Echtrot KB Base 1,8 (1,1) mit 

Naphthol AS-SW 2 (0,7) Echtrot RO Base 0,2 (0,1) 
Na hthol AS.TR 45 (15)} Echtscharlach TR Base 1 (0,6) 

p "Echtrot TR Base 1 (0,6) 
AuBerdem kann Violett B Base mit geringen Mengen Echtblau RR Base 

gemiBcht werden (siehe Diazotierung von Echtblau RR Base S. 102). 
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. Anleitung fur Versuche und Ausfar bungen. 

/1. Vergleichen von Naphthollosungen (siehe S. 88) in 
hartem und weichem Wasser. Man lOse zur Ubung einige 
Naphthole nach den Vorschriften S.88. 

a) mit kondensiertem oder destilliertem Wasser mit und ohne 
Verwendung von Turkischrotol, 

b) mit hartem Wasser ohne Schutzkolloid (Intrasol usw.), 
c) mit hartem Wasser mit Verwendung von Schutzkolloid. 
Hartes Wasser stellt man sich her durch Zusatz von etwa 10ccm 

gesattigtem Kalkwasser zu etwa 100 ccm Weichwasser. Kleine 
Becherglaser zu 100 ccm. - Konzentration der Losung etwa 0,5 zu 
100. 

2. Ausfallen eines Farbstofflackes in Lasung aus Naph
thol und Base, in 

a) diazotierter Base mit freier Salzsaure (nicht abgestumpft), 
bI. Lackmus: rot, Kongo: blau), 

b) diazotierter Base mit freier Essigsaure (abgestumpft mit 
Na-acetat, bI. Lackmus: rot, Kongo: unverandert). 

Man lOse etwa 0,5 g eines Naphthols und gieBe die Lasung lang
sam (je die Halfte) in die oben beschriebenen Diazobader ein 
(Verhaltnis von Naphthol zu Base siehe S. 107). 

3. Beispiel einer Rotfarbung mit 4,5 gil Naphthol AS-TR 
und 2 gil Echtrot TR Base. 

a) Grundieren: 109 Baumwolle, Flotte 1:20=200ccm, 
0,9 g Naphthol AS-TR fUr 200 ccm Flotte. Man lOse 0,9 g oder 
eine graBere Menge Naphthol AS-TR nach der Vorschrift S. 91, 
messe davon die 0,9 g entsprechende Anzahl ccm ab, verdiinne mit 
etwas Wasser, setze 50 gil = 10 g fUr 200 ccm, Glaubersalz in Was
ser gelast hinzu, daB 200 ccm erreicht werden. Jetzt stelle auf die 
richtige Temperatur ein und tranke unter Bewegung die getrock
nete oder genetzte, abgewundene Baumwolle 1/2 Stunde lang. 
Darauf winde man gut ab und farbe feucht aus. 

b) Ausfarben: 109 Baumwolle, 200ccm Flotte, 0,4g Echt
rot TR Base. Man diazotiere eine abgewogene Menge Base (1-3 g) 
nach den Vorschriften S. 98 unter Kuhlung mit einer Kaltemischung 
(siehe S. 95). Davon messe man die 0,4 g Base entsprechende An
zahl ccm ab, verdunne etwas mit kaltem Wasser, setze 50 gil 
(10 g) Kochsalz, in kaltem Wasser gelOst, hinzu, so daB 200 ccm 
Flotte entstehen. Man laBt die Baumwolle etwa 30 Minuten in der 
Lasung bei der angegebenen Temperatur (etwa 10-12°), spult 
dann grundlich und seift schlieBlich kochend. 

Beim Arbeiten mit Farbesalz (Echtrotsalz TR, 20% ig) lOst 
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man das Salz - in diesem FaIle 0,4.5 = 2 g - nach den Angaben 
auf S. 104, fiiIlt auf 200 auf und verfahrt wie mit der Base. 

Weitere KombinationsmogIichkeiten siehe in der Zusammen
stellung auf S.107. 

Fiir die nachsten Versuche wahle man eine je andere Kombi
nation aus der obigen TabeIle mit den dort angegebenen Zusatzen 
pro Liter und arbeite mit Flotte1: 20. 

4. Grundierung von trocknem und feuchtem Garn. 
2 Strahne. Man grundiere einen Strahn trocken und einen feucht 
(abgewunden) in getrennten Grundierungsbadern 1. Darauf winde 
man ab und farbe gemeinsam aus. Beispiel: Naphthol AS mit 
Echtrot TR Base oder-Salz. Man vergleiche die beiden Farbungen. 

5. Grundieren bei verschiedenen Temperaturen: 2 
Strahne grundieren mit Naphthol AS-SW, einen bei 25°, einen 
bei 65°, oder 2 Strahne grundieren mit Naphthol AS-BR, einen 
bei 25°, einen bei 65°. Man grundiere getrennt, winde ab, farbe 
feucht in gemeinsamem Entwicklungsbade. 

6. Wirkung von Wasser auf die Grundierung. Man 
grundiere 1 Strahn, binde einen Teil ab und ziehe eine Halfte 
ein paarmal durch Wasser oder bespritze den Strahn ttichtig. 
Darauf winde man ab und entwickle. 

7. Wirkung von Formaldehyd. 3 Strahne. 
Nr. 1 mit Formaldehydzusatz grundieren, abwinden, tiber 

Nacht Iiegen lassen, 
Nr.2 ohne Formaldehydzusatz grundieren, abwinden, tiber 

Nacht Iiegen lassen, 
Nr. 3 ohne Formaldehydzusatz grundieren, abwinden und 

sofort entwickeln. 
Fiir Strahne 1 und 2 gemeinsames Naphtholbad ansetzen und 

teilen, Naphtholbad fiir 3 am nachsten Morgen ansetzen. Darauf 
aIle drei gemeinsam entwickeln und vergleichen. Es kommen nicht 
in Frage die Naphthole AS-BR und AS-G. 

8. Haltbarkeit der Naphtholbader mit und ohne 
Formaldehyd. 2 Strahne. Ein Grundierungsbad fUr diese 
herrichten, in 2 Teile teilen und in das eine Formaldehyd nach 
Vorschrift zusetzen. Beide tiber Nacht stehen lassen, am Morgen 
die beiden Strahnegrundieren undgemeinsamfarben. Vergleichen. 

9. Wirkung von Glaubersalz beim Grundieren. 

1 Bei Anwendung getrennter Bader ist stets erst ein gemeinsames Bad 
anzusetzen und dann fUr die einzelnen Strahne aufzuteilen, damit iiber
all die gleichen Bedingungen vorherrschen. 
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2 Strahne. Man grundiere getrennt, den einen ohne, den andern 
mit 30-50 g/l Glaubersalz und entwickle beide gemeinsam. 

·10. Wirkung von LaugeuberschuB im Entwicklungs
bad. 2 Strahne. Man grundiere einmal nach Vorschrift und quet
sche gut aus und einmal mit 2-3fachem UberschuB an Lauge und 
winde nur wenig ab (getrennte Bader). Das Entwickeln geschehe 
auch getrennt und gleichzeitig. 

11. EinfluB der Temperatur auf die Entwicklung mit 
Basen. 2 Strahne. Gemeinsam grundieren. Getrennt entwickeln. 
Einmal bei Normaltemperatur, einmal bei 20-30°. DiazolOsungen 
etwa 1 Stunde vor Benutzung stehen lassen. 

Beispiel: Echtgranat GC Base: etwa 50 normal. 
Echtgelb GC Base etwa: 5-10° 

12. Haltbarkeit der Diazobader. a) In salzsaurer Lo
sung, b) in abgestumpfter Losung. 3 Strahne. Nr. 1 fur salz
saure, Nr. 2 und 3 fur die abgestumpfte Losung. Strahn 1 mit 
einem Naphthol grundieren, eine nicht abgestumpfte, salzsaure 
Diazolosung ansetzen fur 3 Strahne und diese in 3 Teile teile n. 
Teill und 2 abstumpfen, Teil 3 nicht. Mit Teill sofort den grun
dierten Strahn 1 entwickeln. Teil 2 und 3 uber Nacht stehen lassen. 
Am Morgen Strahne 2 und 3 mit genau denselben Zusatzen grun
dieren wie den ersten, Teil 3 jetzt erst abstumpfen und die beiden 
Strahne sofort in Teil 2 und 3 entwickeln. Vergleichen. Genau 
arbeiten. Substanzen moglichst im Wagezimmer abwagen. 

13. EinfluB verschiedener Arbeitsbedingungen auf 
die Reibechtheit. 8 Strahne. 

Nr.2 gemeinsam restlos b' d feucht t t 
Nr.3 grundieren restlos a WIll en, feucht ge renn en 

nicht seifen 
nicht seifen 
seifen 

Nr.l maBig I feucht entw. in 

Badern 
Nr.4 restlos trocken seifen 
Nr.5 mit weich em Wasser, ohne Turkischrotol Igetrennt 
Nr. 6 m~t weichem Wasser, mit Turkischrotiil grundieren entw. 
Nr.7 mit hartem Wasser, ohne 01 und aIle 
Nr.8 mit hartem Wasser, mit Schutzkolloid (s. S. 88) seifen 

Mit 2 Naphtholen ausfuhren (1-4 und 5-8). Man prufe die 
Farbungen auf Reibechtheit. 

14. Wirkung der Abstumpfung beim Diazotieren. 
2 Strahne. Gemeinsam grundieren. Mit und ohne Abstumpfung 
der DiazolOsung farben. 

15. Wirkung von Kochsalz beim Entwickeln. 2 Strahne. 
Gemeinsam grundieren. Getrennt entwickeln (farben) a) mit 50g/l 
Kochsalz, b) ohne Salzzusatz. Sonst normal behandeln. Ver
gleichen. 
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2. Anilinschwarz. 
Das Schwarz entsteht durch Einwirkung von Sauerstoff (Luft 

und Oxydationsmittel) auf Anilin, das als salzsaures Salz auf die 
Faser gebracht wird. 

Die Oxydation wird beschleunigt durch Anwendung von sauer
stoffreichen geeigneten Salzen und wird unterstiitzt durch Sauer
stoffiibertrager, z. B. Kupfervitriol, Schwefelkupfer, Eisenchlorid, 
Vanadinsaures Ammoniak (Katalysatoren). Geeignete Sauerstoff
lieferanten sind chromsaure und chlorsaure Salze. AuBer dies en 
Zusatzen werden noch andere Mittel angewandt, die den Ausfall 
der Farbung beeinflussen und tells die schadigende Wirkung der 
Saure aufheben sollen. 

Das Schwarz wird in der Praxis, je nach der Art des Arbeitens 
auf drei Wegen hergestellt. Man unterscheidet: Einbadschwarz 
(Aufnahme des Anilins und Oxydierenin einem Bade). Oxydations
schwarz (Tranken mit Anilin usw. und nachtragliches Entwickeln). 
Dampfschwarz (fUr die Druckerei) nur fUr Stiicke. 

Eigensehaften. Das Schwarz gehort, wenn es als Oxydations
schwarz hergestellt wird, in die Gruppe der indanthrenechten 
Farben (siehe S. 64). Es ist gut chlorecht, besser als aIle andern 
Schwarz mit Ausnahme einzelner Kiipenfarben und Indocarbon. 
Es ist Iicht-, wasch-, wetterecht und sehr widerstandsfahig gegen 
ChemikaIien. Die Reibechtheit ist bei Oxydationsschwarz besser 
als bei Einbadschwarz, wo ein Tell des Farbstoffs, bedingt durch 
den Farbevorgang, nur mechanisch auf der Faser haftet. Die HQhe 
der Reibechtheit hangt zum Tell von der Einhaltung der richtigen 
Arbeitsbedingungen abo 

Das Schwarz zeichnet sich durch groBe Schonheit, auBer
ordentliche Fiille und Tiefe aus. Es gibt der Baumwolle einen ge
wissen vollen Griff und erschwert sie gleichzeitig um etwa 10%. 

Das Oxydationsschwarz ist schoner, echter und begehrter als 
das Einbadschwarz, aber es schadigt die Faser mehr als dieses. 
Durch geeignete Mittel und durch Einhaltung der Arbeitsbedin
gungen geIingt es, diese Faserschadigung moglichst zuriickzu
drangen. 

1m Laufe der Zeit nimmt die Farbung beim Tragen der Klei
dungsstiicke einen griinlichen Schimmer an, sie vergriint. Es ist 
aber gelungen, durch geeignete Zusatze und entsprechende Arbeits
weise diesen Ubelstand fast ganz zu beseitigen und ein praktisch 
unvergriinliches Schwarz zu erhalten (siehe S. 116, Abschnitt 6). 
Das Einbadschwarz steht auch in dieser Hinsicht unter dem 
Oxydationsschwarz, das langsamer vergriint. 
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Bildung von Farblack unter verschiedenen 
Bedingungen. 

113 

Versuche. 1, Man stelle folgende 3 Losungen nebeneinander in 
Becherglasern her: 

a) 109 Anilinsalz 
3 g Kaliumchlorat 

b) 10 g Anilinsalz 
3 g Kaliumchlorat 
1 g Kupfervitriol 

} in 100 Wasser 

} in 100 Wasser 

c) dasselbe wie bei b mit 
10 cern Essigsaurer Tonerde 10° Be in 100 Wasser. 

Man lose die Substanzen in wenig warmem Wasser, lasse ab
kiihlen, gieBe in 3 Becherglaser zusammen, fiille auf 100 auf, er
hitze gleichmaBig und beobachte bei den 3 Losungen die Bildung 
des Farblackes. 

2. Schadlichkeit des ZusammengieBens der heiBen 
Losungen. Man nehme die Zusatze von Versuch 1 b, lOse einzeln 
in je etwa 30 ccm kochend heiBem Wasser und gieBe in die Kupfer
salzlOsung jetzt nacheinander heiB die Chlorat- und die Anilin
salzlOsung. Man beobachte, was geschieht. Der Farblack fallt 
bei heiBem Zusammenfiigen sofort aus und kann sich nicht auf der 
Faser bilden. Zu schnelles Erhitzen beim Farben von Einbad
schwarz ist daher schadlich. Je langsamer sich die Farbung 
entwickelt, desto echter wird das Schwarz. 

a) Einbadsehwarz. 
Als Oxydationsmittel dienen Natrium- oder Kaliumbichromat. 

Unter den vielen, in der Praxis angewandten Verfahren seien hier 
2 Beispiele genannt: 

1. Flotte1: 15. 2-3 Strahne (etwa 10 g Baumwolle). Zusatze: 
6,5 gil Anilinsalz in warmem Wasser lOsen, 8,5 ccm/l Salzsaure 
20 ° Be, verdiinnen, 7 gil N a-biehromat 1: 50 in heiBem Wasser 
lOsen. 

Die Zusatze werden jeder fUr sich gelOst. (Anilinsalz und Oxy
dationsmittellosungen diirfen bei allen Anilinschwarzfarbungen nie 
heiB zusammenkommen.) Man laBt abkiihlen und gieBt in der 
Reihenfolge wie oben in das Bad, das kalt sein muB (nicht iiber 
Nacht stehen lassen). Die gut genetzte Baumwolle wird eingetaucht 
und etwa 1-11/2 Stunden umgezogen (evtl. iiber Nacht stehen 
lassen und unterstecken). Jetzt erwarmt man langsam auf etwa 
50°, behandelt etwa noch 1 Stunde und steigert die Temperatur 
nach dieser Zeit langsam bis auf etwa 80-90°. Man laBt etwa 
3/4 Stunde ziehen, hangt evtl. 1 Stun de an die Luft, sauert ab 
mit 1 cem/l H 2S04 , spiilt kalt, heiB, kalt und seift schlieBlich 

Ziihlke, Leitfaden. 8 
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1 Stunde kochend mit etwa 0,5 gil Soda (evtl. aufgekocht mit 
0,1-0,5 gil Olivenol und Wasser), und 5 gil Seife, windet ab und 
trocknet. 

Das Natriumbichromat kann auch allmahlich wahrend des 
Farbens zugegossen werden, um die Oxydation moglichst all
mahlich zu erreichen. An Stelle von Anilinsalz kann auch treten: 
4,75 gil Anilinol, gelOst in 5,35 ccm/l Salzsaure 20° Be und warmem 
Wasser 1. 

2. Flotte1:15. Zusatze: 2,9 gil Anilinol und 3 ccm/l Salzsaure 
20° Be in warmem Wasser losen, 5 gil Natriumbichromat in 
heiBem Wasser lOsen, 3,4 ccm/l Schwefelsaure 66° Be verdiinnt und 
1-2 ccm/l Eisenbeize konz. 

Man arbeite wie oben angegeben. Je langsamer der ProzeB 
vor sich geht, desto besser wird das Schwarz. 1st der Ton noch 
nicht genugend entwickelt, so kann mit 1-2 gil Chromkali oder 
-natrium und 0,5 ccm/l Schwefelsaure 66° Be bei 70° 1/2 Stunde 
nachbehandelt werden. 

Zur Verbesserung des Tones kann der Seifenflotte noch etwa 
1 % (0,5 gil) Blauholzextrakt zugesetzt werden. 

AuBerdem kann das Schwarz nuanciert und die Reibechtheit 
verbessert werden durch Grundieren der Baumwolle mit sub
stantiven oder Schwefelfarben, wobei aber bei Anwendung sub
stantiver Farben die allgemeinen Echtheiten geringer werden. 

Beispiel fiir Grundierung von Anilinschwarz: 
3. a) Mit substantiven Farben 2-4% (1-2 gil) Farbstoff 

(S. 50). Flotte1: 20. Zusatze wie ublich (siehe S. 30). 
b) Mit Schwefelfarben 5--10% (2,5-5 gil). Farbstoff (S. 50). 

Flotte1: 20. Farben wie ublich (siehe S. 51). 
c) Ubersetzen: Die vorgefarbte und gut gespulte Baumwolle 

wird mit der Halfte oder mehr der Zusatze einer der oben be
schriebenen Flotten mit Anilinschwarz ubersetzt. 

Man geht kalt ein, hantiert eine Weile, treibt langsam zum Ko
chen und farbt nahe der Kochtemperatur etwa 1/2 Stunde aus. 
Bei Schwefelschwarzgrund muB nach dem Seifen eine Behandlung 
mit Natriumacetat folgen (siehe S. 56, Abschnitt 5). 

b) Oxydationsschwarz. 
Theoretisches. Hier liegen die Verhaltnisse ahnlich wie bei der Bildung 

von Pararot usw. 
Die Baumwolle saugt die Beize ein. die leicht wieder auswaschbar ist. 

(Die Ware darf nicht mit Wasser in Beriihrung kommen.) Durch die Oxy-

1 Aus der Salzsaure und dem unliisIichen Aniliniil bildet sich dabei 
wasserliisIiches "salzsaures" Anilin (06 , Hs' NH2 • HOI). 
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dation scWagt sich in der Faser das sehr vergroJ3erte. widerstandsfahige 
Anilinschwarzmolekiil nieder, das auJ3erdem durch Unloslichkeit die Echt
heit bewirkt. 

Die Zusammensetzung des Molekiils ist nicht vollstandig erforscht. 
Um die Bildungsweise des Anilinschwarz zu erklaren, nimmt man an, daJ3 
sich mindestens 8 Benzolkerne zu einer fortlaufenden Kette verkniipfen 
und etwa in dieser Anordnung im Molekiil vorhanden sind: 

O
-N-O O-N-r O-N-O ~-N-~ 

- =N- -U=N- - =N-U -U=N.H. 

Es sind aber auch andere Deutungen des Zusammentritts der Benzol
ringe moglich 1. 

Die Herstellung dieses Schwarz ist langwierig und umstand
lich, da die Oxydation des Anilins hier nicht mit dem Aufziehen 
auf die Faser gleichzeitig erfolgt, sondern in nachtraglicher Be
handlunK durchgefiihrt wird. 

Der ganze ArbeitsprozeB umfaBt 4 Phasen: 
Tranken mit Anilinbeize. 
Trocknen und feuchtwarm oxydieren, 
N achoxydieren (chromieren), 
Nachbehandeln. 

Als Sauerstofftrager in der Beize werden Chlorate, zum Nach
oxydieren Bichromate genommen. 

Als Uoertrager (Katalysatoren) sind erprobt: 
Kupfervitriol, 
Schwefelkupfer, 
Vanadate, 
EisensalzlOsungen u. a. 

Beispiele von Beizflotten. Die Zusammensetzung der in 
der Praxis erprobten Beizflotten ist auBerordentlich schwankend, 
da jeder Betrieb seine eignen Erfahrungen verwertet und die An
forderungen an das Schwarz in bezug auf Charakter, Tiefe und 
Echtheiten, sowie das Farben von verschiedenartigen Geweben 
(Halbseide, HalbwoIle) und der Baumwolle in den einzelnen Ver
edlungsstadien manche Anderungen des Verfahrens notwendig 
machen. 

Es seien hier einige Beispiele aus der Praxis, gebrauchsfahig fur 
das Arbeiten im Kleinen, angefuhrt: Die Beizflotten sind kurz, 
etwa 1: 10 bis 1: 15 zu halten. Man farbe etwa 10 g Baumwolle. 
Chromierungsflotte1: 20. 

Anilinol zum N eutralisieren: 
1. 22 g Anilinsalz 

8 g Kaliumchlorat 

1 Siehe Fier z· Da vid: Kunst!. Farbst. Bd. III d. Technologie der Textil
fasern. Herausg. v. R. O. Herzog. S.346. 1926. 

8* 
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3 g Kupfervitriol 
1 g Weizenstarke (aufgekocht) 

etwa 1,4 ccm Anilinol zum Neutralisieren 
Einstellen auf 6-8° Be (insgesamt etwa 150 cern Beizflotte). 

Zusatz essigsaurer Tonerde: 
2. 24 g Anilinsalz 

8 g Kaliumchlorat 
3 g Kupfervitriol 

8-10 cern Essigsaure Tonerde 10° Be 
1 g Weizenstarke (aufkochen) 

Einstellen auf 5-6° Be (Menge: etwa 150 ccm Flotte). 

Verwendung von Salmiak: 
3. 24 g Anilinsalz 

8 g . Kaliumchlorat 
1 g Salmiak 

0,8 g Kupfervitriol 
25 cern Essigsaure Tonerde 14 ° Be 

Einstellen auf 7-8° Be (Menge: etwa 150 cern Flotte). 

Schwefelkupfer als Katalysator: 
4. 20 g Anilinsalz 

8 g Na-chlorat 
2 g Weizenstarke (aufkochen) 

Auf 7° Be einstellen (etwa 150 cern Flotte). 
Sauerstoffiibertrager Schwefelkupfer vorher auf die Faser bringen: 

1. Bad: 20 gil Kupfervitriol, abwinden, 2. Bad: 100 ccmll (NH,)2S-Losung 
spiilen, abwinden und tranken mit der Beize. 

Verwendung von Weinsteinsaure: 
5. 27 g Anilinsalz 

1,2 g Weinsteinsaure 
9 g Kaliumchlorat 
3 g Salmiak 
3 g Kupfervitriol 
3 g Dextrin (in kochendes Wasser 

streuen und riihren) 
Einstellen auf 6-7° Be (Menge: etwa 150 cern Flotte). 

Zusatz von Toluidin: 
6. Beize fiir unvergriinliches Schwarz (I. G.): 

I. 13,5 g Anilinsalz II. 5,55 g Eisenbeize 40° Be 
3,9 g Toluidin 18 cern Wasser 

2 cern Essigsaure 8,1 ccm Kupfervitriollosung 
5,6 cern Na-chlorat (1:5) 
155 cern Wasser 

Man gieBt 160 cern von Losung I mit 20 cern von Losung II zusammen 
und trankt. 

Zusatz von Vanadat und Kollamin. 
7. 75-85 g Anilinsalz 

35 g Natriumchlorat 
15 g Vanadinsaures Ammoniak (1:1000) 

35-40 g Kollamin (F. Sager, Mannheim). 
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Einstellen auf 11 Beizflotte. Fiir 10 g Baumwolle etwa 20% der obigen 
Mengen abwiegen und auf 200 ccm einstellen. Nachoxydieren mit Chromkali
soda (siehe unten) bei 70°. 

8. Zusatz von "Eumol neu" (I. G.). 
Als Sparmittel fUr Anilinschwarzflotten setzt man fiir den Ansatz 

etwa 6 gil zu und kann etwa 10-15% an den anderen Zusatzen sparen. 
Die Arbeitsweise ist die gleiche wie sonst. 

Chromierungsflotte1:20: Die Flotte zum Naehoxydieren kann 
enthalten: 

2-3 gil Bichromat (K oder Na) oder 
2-3 gil und 2-3 gil Soda oder 
2-3 gil und 0,5 ccmll Schwefelsaure 66 0 Be oder 
2-3 gil " und 

0,5 ccmll Schwefelsaure 66° Be und 
2 gil Eisenbeize konz. oder 

2-3 gil Bichromat und 
0,5 ccm/l Schwefelsaure und evtl. 

_ 0,25 gil Anilinsalz 

Arbeitsgang. Tranken mit Beize. Die fUr die Beizflotte er
reehneten Zusatze, jeden fur sieh, heiB losen (Sauren kalt ver
dunnen), erkalten lassen, Losungen in der Reihenfolge wie auf
gefuhrt zusammengieBen, einstellen mit Wasser auf die angege bene 
Konzentration, priifen auf neutrale ReaktioR mit Methylvielett 
(1: 10000) evtl. Zusatz von Anilinol bis zur neutralon Reaktion. 
Methylviolett darf nieht blau werden oder grun Die BeizlOsung 
muB klar sein und darf keine Ausseheidungen haben. Eingehen 
mit gut genetztem und gut abgewundenem Garn, etwa 10-15 
Minuten fleiBig hantieren, abquetsehen, abwinden bis auf Doppel
gewieht (100% Zunahme), egalisieren (Flotte dureh Winden gleieh
maBig in der Faser verteilen), Farbe des getrankten Garns darf 
kaum verandert, darf nieht griin oder ruBig sein. Aufloekern 
und Oxydieren. 

Oxydieren. Mogliehst raseh bei etwa 35° troeknen. Dann bis 
zu 12 Stunden aufhangen in feuehtwarmer Luft von etwtt 25-35° 
(bei kleinem Troekensehrank mussen die Gase abgesaugt werden). 
(Flaehe, groBe Sehale mit Wasser im Troekensehrank.) 2-3mal 
umwenden und aufloekern. Sob aid das Garn gleiehmaBig dunkel
grun ist, herausnehmen und 

Chromieren, mit einer der oben angefUhrten Chromierungs
flotten bei 45-50° etwa 1/2 Stunde (Flotte1: 20). Darauf gut 
spulen und mindestens 1 Stunde evtl. iiber Naeht liegen lassen, 
am Morgen kalt, heiB, kalt spulen und 

Seifen mit 3-5 gil Seife, 0,5-2 gil Soda und evtl. 0,1-0,3g/1 
Olivenol heiB bis koehend etwa 1/2 Stunde. Abwinden, troeknen. 
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Soda und 01 werden mit Wasser zu einer Emulsion verkocht, und 
diese vor der Seife in das Bad gegossen. 

Anhang. 

Verwendung. Meistens fUr Baumwolle: Lose Baumwolle, 
Garne, Wirkwaren, Strumpfe, Gewebe (Druckerei), Kunstseide. 
Aber auch fur Halbwolle (Wolle entweder sauer vorfarben, oder 
nachher sauer uberfarben. Das Schwarz wird dann saurekochecht 
gemacht, indem man der Chromflotte 10 gIl Anilinsalz zugibt und 
uber Nacht liegen laBt) und fUr Halbseide. 

Nuancierung. Zusatz von viel Anilinol zur Beizflotte macht 
den Ton brauner. 

Zusatz von Anilinsalz zur Chromflotte macht das Schwarz 
brauner, tiefer (es beteiligt sich bei der Oxydation noch mit an der 
BiIdung des endgiiltigen Farbstoffs). 

Ein volleres, brauneres Schwarz erzieIt man auch, wenn man 
an Chlorat etwas abbricht und an Kupfervitriol etwas zugibt. 

Ein blaues Schwarz resuItiert, wenn man beim Chromieren 
etwas weniger Chromsalz (2 gIl) nimmt und Anilinsalz fortlaBt. 

Roter, brauner wird das Schwarz auch durch erhohten Chrom
zusatz und Fprtlassen von Anilinsalz aus der Chromflotte. 

Ein Blauschwarz erreicht man durch schwachere Beizflotte'. 
Blau- und Gelbholz in der Seife kann ebenfalls zum Tonen be

nutzt werden (etwa 1 %; 0,5 gil). 
Konzentration der Beizflotte ist je nach der Schwere der 

Gewebe oder der Feinheit der Garne verschieden. 
Leichte Ware und grobe Garnnummern erfordern nicht so 

hohe Dichte wie schwere Stucke, urn die gleiche Tiefe zu erzielen. 
Mit der Konzentration wachst die Tiefe und die Braunung des 

Tones, gleichzeitig aber die Gefahr der Faserschadigung durch den 
erhohten Gehalt an Salzsaure. 

Fasermorsche. Der Grad der Faserschadigung hangt zum 
Teil von der gewissenhaften Einhaltung der erprobten Arbeits
bedingungen abo Auch Zusatze wirken gunstig ein (siehe unten 
Kollamin). 

Zweck und EinfluB der Zusatze. 
Anilinsalz im Chrombade siehe Nuancierung (oben). 
Chromate dienen, wie schon gesagt, als Sauerstofftrager. Je 

mehr Bichromat angewandt wird, desto voller und gleichmaBiger 
wird das Schwarz, je weniger, desto blauer, leerer bleibt es. Die 
Vergriinlichkeit nimmt ab bei erhOhtem ChromgehaIt des Bades 
und kurzer Flotte. Siehe auch Nuancierung. 
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Chlorate. Eine erhOhte Menge Chlorat beschleunigt die Oxy
dation, sie macht den Ton tiefer, und die Vergriinlichkeit nimmt abo 

Kupfervitriol. Vermehrte Zugabe an diesem Salz vertieft das 
Schwarz, beschleunigt die Oxydation, was nicht immer wiinschens
wert ist, da die Echtheit darunter leiden kann. 

Dextrin dient als Klebemittel, wohl zur ErhOhung der Reib
echtheit. Kann reduzierend, verlangsamend (also giinstig) auf 
den Oxydationsvorgang wirken. 

Eumol neu. Siehe S. 117, Rezept 8). 
Eisenbeize dient als Katalysator und gleichzeitig als Beize beim 

Uberfarben mit Blauholz im Seifenbade. 
Kollamin der Firma Sager, Mannheim, ist ein Mittel, um die 

Schwa chung der Faser bei Oxydationsschwarz und Dampfschwarz 
zu reduzieren. Die EinbuBe an Festigkeit solI nach Untersuchun
gen bei Anwendung von Kollamin etwa 10% geringer sein 
als bei iiblicher Arbeitsweise ohne das Schutz mittel (siehe S.116, 
Rezept 7). 

Salmiak dient als wasseranziehendes Mittel beim Oxydieren 
in der Hange, weil die Anwesenheit von Feuchtigkeit durch die 
ganze Faser hindurch unbedingt anzustreben ist, damit die Oxy
dation gleichmaBig durchdringt (siehe S. 116, Rezept 3). 

Schwefelkupfer dient als Sauerstoffiibertrager (siehe S. 116, 
Rezept 4). 

Starke wirkt klebend auf den Farbstoff (siehe Dextrin). 
Toluidin. Zusatz zur Beize, um unvergriinliches Schwarz zu 

erzeugen (I. G.) (siehe S.116, Rezept 6). Einzelheiten iiber unver
griinliches Schwarz siehe Heermann, Textilveredlung 1926. 

Tonerdesalze, Z. B. essigsaure Tonerde wirkt abstumpfend auf 
die Salzsaure, verzi::igert den ProzeB der Oxydation und verlang
samt so die Schwarzbildung. UberschuB an diesem Salz wirkt 
nicht giinstig auf den Charakter des Tones. 

Weinsteinsaure und andere Sauren, wie Milch- und Ameisen
saure als Zusatze zur Beize sollen die Wirkung der Salzsaure auf 
die Faser abschwachen (siehe S.116, Rezept 5). 

Das Farben mercerisierter Baumwolle. 
Theoretisches. Baumwolle, vor allem langstaplige, schrumpft 

durch Behandlung mit konzentrierter Natronlauge bei gewi::ihn
Iicher Temperatur (15-20°) ein und erhalt bei gleichzeitiger oder 
kurz darauf erfolgender starker Streckung einen seidenartigen 
Glanz. Daneben andert sich ihre chemische Zusammensetzung und 
ihre farberischen und physikaIischen Eigenschaften. Es wird an-
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genommen, daB sich Natroncellulose bildet, die durch auffolgendes 
Spiilen mit Wasser in Hydratcellulose ubergeht. An veranderten 
Eigenscha£ten sind hervorzuheben: die bedeutend groBere Au£
nahme£ahigkeit fUr aller Art Farbstoffe, Beizen u. dgl. (Tannin 
usw.), die bei substantivenFarben um etwa 20-30% durchschnitt
lich gesteigert wird, und die groBere ReiBfestigkeitl. 

Farben. Die Farbemethoden sind im allgemeinen die gleichen 
wie bei Baumwolle. Die starke Af£initat fUr Farbstoffe bedingt 
groBere Vorsicht bei Handhabung der Temperatur und der 
Salzzusatze. Man arbeitet mit weniger Salz und Farbstoff, beginnt 
bei niederer Temperatur und setzt evtl. mehr EgaIisierungsmittel 
zu. 

Die Farbstoffmengen sind gegenuber denen fUr Baumwolle 
um etwa 7!tO zu reduzieren, wenn man die gleiche Tie£e wie auf 
Baumwolle erzielen will. 

FUr hellere Tone wird gebleicht, und zwar meist nach dem 
Mercerisieren. 

Die mercerisierte Baumwolle verIiert leicht ihren Glanz, wenn 
sich Abscheidungen wahrend der Behandlung aus den Badern 
ablagern, wie Kalk, Kalksei£en, Verbindungen von Netzolen mit 
dem Kalk des Wassers bei Verwendung kalkempfindlicher Pro
dukte, Aluminiumhydroxyd und -seifen bei der Herstellung von 
Naphtholfarbungen usw. Man arbeitet dementsprechend mit 
weichem Wasser, kalkbestandigen Olen, spult die Sei£e stets gut 
aus (evtl. in einem warmen Sodabad mit 0,5-1 gil Soda, dem kal
tes Was chen folgt). Evtl. kann abgesauert werden. 

Erzeugung von Seidengriff auf Baumwolle und 
mercerisierter Baumwolle. 

Der gefarbte Strahn wird nach dem Spiilen etwa 20 Minuten 
bei gewohnlicher Temperatur mit 2-5 gil Seife behandelt, ge
schleudert und etwa 10-20 Minuten in frischem kalten Bade mit 
2-10 gil Milchsaure (50% ig) oder einer andern organischen, un
schadlichen Saure umgezogen und ohne zu spiilen scharf getrock
net. 

Die Zusatze richten sich nach der Art des Griffes, den man auch 
durch Beigabe von 1-1,5 gil Appreturmittel wie Starke, Leim, 
Dextrin in das Saurebad variieren kann. Der Griff mit Essig
saure und Ameisensaure ist nicht so dauerhaft wie der mit Milch-, 
Weinsaure oder Citronensaure. 

1 Naheres in der einschlagigen Literatur. 



Die Farberei der W oUe. 
Das Vorbereiten der Wolle zum Farben. 

Reinigen. Die Wolle wird meist in der Spinnerei schon ge. 
waschen, und die zum Farben kommenden Garne, die wenig Fett 
vom Verspinnen enthalten, werden, urn ein Filzen moglichst zu ver
hindern, etwa 1-2 Stunden in kochend heiBes Wasser eingelegt 
(Einbrennen). 

Das Waschen der Garne, die etwas fetthaltiger sind, geschieht 
beispielsweise durch ein warmes Bad von etwa 40 ° mit etwa 1-3 % 
(0,2-0,6 gil) Soda, dem evtl. eins der vielen im Handel befind
lichen Spezialwaschmittel oder etwas Ammoniak oder Seife zu
gesetzt wird (siehe die Anzeigen in den Fachzeitschriften). Die 
Waschlauge wird darauf gut mit warm em oder kaltem Wasser 
ausgespult. 

Bleichen. a) Mit gasformigem Schwefeldioxyd (in der Kammer). 
Man bereite sich ein Bad aus Weichwasser mit 1-2 gil Seife, 
tranke die Wolle bei etwa 35°, blaue evtl. mit den auf S.122 ange
gebenen Farbstoffen schwach an, winde ab ohne zu spiilen und 
hange feucht in eine Atmosphare von S02-Gas bei gewohnlicher 
Temperatur, das man durch Abbrennen von Stangenschwefel unter 
einer Glasglocke oder in einem dichtem Holzkasten erzeugt (An
zunden des Schwefels mit einem Stuck gluhenden Eisen). Man 
lasse uber Nacht einwirken, wiederhole evtl. das Bleichen, spule 
warm aus, blaue evtl. wie auf S. 122 angegeben und lasse an der 
Luft trocknen. 

Theoretisches. Das Bleichen von Wolle mit schwefliger 
Saure beruht nicht wie beim Chlorbleichen der Baumwolle auf 
Oxydation, sondern Anlagerung von S02' das mit der Wollsub
stanz eine farblose Verbindung eingeht. Nach langerer Zeit ver
gilben die gebleichten Garne wieder. Dieses Vergilben tritt bei 
der Sauerstoffbleiche mit Wasserstoffsuperoxyd usw. nicht ein. 

Versuch. Man entfarbe eine Fuchsinlosung mit wenig schwef
Iiger Saure und erwarme nach Zusatz von Salzsaure. Die Farbe 
kehrt wieder. 

b) mit gelOster schwefliger Saure. Flotte1: 40-50. Man be
reite sich ein kaltes Bad mit 2 gil Natriumbisulfit Pulver (oder die 
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etwa 3faehe Menge Bisulfitlauge von 38-40° Be) und setze kurz 
vor Gebraueh (1) etwa 0,5-0,75 cem/l Schwefelsaure zu. Man be
ginne kaIt mit der feuehten Wolle, bewege einige Zeit, steeke unter 
und lasse iiber Naeht im Bade. Am Morgen wird gut gespiilt, evtl. 
geblaut wie unten besehrieben, und nieht zu warm getroeknet 
(am besten bei Zimmertemperatur). 

e) mit KaIiumpermanganat und sehwefIiger Saure. Flotte 
1: 25. Man stelle die feuehte Wolle (gut gewasehen) auf ein kaltes 
Bad, entspreehend einer Konzentration von etwa 0,4 gil Kalium
permanganat. Zum Schutz der Wolle setze man dem Bade etwa 
1,5-2 gil Bittersalz zu. Man bewege etwa 1 Stunde, winde die 
braun gewordene Wolle ab und lose den auf der Faser nieder
gesehlagenen Braunstein in einem Bade mit etwa 4 gil Natrium
bisulfit Pulver (oder die 3faehe Menge Bisulfitlauge 38-40°), 
dem man erst kurz vor Gebraueh 1,5-2 eem/l Sehwefelsaure zu
setzt. Man behandele darin solange, bis die Wolle weiB geworden 
ist. Darauf spiile man in kaltem Wasser und trockne nieht zu 
warm. 

Theoretisches. KaIiumpermanganat zerfallt dureh die redu
zierenden Substanzen der Wolle bei Abwesenheit von Saure naeh 
der Gleichung: 

2 K . Mn 0 4 + H20 = 2 Mn02 + 2 KOH + 30. 

Der freiwerdende Braunstein lagert sieh auf der Faser abo Das 
der Wolle sehadIiehe KaIiumhydroxyd wird dureh Zusatz von 
Bittersalz abgestumpft: 

2 KOH + MgS04 = Mg(OH)2 + K2S04. 

Bliiuen. Der der Wolle naeh der Bleiehe noeh etwa anhaftende 
geringe Gelbstieh wird dureh Anfarben mit blauen oder violetten 
Farbstoffen aufgehoben. Man gibt dem Bisulfit- oder dem letzten 
Spiilbade von etwa 40° etwa 0,001-0,002 gil Farbstoff zu, han
tiert etwa 10-15 Minuten, spiilt und troeknet maBig warm (ge
wohnIiehe Temperatur). 

Beispiele: Brillantwalkblau B, Cyananthrol R Plv. 
Formylviolett S4B, Eglantin BBZ 
Viktoriablau B 
Methylvioletts 
Saureviolett 6BN, 4BL und viele andere. 

Es kann aueh naeh dem Spiilen im fetten Seifenbade hand
warm geblaut werden (5-10 gil Seife). 

d) mit Wasserstoffsuperoxyd. (Flotte1:40 oder kiirzer). Man 
stelle sieh ein Bad mit etwa 200-250 eem/l Wasserstoffsuperoxyd 
(3% ig), das heiBt mit etwa 1/5 der Bleiehflotte her. Das Bad muB 
dureh vorsiehtigen Zusatz von Ammoniak zur Abgabe von Sauer-
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stoff schwach alkalisch gemacht werden (rotes Lackmuspapier muG 
eben geblaut werden). Ausfiihrung siehe unten. 

e) mit Natriumsuperoxyd. Flotte1: 40 oder kiirzer. Man ver
setze das kalte Bad mit 7,5-10 ccm/l Schwefelsaure und streue 
langsam unter fleiBigem Riihren 10-13 gil Natriumsuperoxyd ein. 
Das Bad muG dauernd saure Reaktion zeigen, andernfalls muG 
mit gut verdiinnter Schwefelsaure unter Riihren vorsichtig an
gesauert werden. Erst jetzt wird wie bei Wasserstoffsuperoxyd mit 
wenig Ammoniak alkalisch gemacht. Das zwischengeschaltete An
sauren ist wichtig, da sonst - bei Mangel an Saure - die auf
tretende Natronalkalinitat (siehe Gleichung II) die Wolle schiidigen 
wiirde. Die spater hergestellte Ammoniakalkalinitat wirkt milder. 

I. Na20 2 + H 2S04 verdiinnt = Na2S04 + H 20 2, 

II. Na20 2 + H 20 = 2 NaOH + O. 

Die so vorbereiteten Bader d und e werden nun auf etwa 
40-50° erwarmt, und man kann mit dem Bleichen beginnen. Zu
nachst wird ein paarmal umgezogen und darauf untergesteckt. 
Man lasse die Wolle etwa 12-15 Stunden im Bade und ziehe 
wahrend dieser Zeit einige Male um, oder lasse sie iiber Nacht gut 
bedeckt unter der Flotte. Das Bad muG wahrend der ganzen Bleich
dauer auf schwach alkalische Reaktion kontrolliert werden. An
schlieGend wird gut gespiilt und im letzten, evtl. schwach an
gesauerten oder im Seifenbade mit den schon angegebenen Farb
stoffen geblaut. 

Das Farben. 
Theoretisches. FUr das Farben von tierischen Fasern hat man 

noch keine eindeutige Erklarung gefunden 1. Man nimmt aUgemein 
an, daG beim Farben mit basischen und Saurefarben sich eine 
chemische Reaktion, eine Salzbildung vollzieht zwischen der Farb
base bei basischen und der Farbsaure bei Saurefarben mit den ent
gegengesetzten Gruppen der W oUe oder Seide, die als EiweiB
k6rper, gleichzeitig basische und saure, reaktionsfahige Gruppen 
enthalten. 

Beim Farben mit basischen Farben spricht fUr diese Theorie die 
Tatsache, daB beim Farben der hydrolytisch gespaltenen, meist 
salzsauren Salze die Mineralsaure quantitativ im Bade zuriick· 
bleibt. Bei den meisten Saurefarben muG, um die Farbung durch· 
zufiihren, die Farbsaure des Farbstoffs 2 mit einer starkeren Saure 

1 Haller: Theorie der Farbung. Enzyklopadie der textilchemischen 
Technologie. Herausgegeben von Heermann. S.807. 1930. 

2 Die Farbstoffe sind meist als Natronsalze im Handel. 
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(Essig-, Ameisen- oder Schwefelsaure1) in Freiheit gesetzt werden. 
Einzelne Saure- und substantive Farben ziehen auch in neutralem 
Bade gut auf tierische Fasern (siehe S. 134 u. 136). 

Die Saurefarben enthalten saure Gruppen, die sie zum Farben 
von tierischen Fasern geeignet machen (Sulfo-, Carboxyl-, Hydro
xylgruppe). Hierzu gehoren ihrer chemischen Natur nach haupt
sachlich folgende Klassen: 

OH 

Nitrofarbstoffe, Beispiel Naphtholgelb S: SOaNa . CO· N02 

·N02 

Azofarbstoffe, Beispiel Pouceau 4 GB: +------ OJ' OH 
SOaH. 

Anilin diazo und gekuppelt mit 2 Naphthol. 7· Sulfosaure. 

OH.QSOaH 

Triphenylmethanfarben, Beispiel . SOaH 
Patentblau V: C2H5 > N . ~C--C> . N < C2H5 

C2H5 "--/- I C2H5 

OR 
Pyrazolonfarben, Beispiel Flavazin L (?), Echtlichtgelb G: 

CO 

C> N: N '11' N . C>. SOsNa 
CRs·=·N 

aus Anilin I Methyl-Pyrazolon I Sulfophenylrest. 

Phthaleinfarben, Beispiel Eosine. 
Anthrachinonderivate, Beispiel Alizarinirisol: 

o OR 
·11 . 

Of. NH . C,H'<?o;H 

Von praktischen Gesichtspunkten aus miissen die Saurefarben 
ohne besondere Riicksicht auf ihre chemische Natur nach ihren 
farberischen Eigenschaften in einzelne, nicht immer scharf ge
trennte Gruppen eingeteilt werden, so daB in den einzelnen Grup
pen Farbstoffe der verschiedensten chemischen Zusammensetzung 
und Herkunft vertreten sind. Diese Einteilung fiir die Farberei 

1 An Stelle von Essigsaure kann meist 1/4-1/5 und an Stelle von Schwefel
saure die gleiche Menge Ameisensaure genommen werden. 
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wird dadurch bestimmt, wie sich die einzelnen Farbstoffe beim 
Zusatz von Sauren im Farbebade verhalten. 

Wirkung des Saurezusatzes. Bei den meisten Wollfarb
stoffen - Ausnahmen siehe bei den Vorschriften (z. B. neutral 
ziehende oder substantive Farben) wird bekanntlich durch Zusatz 
von Saure das Aufziehen der Farbstoffe bewirkt. Die angewandte 
Saure (Essig-. Ameisen-, Schwefelsaure) macht die Farbsaure 
frei. die als solche von der Wolle aufgenommen wird.~ Gleichzeitig 
wird durch Gegenwart der Zusatzsaure die Loslichkeit der frei
gemachten Farbstoffsaure herabgedriickt und das Gleichgewicht 
des Systems zugunsten der Farbstoffaufnahme verschoben. Der 
Charakter eines Farbstoffes bestimmt die Menge und Starke der 
Saure, mit der er am giinstigsten gefarbt werden kann. Ihre Wir
kung kann entweder abgeschwacht werden (z. B. durch Zusatz von 
Glaubersalz zu Schwefelsaure und Anwendung von sauren Salzen1), 

oder erst allmahlich zur Entwicklung gebracht werden durch An
wendung eines Salzes, bei dem im Laufe des Erwarmens die Saure 
langsam frei wird (Ammonsalze siehe S. 132). Die ErhOhung 
der Saurekonzentration - bis zu einem gewissen Grade - wird 
ein rascheres, intensiveres und unter Umstanden bei schlechter 
egalisierenden Farbstoffen unegaleres Aufziehen bewirken und um
gekehrt. Man wird also praktischerweise, um moglichst egale 
Farbungen zu erzielen, zu Anfang des Farbens mit wenig oder 
schwacherer Saure arbeiten, evtl. auch den Zusatz an Glaubersalz 
vermehren, und erst nach einiger Zeit die Konzentration erhohen 
oder eine starkere Saure nachsetzen, um ein vollstandiges Er
schopfen des Bades zu erreichen. Dieses Verfahren hat allgemein 
in der W ollfarberei Eingang gefunden. 

Glaubersalz schwacht, wie die Formel zeigtl. die Aciditat. 
Eine ErhOhung der Salzmenge wird also das Farben verlang
samen - ganz im Gegensatz zur Baumwollfarberei -, und die 
Folgen sind dann meist besseres Egalisieren, besseres Durch
farben und evtl. nicht vollkommenes Ausziehen der Bader. 

Aber das Salz 2 muB dariiber hinaus noch einen andern EinfluB 
auf den Verlauf der Farbung ausiiben. Kocht man namlich eine 
mit Saurefarben hergestellte Farbung in einem frischen Glauber
salzbade, so wird ein Teil des Farbstoffes von der Faser herunter
gezogen, wahrscheinlich wei! der Farbstoff sich in dieser Flotte 
besser lOst als in reinem Wasser. Man kann also eine solche zu 

1 Na2SO, + H 2S04 = 2 NaHSO,. 
2 Kochsalz an Stelle von Glaubersalz hat sich bei der Wollfarberei 

nicht bewahrt, da es die Eigenschaften der Wolle ungiinstig beeinflullt. 
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dunkel gewordene Farbung durch Kochen mit Glaubersalz (etwa 
10-20%) in frischem Bade etwas aufhellen. 

Das Salz wird also, da es in gewissem Sinne lOsend auf den 
Farbstoff wirkt, einen Ausgleich zwischen starker und schwacher 
mit Farbstoff beladenen WollteiIchen herbeifiihren, also - an sich 
- egaIisierend wirken und dem EinfluB von Saure entgegen
wirken, auch ohne mit ihr chemisch zu reagieren (Glaubersalz 
und Essigsaure bei vielen Vorschriften). 

Temperatur. Die ErhOhung der Temperatur wirkt im all
gemeinen bei Wollfarbungen beschleunigend auf den Farbevorgang 
ein. Durch TiefhaIten der Temperatur bei Beginn des Farbens er
reicht man also ein langsameres Aufziehen des Farbstoffes und 
erzieIt leichter eine egale Farbung. Bei Kochtemperatur quillt 
die Wolle am meisten auf, das gleichmaBige Eindringen des Farb
stoffes wird dadurch erleichtert, unddas Ausziehen der Bader 
erfolgt in den meisten Fallen fast quantitativ. 

Beim Farben der Wolle muB daher in den meisten Fallen ge
kocht werden - zum Unterschied von Baumwolle und Seide -
und die verdampfte Flotte ist im Laufe des Farbens durch Nach
gieBen von heiBem Wasser zu ersetzen. 

Die Kunst des Farbens besteht nun darin, in jedem Faile die 
giinstigsten Bedingungen zu wahlen, das heiBt die Faktoren 
Saurezusatz, Temperatur, Glaubersalz oder Ammonsalz, Lang
samkeit des Erwarmens usw. so geschickt zu variieren, daB unter 
Ausnutzung des Farbstoffes und Schonung des Faser eine mog
lichst gleichmaBige Farbung entsteht. Dabei konnen notigenfalls 
Farbstoffe, die bei verschiedenen Vorschriften genannt sind, zu
sammen gefarbt werden. Nur muB dann stets auf die empfind
licheren Riicksicht genommen werden, indem man z. B. vorsichtig 
bei Saurezusatz und Erwarmung ist, und die Glaubersalzmenge 
evtl. erhoht (siehe z. B. die Hilfsfarbstoffe beim Farben mit 
Chromierungsfarben S. 147). 

Saure-, substantive und basische Farben. 
a) Saure(-Egalisierungs-)farben fiir Glaubersalz und 

Sch wefelsaurezusatz, 
die sehr gut egal farben, bei hoher Temperatur zugesetzt werden 
konnen und sich etwas starker sauer far ben lassen als die nachste 
Gruppe. Man setzt etwas mehr Schwefelsaure und weniger 
GIaubersalz zu als dort. 

Losen der Farbstoffe. Man iibergieBt sie mit kochend heiBem 
Wasser oder mit kochender Flotte. Bei einigen Farbstoffen da-
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gegen ist ein Losen in saurer Flotte zu vermeiden, z. B. Patent
blau A. Dagegen werden am besten in saurer Flotte ge16st z. B. 
Amidonaphtholrot 6B, Naphthalingriin V, Alizarindirektviolett 
EBB, Azosaureschwarz 3BL und andere. 

Farben. Flotte1:60-80. Das Farbebad wird beschickt mit: 
10-15% (2,5--4g/l) Glaubersalz, 3-5% (0,4-0,7 ccm/l) Schwefel
saure \ oder an beider Stelle 5-15 % (1,5-4 gil) Weinsteinpraparat 
(Natriumbisulfat). Darauf gibt man den gut ge16sten Farbstoff zu, 
erwarmt bis etwa SO°, stellt die genetzte Wolle 2 auf, treibt hoch 
und laBt 1-11/4 Stunde kochen. Darauf wird gespiilt und ge
trocknet. Die Bader konnen weiter benutzt werden. 

Versuche. '1. Man farbe einige Farbstoffe aus der unten stehen
den Liste mit je etwa 3 % Farbstoff fUr bunte Tone, 7-S % fUr 
Schwarz und mit den oben angegebenen Zusatzen. Zum Er
schopfen des Bades bei Farbstoffen, die nicht gut ausgezogen wer
dyn (beobachten!) wird noch etwas Saure nachgesetzt . 

. 2. Man farbe 3 Strahne oder Lappchen getrennt mit dem glei
chen Farbstoff aus der Liste S.129 unter gleichen Bedingungen, 
aber Nr. 1 ohne Saure und Glaubersalz, Nr.2 mit Saure (nach 
Vorschrift), ohne Glaubersalz, Nr. 3 ohne Saure mit 5-10 gil 
Glaubersalz. Man verlgeiche zum SchluB die getrockneten Far
bungen. 

3. Man fUhre eine Farbung aus mit 3 Strahnen in einem Bade 
mit einem Farbstoff auf S.12S. Darauf koche man einen ge£arbten 
Strahn in einem frischen Bade mit Wasser, den andern in einer 
Losung etwa 5-10 gil Glaubersalz mit der gleichen Flottenmenge 
1/2 Stunde. Der 3. Strahn wird zum Vergleich der 3 Farbungen 
zuriickbehalten. 

4. Man farbe einige Strahne nach Vorlagen (z.B. Modefarben) 
mit einer Mischung aus Blau, Rot, Gelb (z. B. Alizarindirektblau 
AGG, Guineaechtrot BL, Echtlichtgelb EGG). Man stelle sich 
zu dies em Zweck 3 Losungen etwa 1: 100 her. 

Farbstoffe (Farbkarte Nr. 164 C, 235 B der 1. G.). 
Die Marken mit * z. B. egalisieren besonders gut und kommen fur 

Mischungen in Frage. Sie k6nnen ohne wei teres dem kochenden Bade 
zugegeben werden. 
Rot: Alizarinrubinol R, GW 

*Amidonaphtholrot 2B, 
6B 

* Azofuchsin 4 G ex, 
6B ex 

*Guineaechtrot BL 

1 An Stelle von Schwefelsaure kann stets die gleiche Menge Ameisen
sauro 85 % ig genommen werden. 

2 Das Netzen vor dem Farben getrockneter, gereinigter Wolle geschieht 
bei allen Farbungen, auch spater, durch kurze Behandlung in kochend 
heiBem Wasser, bis sie von selbst untergeht. 
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*Lanafuchsin 6 B 
Rhodamin B ex (bas.) 

*Supraminrot GG, B, 3B 
*Radiorot G 
*Supraminbordo B 
* Azogrenadin S 
*Saurefuchsin 
*Sulforhodamin B ex 

* Alizarincyanol BB, BE 
GSE 

*BriIIantsaureblau V 
*Patentblau V, L 
Patentblau A 
Viktoriablau B (bas.) 
Patentmarineblau LER 

*Sauremarineblau A 
Anthosin 5 BN 

*Echtlichtrubin BL 
Orange: *Echtlichtorange G 

* Azowollblau SER, C 
*Cyanol FF, ex, FFG 
*Tetracyanol A 
* Alizarindirektcyanin 

3GE 

Gelb: 

Griin: 

Blau: 

.)'. *Orange II, GG konz. 
*Orange GR spez. 
Mandarin G ex 
Echtlichtgelb G, EGG 

*Chinolingelb S 
Curcumin S, S konz. 

*Supramingelb G, 3 G, R 
*Tartrazin 0, SO 
*Naphtholgelb S 
*Radiogelb R 
*Indischgelb G 
*Sauregelb AT ex 
* Amidogelb E 
*Guineaechtgriin B 

Violett: 

y*Wollgriin BS 
*Cyanolechtgriin G, GG Braun: 
*Alkaliechtgriin 3G,lOG 
*Naphthalingriin V 

Amidoblau GGR, BA 
Alizarindirektblau AR, 

AGG 
* Anthracyanin 3FS, FS, 

3GS, BS 
* Alizarinirisol R 
*Echtsaureviolett lOB 
*Viktoriaviolett 4 BS 
Alizaringeranol B 

*Saureviolett 6BN 
* Alizarindirektviolett 

EBB 
* Anthracyaninbraun RL 
* Anthracyaninbraun RS, 

GS 
* Anthracyaningriin BS, Schwarz Azomerinoschwarz BN 

3 GS u. grau: Guineaschwarz 3BL ex 
*BriIIantsauregriin 6B Azosaureschwarz 3 BL 
* Alizarinastrol B ex 
* Alizarinsaphirol SE, Agalmaschwarz 4BG 

A3R Anthracyaningrau GS 

Echtheiten. Die Echtheitseigenschaften der ersten beiden 
Gruppen der Saurefarben sind im allgemeinen nicht hoch. Sie 
sind wenig wasch- und walkecht. Die Lichtechtheit schwankt 
zwischen maBig bis sehr gut. Die Alkali-, Reib- und Dekatur
echtheit ist im groBen und ganzen gut bis sehr gut (genaue An
gaben siehe in den Echtheitstabellen der Fabriken). 

b) Andere Saure-(Uni-)farben fiir Glaubersalz und 
Sch wefelsa urezusa tz, 

die etwas schlechter egalisieren. Sie erfordern daher einen hoheren 
Zusatz an Glaubersalz und diirfen nicht so stark sauer geHl,rbt 
werden, wie die Egalisierungsfarben. Sie sind also zum Abtonen 
und fiir Mischungen weniger gut geeignet, und das Farben muB 
bei niederer Temperatur begonnen werden, um das Aufziehen 
zu verlangsamen. 
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Echtheiten siehe die EgaIisierungsfarben. 
Losen der Farbstoffe. Man teigt den Farbstoff mit wenig heiBem 

Kondenswasser an und setzt unter Umruhren genugend heiBes 
Wasser nacho Ein Losen in saurer Flotte ist zu vermeiden. 

Flotte1: 80-60. 
Fiirben. Man beschickt das Bad mit 10-20% (2,5-5 gil) 

Glaubersalz, 2-3% (0,25-0,4 cern/I) Schwefelsaure, oder an 
deren Stelle mit 5-10% (1,25-2,5 gil) Weinsteinpraparat 
(Natriumbisulfat), setzt die berechnete Menge FarblOsung zu, 
beginnt bei etwa 50° mit dem Farben, treibt langsam hoch (in 
etwa 1/2 Stunde) und laBt etwa 1 Stunde kochen oder bis das 
Bad erschopft ist. Notigenfalls setzt man etwas Saure nach 
(0,5-0,7 cern/I). Nach dem Farben wird gut gespult und getrock. 
net. 

Bei schwer durchfarbender Ware geht man in der Praxis bei 
niederer Temperatur ein, treibt noch langsamer zum Kochen, er· 
hoht den Zusatz an Glaubersalz und gibt evtl. die Saure in mehreren 
Teilen (verdunnt) in das Bad. 

Die Farbbader konnen fur andere Farbungen weiter benutzt 
werden. 

Versuche. Man stelle einige Ausfarbungen her mit Farbstoffen 
dieser Gruppe. Die Zusatze an Farbstoff sind die gleichen wie 
bei a, auch fur schwarz. 

Farbstoffe (Farbkarte Z. B. 164 C, 235 B usw. der L G.). 
Rot: Ponceau 2R, BO ex 

Echtponceau BX 
Krystallponceau 
Azorubin S 
Croceinscharlach 7 B 
Alizarinrubinol 3 G 

Orange: Ponceau 4GB 

Gelb: 

Griin: 

Orange IV 
Metanilgelb ex 
Echtlichtgelb 3 G 
Supramingelb 3 GL 
Aminschwarzgriin B 

Violett: 

Brann: 

Naphtholgriin B f. Wolle Gran n. 

Blan: 

Alizarincyaningriin EF, schwarz: 
G ex, 3G 

Supramingriin BL, G 
Radiogriin C 
Alizarinbrillantrein blau 

R 

Wasserblau R, 3B 
Wollblau R ex 
Brillantwollblau FFR ex 
Echtsaurecyanin 5R 
Brillantsaureblau A, EG 
Alizarinreinblau G 
Alkaliviolett LR 
Guineaviolett 3BA 
Wollechtviolett B 
Supraminviolett R, B 
Supraminbraun R, G 
Echtbraun G 
Aminschwarz 4BL 
Naphthylaminschwarz 

4B, lOB 
Amidoschwarz AGG, 

ATT 
Saurealizaringrau G 

c) Palatinechtfarben (1. G.). 
Diese Gruppe umfaBt eine Reihe Saurefarben, die gute All· 

gemeinechtheiten aufweisen, vor aHem sehr gut lil1htecht sind. 
Ziihlke, Leitfaden. 9 
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Sie werden unter Zusatz von Schwefeisaure ohne Glaubersalz 
gefarbt. Die Farbsto££e bilden einen Ubergang zu den Chromie
rungsfarben. Sie enthalten bereits Chrom und sind chromierbare 
Farbsto££e, die sich beim Kochen in saurem Bade entwickeln 
(siehe S.138££.). AhnIiche Farbstoffe sind die Neolanfll,rhen derCiba. 

Vorschrift. Flotte etwa 1: 80-1 : 60. Man setzt dem Bade etwa 
5-10% (0,7-1,5 ccm/I) Schwefeisaure und die Farbstofflosung zu, 
stellt bei etwa 35 0 auf, treibt Iangsam zum Kochen und zieht dabei 
etwa 11/2 Stunden um. Bei dunklen Tonen setzt man einen Teil 
der Saure erst bei Beginn des Kochens zu (vorher verdunnen, 
etwa 1: 20). Nach dem Farben wird gespult. 

Beispiele. Bunte Tone etwa 3 % ig fiirben, schwarz etwa 
8-10%ig. 

Farbstoffe (Farbkarte z. B. Nr. D 2881 und Rundschr. 402 B der I.G.). 
Farbstoffe mit * eignen sich fur Mischungen, weil sie besonders gut egali
sieren. Sie kiinnen dem kochenden Bade zugesetzt werden. 
Rot: Palatinechtrot RN Blan: Palatinechtblau BN,GR 

Palatinechtrosa G, B *Palatinechtblau RR, 
*Palatinechtbordo RN GGN 

Orange: Palatinechtorange R Palatinechtmarineblau 
*Palatinechtorange GN RNO, REN 

Gelb: Palatinechtgelb 3 GN Violett: Palatinechtviolett R 
*Palatinechtgelb GRN Braun: PalatinechtbraunBRRN 

Griin: Palatinechtgriin G Schwarz: Palatinechtschwarz 
*Palatinechtgriin BL RRN 

konz. 

d) Saurefarben fur Essigsaureanfarbung. 
"Schwach saure Farbsto££e", die empfindIicher sind und mit 

Essigsaure gefarbt werden mussen. Zum Ausziehen der Bader 
kann bei einigen Schwefelsaure oder, wie stets, die gieiche Menge 
Ameisensaure nachgesetzt werden. 

Echtheiten. Die Farbstoffe dieser Gruppe zeichnen sich schon 
durch bedeutend hOhere Wasch- und Walkechtheit vor den bisher 
gefiirbten aus. Auch die Lichtechtheit ist im Durchschnitt besser. 
Reib-, Alkali- und Dekaturechtheit ist gut bis sehr gut. Einzelne 
Vertreter dieser Gruppe werden ais Hilfsfarbsto££e zum Abtonen 
beim Herstellen Iebhafterer Farbungen mit Chromierungsfarben 
verwandt, da sie, in geringen Mengen den Chromfarben zugesetzt, 
die Wasch- und Walkechtheit nicht erhebIich herabsetzen (siehe 
die spateren Vorschriften). 

Losen der Farbstoffe geschieht wie ublich. 
Farben. Flotte wie ublich. Man beschickt das Bad mit 10% 

(2,5g/I) Glaubersalz, 2-5% (0,5-1,25ccm/l) Essigsaure 1 und der 

1 .An Stelle von Essigsaure kann 1/4-1/5 Ameisensaure genommen werden. 
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Farbstofflosung, beginnt bei etwa 40-50° mit dem Farben 
(Schwarz bei 60°), treibt Iangsam hoch und IaJlt etwa 1/2_3/4 
Stunde kochen. Darauf setzt man zur Erschopfung des Bades ent
weder 2-5% (0,5-1,25 ccm/I) Essigsaure oder 0,5-2% (0,05 bis 
0,25 ccm/I) Schwefelsaure oder die gleiche Menge Ameisensaure 
nach und IaJlt kochen, bis das Bad ausgezogen ist. Darauf wird 
gespiilt und getrocknet. 

Versuche. Man stelle einige Ausfarbungen mit den Farbstoffen 
dieser Gruppe her und halte sich etwa an die Farbstoffzusatze der 
Ietzten Gruppen. 

Farbstoffe (Farbkarte z. B. 139 B der I. G.). 
Rot: Saureanthrazenrot 3B, Wollechtblau BL, GL 

3BL Sulfonsaureblau B 
Walkrot GA, 6BA Brillantalizarincyanin 3G 
Brillantwalkrot G, R Lanacylblau BB, RN 
Walkscharlach 4R, Radiomarineblau B 

4 R konz., G, B AlizarinbrillantreinblauR 
Tuchrot 3B ex Supraminblau FB, R 
Echtrot A V Tolylblau NB 
Supranolrot BB, BR 1 Wollblau 2 BX 
Supranolscharlach G 
Supranolbordo B 
Supranolbrillantrot B 

Violett: 

Orange: SuHonorange 5 G 
Supranolorange GS, RR 

SuHonviolett R ex 
Lanacylviolett BF 
Formylviolett S 4B, 6B 
Anthosinviolett B 

Gelb: 

Griin: 

Blau: 

Brillantwalkorange G, Braun: 
GR 

Walkorange G 
Walkgelb HG, H 5G, 0 
SuHongelb 5 G, R 
Echtbeizengelb G 
BrillantwaIkgriin B 
Alizarindirektgriin G, 5 G 
Alizarincyaningriin G ex 
Alizarinbrillantgriin SE 
SuHonsauregriin B 
Alizarinreinblau B, NA 
Brillantindocyanin 6B, 

(wird mit Essigsaure 
ausgezogen), G 

Schwarz: 

-----

Alphanolgelbbraun G 
SuHonsaurebraun 2R 
Alphanolbraun B 
Supraminbraun R, G 
Radiobraun B, S 

Gloriaschwarz N 
Naphthylblauschwarz N 
Alphanolschwarz BG 
SuHoncyaninschwarz 2 B 
SuHonsaureschwarz NB 

ex 
Supraminschwarz BR 
Radioschwarz ST 
Tolylschwarz BG 

1 Bei einzelnen SupranoHarben, z. B. Supranolorange RR, -scharlach G, 
-rot RX, BR und BB, -bordo B ist zur ErMhung der Reibechtheit das 
Farbeverfahren etwas abzuandern: Man beschickt das Bad mit etwa 10% 
(2,5 gil) Glaubersalz, 10% (2,5 gil) Ammonacetat, 2-4% (0,5-1 gil) 
Intrasol und der Farbstofflosung, treibt langsam zum Kochen und laJ3t 
1/9 Stunde dabei. Darauf kiihlt man etwas ab, setzt etwa 3% (0,8 ccmfl) 
Essigsaure oder 1 % (0,25 ccm/l) Ameisensaure zu und laJ3t durch weiteres 
Kochen ausziehen (Rundschr. 439 B der I. G.). tJber Intrasol siehe die 
Bemerkungen auf S. 224. Supranolbrillantrot B und -orange GS z. B. 
liefern dagegen auch ohne Intrasol reibechte Farbungen. 

9* 
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e) Saurefarben fiir Ammonacetatzusatz. 
bei denen die Saure (Essigsaure z. B.) allmahlich erst wahrend des 
Farbens entwickelt wird. Sie diirfen nicht mit direktem Zusatz 
von Saure gefarbt werden. da sie sonst unegal aufziehen. Man setzt 
dem Bade Ammonacetat zu, das unter Entweichen von Ammo
niak beim Erhitzen die Essigsaure frei macht, so daB also die 
Farbsaure ihrerseits nur langsam aus dem Farbstoffsalz frei wird 
und auf die Faser ziehen kann. 

Eehtheiten. Die Farbstoffe dieser Gruppe - meistens fUr 
dunkelblau verwandt - haben sehr gute Echtheiten, wobei aber 
die Walkechtheit hinter der Waschechtheit zuriicksteht. 

Losen der Farbstoffe wie sonst. 
Farben. Man bestellt das Farbebad mit 10-20% (2,5-5 gil) 

Glaubersalz, 5-15% (1,25-4 gil) Ammonacetat, fliissig 30% igl 
und der Farbstofflosung, beginnt bei etwa 40° mit dem Farben der 
gut gereinigten, genetzten Wolle, erhitzt langsam und far bt schwach 
kochend bis der Farbstoff ausgezogen ist. Notigenfalls kann noch 
etwas Essigsaure oder Ameisensaure nachgesetzt werden. 

Versuehe. Man stelle Ausfarbungen mit etwa 2-3% eines 
Farbstoffes der untenstehenden Marken her. 

Farbstoffe: Sulfocyanin 5R ex, GR ex 
Indocyanin B, BF 

x Alfanolblau BR ex, GN, 5RN 
Zum Abtonen der Farbungen im selben Bade konnen in 

geringen Mengen z. B. folgende Farbstoffe dienen: 
Brillantwalkblau B Wollblau 2BX 
Formylviolett S 4B Patentblau A 
Brillantwalkgriln B Wollschwarz GR 
Alfanolschwarz 3 BN 

f) Ph thaleinfar ben, 
fUr Rosatone, die sich durch groBe Lebhaftigkeit auszeichnen. 
Die Lichtechtheit ist ungeniigend, die Wasch- und Walkecht
heit ist maBig. Die Reib-, Dekatur-, Alkali-, Schwefel- und 
SchweiBechtheit ist gut bis sehr gut. 

Man farbt entweder 
a) mit 10% (2,5 gil) Glaubersalz, 2-5% (0,5-1,25 ccm/l) 

Essigsaure (je nach Tiefe des Tones) im Flottenverhaltnis 1: 40. 
Man beginnt bei etwa 50°, treibt innerhalb 1/2 Stunde zum Kochen 

1 Ammonacetat erhiilt man in Losung von etwa 30% durch Neutrali
sieren von Essigsaure mit Ammoniak. 130 ccm Essigsaure 30 % ig und 
50 ccm Ammoniak 25 % ig geben etwa 180 ccm Ammonacetat 30 % ig. Das 
Ammonsalz darf nicht sauer reagieren, andernfalls muB etwas Ammoniak 
in geringem UberschuB nachgefiigt werden. 
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und setzt nach etwa 3/4 Stunde schwachen Kochens notigenfalls 
noch etwas Essigsaure nacho 

b} Oder man bereitet das Bad mit 5% (1,25 ccm/l) Essigsaure, 
5% (1,25 g/l) Alaun, 3% (0,8 g/l) Weinstein, kocht die Wolle 1/2 
Stunde vor, laBt auf etwa 50° abkiihlen, setzt die FarblOsung zu, 
farbt unter Erwarmen auf etwa 80-90° weiter und laBt 20 Minu
ten ziehen. Evtl. kann Essigsaure nachgesetzt werden. Die Tone 
werden nach dieser Methode besonders lebhaft. 

Farbstoffe: Eosin ex 
Erythrosin B 
Rose Bengale B, G, GN 
Phloxin 2B 

Man wende fiir Ausfarbungen etwa 0,2-1 % Farbstoff an. Die 
Farbungen konnen zur Belebung des Tones anschlieBend mit 
schwefliger Saure gebleicht werden (siehe S.121). Die Farbstoffe 
konnen mit Rhodaminen iibersetzt werden, und man achte dann 
darauf, daB diese nicht zusammen mit ihnen gelOst werden, da 
sich die beiden Farbstoffgruppen gegenseitig ausfallen konnten. 

g) Alkali bla u. 
Die Alkaliblaus liefem sehr lebhafte, leuchtende Tone von ver

haltnismaBig geringer Echtheitl. Das farhlmle Natriumsalz des 
Farbstoffs zieht in schwach alkalischem Bade auf Wolle. die Farb
saure entwickelt sich anschlieBend in einem heiBen sauren Bade 
mit dem eigentlichen Farbton. 

Versuch. Man lOse etwas Alkaliblau in Wasser mit etwas 
Soda im Reagensglas und versetze die Losung mit ein paar Tropfen 
Schwefelsaure 1: 1-2 verd. Man beachte die Abscheidung der 
Farbsaure. 

Farben. Flotte1:80-60. Man besetzt das Farbebad mit 
3-6% (0,8-1,6 gil) Borax und der Farbstofflosung, beginnt bei 
60°, treibt in etwa 20 Minuten auf 90° und laBt 1/2-314 Stunde 
hierbei ziehen. Darauf wird gespiilt und in einem frischen Bade 
von 60-70° mit 4-5% (0,5-0,7 ccm/l) SchwefelEaure 1/4 Stunde 
behandelt. Zum SchluB wird gespiilt. 

Man wende fiir eine Farbung etwa 1,5% Farbstoff an. 
Farbstoffe: Alkaliblau 2B 

Alkaliviolett 4 BNOO, 6 BOO 
Zum Abtonen konnen dienen: 

Brillantwalkgriin B 
Brillantwalkblau B 
Formylviolett S 4B 
Guinearot 4R 

1 Die Carbonisier-, Wasser-, Dekatur- und Biigelechtheit ist sehr gut. 
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h) Neutral ziehende Saurefarben, 
die ohne Saurezusatz die Wolle anfarben, aber notigenfalls auch 
mit Saurezusatz gefarbt werden konnen. Sie sind wichtig fiir 
die Halbwollfarberei, wo sie zusammen mit substantiven Far.
ben einbadig verwendet werden. Fertige Mischungen dieser Farb
stoffe sind z. B. als Universalfarben (1. G.) fur die Halbwoll
farberei im Handel und sind so zusammengestellt, daB tierische 
und pflanzliche Fasern moglichst gleichmaBig angefarbt werden. 
Die Echtheitseigenschaften dieser Farbstoffe konnen nicht genau 
angegeben werden, da sie verschiedenen Farbstoffgruppen an
gehOren. 

Fiirben. Flottel: 60-80. Man farbt schwach kochend mit 20 % 
(5 gil) Glaubersalz, indem man bei etwa 60° mit dem Farben be
ginnt und etwa 1 Stunde kochen laBt. Man spiilt dann und 
trocknet. 

Versuch. Man farbe einen Strahn Baumwolle zusammen mit 
Wolle, oder ziehe einige starke Baumwollfaden durch ein Woll
lappchen, oder benutze ein moglichst gemustertes Stuck Halb
wollstoff zum Farben. Fiir bunte Tone der untenstehenden Liste 
nehme man etwa 3 % und fur schwarz etwa 7-8 % Farbstoff auf das 
Gewichtder Wolle berechnet. Um das zu starke Anfarben der Baum
wolle zu verhindern, muB dar auf gesehen werden, daB die Flotte 
standig schwach kocht. Zum besseren Ausziehen kann evtl. 
2-3% (0,5-0,75 ccmJI) Essigsaure .kurz vor SchluB zugegeben 
werden. Einzelne Farbstoffe farben die Baumwolle erheblich an. 

Saurefarbstoffe, die in neutral em Bade Wolle gut anfarben, 
Baumwolle kaum. 
Rot: 

Orange: 

Gelb: 

Supraminrot GG 
Supraminbordo B 
Echtrot AV 
Rhodamine 
Alizarinrubinol GW, R 
Saureanthracenrot 3BL 
Tuchrot 3B ex 
Guinearubin 4R 
Walkrot GA, 6BA 
Walkscharlach B 
Mandarin G ex 
Walkorange G 
Sulfonorange 5 G 
Orange II 
ChinoIingelb 
Sulfongelb R, 5 G 

, Echtlichtgelb G 
MetaniIgelb ex 
Supramingelb G 

Griln: 

Blau: 

Walkgelb GA 
Echtbeizengelb G 
Aminschwarzgriin B 
NaphthaIingriin V 
Alizarincyaningriin G ex 
Alkaliechtgriin 10 G 
Sulfonsauregriin B 
Supraminblau FB 
Alizarindirektblau B 
Wollblau 2 BX 
Alizarinreinblau B 
BriIlantsaureblau V 
Walkblau 5R ex 
Sulfoncyanin GR ex 
Alfanolblau BR ex 
Alfanolblau GN 
Indocyanin B, BF 

'lBrillantwollblau FFR ex 
Wollechtblau BL 
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Violett: 

Brillantwalkblau B 
Lanacylblau RN 
Patentblau A 
AlizarinbrillantreinblauR 
Brillantindocyanin G 
Guineaviolett S4B, R 
Formylviolett S4B 
Alizarinirisol R 
Echtsaureviolett 10 B 
Sulfonviolett R ex 

Wollechtviolett B 
Alkaliviolett 4BNOO, 

6BOO 
Braun: Sulfonsaurebraun 2R 

Supraminbraun R 
Schwarz: Wollschwarz BB, GR 

Supraminschwarz BR 
N aphthylaminschwarz 

4B 
Grall: Saurealizaringrau G 

i) Basische Farbstoffe. 
Die basischen Farbstoffe farben Wolle und Seide im Gegensatz 

zu Baumwolle direkt - ohne Beize - an (siehe S. 9). Die Affini
tat zur Wolle ist allerdings gering, so daB nur die geeignetsten 
herausgewahlt worden sind. Mit Ausnahme von Rhodamin und 
Viktoriablau, die auch wie die Saurefarben gefarbt werden k6nnen 
(siehe S.128), arbeitet man in neutralem Bade. Beim Farben von 
lebhaften, satten Gruntonen kann nach besonderer Vorschrift 
(siehe unten) verfahren werden, desgleichen zur Herstellung von 
sogenannten "Schwefel"- und Pastellfarben (siehe unten). 

Die basischen Farben werden nach folgender Vorschrift gefarbt: 
Losen der Farbstoffe siehe bei Baumwolle S. 20. 

Farben. a) Flotte1: 40. Man farbt entweder ohne jeden Zusatz, 
oder mit 10% (2,5 gil) Glaubersalz, um den Farbstoff auszusalzen, 
bei 90°. Kalkhaltiges Wasser muB vor dem Farben unbedingt mit 
Essigsaure korrigiert werden (Verwandlung der Bicarbonatharte 
in Dauerharte durch Bildung von Calciumacetat). Fur jeden deut
schen Hartegrad nimmt man etwa 6 ccm Essigsaure auf 100 I 
Wasser. Am besten ist es, gleich zu Anfang etwa 2-3% (0,5 bis 
0,75 ccm/l) zuzusetzen. Ein kleiner UberschuB ist nicht schad
lich, darf aber nicht zu groB werden, da sonst das Bad schlecht 
ersch6pft wird. 

b) Viktoriablau B und Rhodamin k6nnen auch wie die Egali
sierungsfarbstoffe S. 128 gefarbt werden. 

Man farbe einige basische Farbstoffe mit etwa 0,5% aus. 

Farbstoffe: 
Rot: Rhodamine 

Diamantfuchsin 
. Rubin 

Safranin T ex 
Brillantrhodulinrot B 

Orange: Chrysoidin krist. 
Aurophosphin G 

Gelb: ' Auramin 0 

Griin: Malachitgriin 
Brillantgrtin 

BIau: Viktoriablau B 
Ttirkisblau G 

Violett: Krystallviolett 
Methylvioletts 
Brillantrhodulinviolett R 

Braun: Bismarckbraun FR ex 
Vesuvin B konz. 
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Griine basische Farbstoffe 
auf Wolle mit kolloid abgelagertem Schwefel. 

Flotte1:80. 

Beispiel. Man stellt ein Bad von 45° her und setzt zu: Natriumthio
sulfat 15% (etwa 3,5 gil), Alaun 5% (1,25 gil). Nach erfolgter Auflosung 
gibt man noch etwa 3% (0,5 ccm/l) Schwefelsaure zu, stellt die Wolle auf 
das milchig aussehende Bad (Ausscheidung von kolloidem Schwefel), treibt 
langsam auf etwa 60 ° und behandelt 1 Stunde. Man spiilt griindlich und 
setzt dem letzten Spiilbade etwas Ammoniak zu. Das Ausfarben geschieht 
wie bei den anderen basischen Farben in schwach essigsaurem Bade mit 
etwa 3% (0,7 ccm/l) Essigsaure bei etwa 80°. 

Farbstoffe: BriIIantgriin Malachitgriin. 
Man stelle eine Ausfarbung mit etwa 0,5-1 % Farbstoff her. 

Pastellfarben, 
d. h. lebhafte Tone, die in einem Bade hergestellt werden, in dem gleich
zeitig ein Niederschlag von WeiB auf die Wolle erzeugt wird, um geringe 
Spuren von Gelb zu kompensieren. Man kann z. B. mit Schlammkreide 
oder mit Bariumsulfat arbeiten. 

Beispiel fiir das Farben mit Bariumsulfat (Flotte1: 10-12). Man lost 
10 g BaCl2 in etwa 125 ccm Wasser, hantiert die vorher gebleichte Wolle 
(etwa 10 g) etwa 10 Minuten darin, gibt dann 20 g Glaubersalz, in 120 ccm 
Wasser gelost, und die Farbstofflosung hinzu, hantiert noch etwa 1/2 Stunde 
und spiilt. Nach dem Trocknen wird das iiberschiissige BaSO, heraus
geldopft. 

Farbstoffe: 
Flavazin E3GL 
Orange II 
Rhodamin B ex 
Alizarindirektviolett 

EBB 
Echtsaureviolett ARR 

Saureviolett 6BN 
Patentblau A, V 
Alizarindirektgriin G 
Naphthalingriin V 
und andere 

k) Substantive Farbstoffe. 

Die wenigen substantiven, fUr Wolle in Frage kommenden 
Farbstoffe bilden ihrer Zusammensetzung nach einen Ubergang 
zu den Saurefarben und farben Wolle in neutralem Bade, evtl. 
unter Zusatz von wenig Essigsaure an, ohne aber die Zugkraft 
der Wollfarben zu erreichen. Die Tone sind nicht so Iebhaft, wie 
man sie mit Saurefarben erzielen kann, aber die Farbungen sind 
gut waschecht, besonders bei Nachbehandlung mit Metallsaizen. 

Farben. Flotte1: 40. Das Bad wird mit der Farbstofflosung und 
10-20 gil Giaubersaiz beschickt. Man beginnt bei 60°, treibt 
innerhalb 20-30 Minuten auf Kochtemperatur und laBt 1 Stunde 
kochen. In manchen Fallen setzt man zum SchIuB, wenn der Farb
stoff nicht geniigend zieht, etwa 2-5% (0,5-1,2 ccm/l) Essig
saure zu. 
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Versuch. Man stelle einige Ausfarbungen her mit 1-3 % Farb
stoff fur bunte und 6-8 % fur schwarze Tone. Bei Farbstoffen mit 
*, die nachbehandelt werden konnen - sieh die nachste Vor
schrift - farbe man einen oder 2 Strahne mehr, die man nach
chromiert usw. und mit dem unbehandelten nach dem Trocknen 
vergleicht. 

Farbstoffe: 
Rot: Thiazinrot R 

*Benzoechtrot FC 
Benzopurpurin 4 B 
Dianilechtrot PH 
Diaminbordo S 
Acetopurpurin 8 B 
Erika BN 

Orange: Pluto orange G 
*Congoorange G 

Gelb : *Chrysophenin G 
*Chrysamin G 
Thioflavin S 
Diaminechtgelb 3 G 
Diamingelb CP 
Oxydiamingelb CR 
Pyramingelb R 

Griin : Benzodunkelgriin B 
Diaminschwarzgriin N 
Diamingriin CL 

*Columbiagriin G 
Blau: *Chicagoblau 6B 

*Diaminblau RW 
*Diaminstahlblau L 
*Diaminogen ex 

Violett: Congokorinth B 
Diaminechtviolett 
BBN, FFRN 

Diaminbrillantviolett 
RR 

Braun: *Benzobraun MC 
Diamineralbraun G 

*Diaminbraun 3 G 
*Diamincatechin G 

Schwarz *Diaminechtgrau BN 
u. Grau: Diaminschwarz HW 

Sambesischwarz D 
Direkttiefschwarz E ex, 
RWex 

1) Substantive Farbstoffe mit Nachbehandlung. 

Flotte1: 40 (siehe die Bemerkungen uber Beizenfarben S.138). 

Zur Erhohung von Licht- bzw. Waschechtheit kommen wie bei 
Baumwolle Nachbehandlungen in Frage mit a) Kupfersulfat, 
b) Chromkali oder Fluorchrom, c) Chrom- und Kupfersalzen zu
sammen, d) Fluorchrom allein. Die Nachbehandlung wird ent
weder im mit Essigsaure ausgezogenen Farbebade oder in frischem 
Bade ausgefuhrt. In letzterem FaIle muE auEer dem betreffenden 
Salz noch Essigsaure zugesetzt werden. Man nimmt etwa 
3-4% (0,8-1 ccm/l) Essigsaure und an Chromkali etwa die 
Halfte vom Farbstoffgewicht, an Fluorchrom und Kupfervitriol 
etwa die gleiche Menge wie Farbstoff. 

Man beginnt bei etwa 60° (beim Arbeiten im Farbebade muB 
abgekuhlt werden), treibt zum Kochen und laBt dabei etwa 
1/2 Stunde einwirken. SchlieBlich wird gut gespult und getrocknet. 

Farbstoffe: 
a} fiir Kupfernachbehandlung: 

Diamincatechin G 
Diaminbraun 3 G 
Diaminblau RW 
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Benzobraun MC 
Chicagoblau 6B 
Chrysophenin G 
Congonbraun G 

Die Farberei der Wolle. 

Benzoechtrot FC 
Chrysamin G 
Congobraun G 

c) fiir Chrom- und Kupfernach-
b) fUr Chromkali oder Fluorchrom- behandlung: 

Chrysamin G 
Congobraun G 
Benzobraun MC 

behandlung: 
Diaminogen ex 
Diaminechtgrau BN 
Diamincatechin G 
Benzobraun MC 

d) Fluorchrom allein 
Columbiagriin G 

Chromentwicklungs- und Beizenfarben. 
Allgemeines. 

Es folgen jetzt Farbstoffgruppen, die mit Hilfe von Metall
salzen entweder auf der Faser erst enstehen oder durch Chro
mierung nur eine ErhOhung der Echtheit erfahren. Hierher ge
horen die sogenannten Beizenfarben, die "Chromentwicklungs
farben" und einzelne substantive Farbstoffe (siehe S. 36ff. u. 137). 

Unter dem Begriff Beizenfarben faI3t man im allgemeinen die
jenigen Farbstoffe zusammen, die nur mit Hilfe von vorher auf der 
Faser fixierten Metallhydroxyden (Chrom-, Aluminium-, Eisen
hydroxyd und andere) echte Farbungen liefern (siehe z. B. die 
Beizenfarben auf Seide S.179). Erweitert man den Begriff aber, 
so miissen aIle diejenigen mit einbezogen werden, die auf Grund 
ihrer Konstitution durch Behandlung mit Metallsaizen wertvollere 
Eigenschaften bekommen, ganz gleichgiiltig, ob diese Behandlung 
vor, wahrend oder nach dem Farben erfolgt, oder ob der Farbstoff 
auch ohne diese Metallsalzbehandlung eine brauchbare Farbung 
liefert oder nicht. 

Die Farbstoffe verdanken die Eigenschaft, mit Metalloxyden 
sogenannte Lacke (Metallfarbsaurekomplexsalze) zu bilden der 
Anwesenheit von Hydroxyl- oder Carboxylgruppen mit bestimmter 
Stellung im Molekiil (meist Ortostellung und oft gleichzeitig in 
Ortostellung zum Chromophor (z. B. - C = 0 -, oder Azo
gruppe). Als Beispiele seien genannt die natiirlichen FarbhOlzer, 
wie Blau- und Gelbholz, die Alizarinfarben 1 und Abkommlinge, 

o OR 

1 Be i Bpi e 1 : Alizarinpurpurin M~·OR 
~-~- Beizenfarbstoff 

o OR 
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Flavonfarbstoffe, Azofarben 1, Triphenylmethanfarben 2 und 
andere. 

Ais gemeinsames Charakteristikum dieser Farbstoffgruppe ist 
zu nennen die gute Walkechtheit und die im Verhaltnis zu den 
Saure- und basischen Farben etwas triibere Nuance. 

Einteilung. Man konnte etwa folgende Einteilung dieser Farb
stoffe vornehmen: 

a) Eigentliche Beizenfarben, das heiBt Farbstoffe, die die Faser 
nur mit 13eize anfarben und meist in Wasser un16slich sind. Sie 
kommen als sehrfeine Suspension (Teig) in den Handel, so daB diese 
Aufteilung zur Lackbildung innerhalb der Faser geniigt. Hierher 
gehOren die natiirlichen FarbhOlzer, Alizarine, Gallein usw. Aller
dings sind diese Farbungen etwas weniger walkecht als die Chro
mierungsfarben, die in Wasser loslich und feiner aufgeteilt sind. 

b) Wasser16sliche Saurefarbstoffe (sogenannte Chromierungs
farben), die Wolle gut anfarben, aber ohne Chromierung kaum Ver
wendung finden, da erst diese chromierten Farbungen die hohe 
Echtheit besitzen. Die Chromierung ist oft gleichzeitig mit einer 
Farbvertiefung verbunden. Es konnen evtl. in dies em FaIle durch 
die oxydierende Wirkung von Chromkali neue Chromophore (siehe 
S.4) entstehen. Die Chromierung kann - je nach der Eignung 
des Farbstoffs - vor, nach oder gleichzeitig mit dem Farben ge
schehen (siehe die einzelnen V orschriften S .141 ff. ), und da bei vielen 
Farbstoffen diese Chromierung auf alle 3 Arten vorgenommen wer
den kann, so ergeben sich die verschiedensten Kombinations
moglichkeiten, um eine mustergetreue Farbung von bestimmten 
Eigenschaften herzusteIlen, wie es die Praxis oft verlangt. 

1 Be i s pie 1: subst. Farbstoff: Benzoechtrot FC siehe S. 37, Ohrom
entwicklungsfarbstoff: Diamantschwarz PV: 

2 Beispiel: 

OR OR 
I nl-N :N -CI 

'J'J 

I 
OR SOaR 

Chromviolett, Beizenfarbstoff. 

ORaNC O-NORa 
ORa I OR3 

'-....0/ 

I 

OOOOR 
OH--
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c) Beizen-, Saure- und substantive Farben, die schon als Selbst
farbe viel auf Wolle, aber auch auf Seide und Baumwolle gefarbt 
werden, durch Nachchromieren aber - oft unter Abstumpfung des 
Tones - echter werden. z. B. Carbazolgelb, Anthracengelb 
(Beizenfarben), Benzoechtrot FC, Chrysamin G (substantive 
Farben), Alizarinreinblau B, G, Alizarincyaningriin G ex (Saure
farben) und andere (siehe Farbstoffe mit * auf S.143). 

d) Zum SchluJ3 sei hier noch einer fiir den Farber auJ3erst wich
tigen Gruppe von lebhaften Saurefarben Erwahnung getan, die 
zwar keine Chromierungsfarben sind, aber wegen ihrer Unemp
findlichkeit gegen die Chrombehandlung und ihrer relativen 
Wasch- und Walkechtheit usw. zur Belebung des Tones in geringer 
Menge zusammen mit Chromierungsfarben gefarbt werden konnen, 
ohne die Echtheit wesentlich herabzusetzen (siehe S.147). 

Diese Einteilung laJ3t sich auf die Praxis nicht iibertragen. Dort 
miissen die Farbstoffe nach ihrer farberischen Eigenart eingeteilt 
werden, wie es die folgenden Farbevorschriften zeigen. Es lassen 
sich dabei nicht immer scharfe Grenzen ziehen, so daJ3 man gute 
Kombinationsmoglichkeiten hat. Die chemische Zusammen
setzung der Farbstoffe muJ3 bei einer solchen Einteilung unberiick
sichtigt bleiben, so daB innerhalb der einzelnen Gruppen Farb
stoffe verschiedenster Herkunft vertreten sind. 

Chromierung. Als Chromierungsmittel nimmt man in'den mei
sten Fallen Chromkali und arbeitet in saurer Losung. Der Vorteil 
des Chromkali liegt in der langsam erfolgenden Reduktion zu drei
wertigem Chromsalz, das durch Hydrolyse Chromhydroxyd an die 
Faser abgibt. Dabei wird in einigen Fallen eine evtl. erwiinschte 
Oxydation des Farbstoffes erfolgen konnen, der so manchmal bei 
geeigneter Konstitution eine Farbvertiefung erfahrt. Bei einigen 
Farbstoffen dagegen (V. b, S.142) muJ3 mit Fluorchrom entwickelt 
werden, weil die oxydierende Wirkung schiidlich ist. 

Ausziehen der Bader. Das Ausziehen der Farbbader ist wichtig, 
wenn anschlieBend an das Farben im gleichen Bade chromiert 
werden solI. Bei nicht gut erschOpften Badern wird in diesem FaIle 
ein Teil des Farblacks sich in der Flotte bilden und sich ober
flachlich auf der Faser ablagern, ohne einzudringen. Die Farbung 
wird abreiben. Das gleiche gilt bei Farbungen mit gleichzeitiger 
Farbung und Chromierung, wenn die Chromierung und das Frei
machen der Farbsaure zu schnell erfolgt. 

Protektol. Der Griff der Wolle leidet bei der oft langen Be
handlung durch Kochen und Chromieren. Man setzt daher mog
lichst allen Badern mit Chromzusatz noch etwa 5% (1,25 gjl) 
Protektol II zu, das der Wolle einen weichen Griff erhalt. 
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Versuche. Zum Verstandnis der Lackbildung mache man fol
gende Versuche: 

1. Man versetze die Losung eines substantiven Nachbehand
lungsfarbstoffs, z. B. von Chrysamin im Reagensglas mit etwas 
angesauerter (Essigsaure) Chromkalilosung, erwarme und beo bachte 
die Abscheidung. 

2. Man versetze in gleicher Weise eine Losung von Chromogen
violett B (Chromierungsfarbstoff) mit einigen Tropfen Chrom
chlorid und erwarme (20gradige Losung etwas verdunnen [1: 2]). 
Es scheidet sich der Farblack abo 

3. Man versetze die Anteigungen von Z. B. AIizarinbordo 
GGTg, oder Alizarincyanin 3 RTg, oder evtl. anderer Beizenfarben 
mit einer Losung von basischem Aluminiumsulfat (siehe 8.179 bei 
Tonerdebeize) oder einer basischen ChromsalzlOsung und erwarme. 
Man beachte den Farbenumschlag und die Abscheidung der 
Farblacke. 

1. Nachtragliche Chromierung. 
a) Chromierung mit Chromkali. 

Flotte1:80-1:60. Man beschickt das Farbebad mit 10-20% 
(2,5-5 gil) Glaubersalz, 3-5% (0,8-1,2 ccm/I) Essigsaure und 
dem gut in heiBem Wasser gelOsten Farbstoff. Das Bad wird auf 
etwa 40-50° erwarmt, die genetzte Wolle aufgestellt, und dann 
wird langsam erhitzt. Man laBt etwa 1/2 8tunde kochen, gibt dann 
1-2% (0,15-0,25 cem/I) Sehwefelsaure naeh und laBt noeh so
lange kochen bis das Bad fast erschopft ist. Darauf laBt man etwas 
abkiihlen, setzt etwa soviel Chromkali wie Farbstoff zu 1 (nicht 
mehr als 3% [0,8 gil]) und laBt etwa 3/4 8tunde kochend ent
wickeln. Bei 8chwarzfarbungen nimmt man etwa 2/3 Chromkali 
vom Farbstoffgewichtl und geht bei hoherer Temperatur ein (70°). 

Versuche. 1. Man fuhre einige Farbungen mit den unten aufge
fiihrten Farbstoffen aus. Fur bunte Farben 2-3 %, fur dunkel
blau usw. 4%, fur schwarz etwa 7-8% Farbstoff. 

2. Man farbe einige Mischfarbungen nach einer Vorlage. Dazu 
benutze man zum Abtonen die mit * bezeichneten Farbstoffe. 

Farbstoffe: (Farbkarte Nr.139 B d. I. G.) 
Die mit * bezeichneten Marken sind fiir Mischungen geeignet. 

Rot: Saureanthracenrot 3BL Anthracenchromrot A 
Saurealizarinrot G Or8JIge: Chromorange GR Pulv. 

*Saurealizarinrot B GeIb: Saurechromgelb 3 GL, 
Salicinbordo R RL ex 
Diamantrot G, 3B *Anthrcaengelb BN 

-----
1 In der Praxis bei einem Flottenverhaltnis von 1: 40 nimmt man etwa 

die Halfte davon. 
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GrUn: 

Grau: 

Blau: 

*SaureaIizarinflavin R 
Beizengelb 0, OE 
Chromogengriin B 
Isochromgriin BF, 3BF 
Saurechromgriin G 
Radiochromgriin B 

* AIizarinblauschwarz B 
Pulv. 

* AIizarinIichtgrau BBL 
SaureaIizarinblau-
schwarz R konz. 

SaureaIizaringrau G 
Chromogencyanin R 
Chromogenindigo B, R 
Chromoxanreinblau B 
Echtbeizenblau B, EG, 

BC -
Saurechromblau RR, 

3G (*), BG 
Radiochromblau B 
AIizarinreinblau B, NA 
Chromoxancyanin R 

Violett: Chromogenviolett B, 3 R 
Anthrachinonviolett 
Pulv. 

Braun: Saureanthracenbraun 
KE, RH ex 

Anthracenchrombraun 
SWN 

Chromechtbraun R 
Schwarz: Diamantschwarz F, PV, 

PVT, PBB1 
Chromogenschwarz ET, 
ETOO spez. 

SaureaIizarinschwarz 
ETG 

Anthracenchrom
schwarz PPT ex 

Palatinchromsehwarz 
CSTX 

Chromechtschwarz PV, 
PVT 

Anthracensaureschwarz 
DSF 

b) Chromierung mit Fluorchrom, 

fiir Farbstoffe, die mit Fluorchrom nachbehandelt werden konnen, 
da sie zum Teil durch Chromkali ungiinstig beeinfluBt werden. 
Das Salz enthii1t dreiwertiges Chrom und wird leicht hydrolytisch 
gespalten, das Chromhydroxyd also leicht von der Faser aufge
nommen. Man arbeitet etwa so wie nach der vorhergehenden 
Vorschrift. An Fluorchrom nimmt man im allgemeinen etwa die 
11/2fache Menge vom Farbstoffgewicht, jedoch nicht mehr als 
31/2 % (1 gIl). 

Farbstoffe: 
Benzoechtrot FC (substantiver Farb-

stoff) 
Saureanthracenrot 5BL 
AIizarinrot I WS Pulv. 
Anthracengelb GG 
Alizaringelb GGW 
Columbiagriin G (substantiver 

Farbstoff) 
AIizarindirektgriin G 

BrillantaIizarinblau 3R 
BrillantaIizarincyanin 3 G 

Zum Abtonen bei lebhafteren 
Farbungen konnen z. B. dienen: 
Naphthalingriin V 
Patentblau A 
Anthracenblau WGG Tg. 
AIizarinschwarz WX ex N Tg. 

1 Bei Diamantschwarz PBB, PV, PVT soll nach dem Zusatz von 
Schwefelsaure nur etwa 20 Minuten gekocht werden. Den Rest der Zeit 
(l/s Stunde etwa) laBt man nachziehen, ohne weiter zu erhitzen, bis das 
Bad gut ausgezogen ist. Darauf wird, wie beschrieben, erst heiB dann 
kochend chromiert. 
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c) Chromierung mit Milchsaure-Chromkali 

fUr Farbstoffe, die unter Verwendung von Milchsaure entwickelt 
werden. Einige blaue Farbstoffe erhalten ihren eigentlichen Ton 
und die hochste Walkechtheit, wenn die Chromierung bei Gegen
wart von Milchsaure stattfindet. Man farbt mit 10% (2,5 g/l) 
Glaubersalz, 4% (0,5-0,6 ccm/l) Schwefelsaure, beginnt bei etwa 
60°, treibt langsam hoch, laBt 1-11/2 Stunde kochen, setzt dann 
z. B. fUr eine 3% ige Farbung 3% (0,8 g/l) Chromkali, 3% (0,8 g/l) 
Milchsaure 50% ig und etwa 1-2% (0,1-0,3 ccm/l) Schwefel
saure zu und behandelt noch etwa 3/4 Stunde kochend. Zum 
SchluB wird gespiilt und getrocknet. 

Farbstoffe: 
Chromcarmin B 

Chromotropblau A 
Chromechtblau BX, 4B 

2. Gleichzeitige Chromierung (Einbadchromverfahren). 
Eine groBe Anzahl aller chromierbaren Wollfarben, darunter 

auch substantive, lassen sich mit direktem Chromzusatz farben. 
FUr sehr empfindliche Farbstoffe dieser Gruppe wird eine Mi
schung von Ammonium- mit Chromsalz als Metachrombeize oder 
ahnliche Praparate unter anderen Namen (z. b. Autochrom-, 
Monochrom-, Chromosol-, Eriochromalbeize) in den Handel ge
bracht. Die Wirkung dieser Beizen beruht darau£. daB die an 
Ammoniak gebundene Saure !Essig- oder Schwefelsaurel beim 
Erhitzen des Eades nur Eanz allmahIich frei gemacht wird, und 
diese freie Saure langsam Farbung und Chromierunggleich
zeitig vermittelt. 

Farben mit Zusatz von Chromkali. Flotte1: 80. Man beschickt 
das Bad mit der Farbstofflosung, 20% (5 g/l) Glaubersalz, 1-2% 
(0,25-0,5 g/l) Chromkali (fUr mittlere Tone 1,5% (0,35 g/l), be
ginnt bei etwa 50-60°, erwarmt langsam, kocht etwa 1/4 Stunde 
und setzt dann in mehreren Portionen etwa 5-10% (1,2-2,5ccm/l) 
Essigsaure nacho Man laBt insgesamt solange kochen, bis das Bad 
erschopft ist und gibt erforderlichen Falles etwas Schwefelsaure -
gut verdiinnt - nacho AnschlieBend wird gespiilt und getrocknet. 

Far bstoffe: (Farbkarte z.T. Nr.139 B d. 1. G.) *: S. 8.140, Abschnitt C. 

Rot: 8aurealizarinrot G 8aurealizarinflavin R 
*Benzoechtrot FC Anthracengelb BN 
*Tuchrot 3 B ex Griin : Radiochromgriin B 
Anthracenchromrot G * Alizarincyaningriin Gex 

Orange: 8aurealizarinorange GR *8uIfonsauregriin B 
Chromorange GR Pulv. *Alizarinbrillantgriin 8E 

Gelb: Beizengelb 0 Monochromgriin B 
8aurechromgelb RL ex Blau: * Alizarinreinblau B, NA 
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Violett: 

*Sulfoncyanin GR ex 
* Alphanolblau BR ex, 

GN, 5RN 
*Wollechtblau BL 
Anthrachinonblau SR ex 
Chromoxanreinblau B 
Radiochromblau B 
Chromogenviolett B 

Anthrachinonviolett 
Pulv. 

*Sulfonviolett R ex 
*W ollechtviolett B 

Braun: Monochrombraun BX 
Schwarz: AnthraceIlBaureschwarz 

DSF 
Alizarinblauschwarz B 
Alizarinlichtgrau BBL 

Fiirben mit Zusatz von Metachrombeize. Man beschickt das 
Bad mit 10% (2,5 gil) Glaubersalz, der kochend heiB ge16sten 
Metachrombeize, etwa 3-5% (0,7-1,25 gil) Protektol Agfa II 
und schlieBlich mit der Farbstofflosung, die man durch einen 
Lappen in das Bad filtriert. Man stellt die Wolle bei etwa 35-40° 
auf, erwarmt langsam erst nach etwa 10-15 Minuten, und laBt 
etwa 1-11/2 Stunde kochen. Bei zarten Tonen gibt man zu Beginn 
des Farbens etwas Monopolseife, 1/2 % (0,12 gil), zu und erhOht 
evtl. des besseren Egalisierens wegen die Glaubersalzmenge auf 
20-30% (5-7,5g/l). Zusatz an Metachrombeize: 1m allgemeinen 
gibt man in der Praxis etwa dieselbe Menge wie Farbstof£ zu 1, doch 
nicht weniger als 3% (0,8 gil) und nicht mehr als 8% (2 gil). Eine 
Ausnahme machen: Metachromorange 3R dopp., RS dopp., Meta
chromgelb 2R ex, Chromechtgelb 2R ex, R, 2G, Metachromviolett 
B, 2R, die die doppelte Menge brauchen, aber auch hier muss en 
die Grenzen eingehalten werden. Bei Mitverwendung von anderen 
Chromierungsfarbstoffen und bei dunklen Tonen kann gegen Ende 
des Prozesses vorsichtig etwas Saure oder besser 2-3% (0,5 bis 
0,75 gil) Ammonsulfat oder -acetat fest nachgegeben werden. 

Farbstoff und Beize sind stets getrennt in Losung zu bringen. 
FUr Versuche nehme man etwa 1,5% fur bunte Tone und 6-7% 

fur schwarz. 

Farbstoffe: (Farbkarte: Die Wollfarbstoffe der Agfa 1924, Berlin, 
jetzt I. G.) 

MetachrOlnrot G Metachromolive 2 G, B 
MonochrOlnrot 5 G Metachromblau G, B 
Metachrombordo B Metachrombrillantblau BL 
Metachromorange 3R dopp., RS Metachromviolett B, 2R 

dopp. Metachrombraun V, BL 
Metachromgelb 2R ex, RA, GA Monochrombraun V, BC, BX 
Chromechtgelb 2R ex, RG Metachromschwarz A, AG 
Metachromgriin G Metachromblauschwarz 2BX 
Alizarincyaningriin G ex Alizarinblauschwarz B 
(Siehe auch die Hilfsfarbstoffe S.147 und evtl. die Farbstoffe der vorher

gehenden Liste (a). 

1 Bei einer Flotte von 1: 80 die doppelte Menge wie Farbstoff. 
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3. Vorchromieren 
fUr Farbstoffe, die auf mit Chromsalz vorgebeizter Wolle gefarbt 
werden. 

Bei den hierzu geeigneten Farben, zu denen, wie eine Ubersicht 
zeigt, auch viele der bereits bekannten gehoren, kocht man. die 
Faser zuerst - nach verschiedenen Methoden -IDltChromkali, 
Saure und Reduktionsmittel vor (Ansiedenl, so daB allmahlich 
Chromhydroxyd auf der Wolle fixiert wird, und farbt diese ge
beizte Wolle dann entweder im selben (siehe unten) oder im fri
schen Bade mit den betreffenden Farbstoffen aus. 

A. Arbeiten in 2 Biidern. 1. Beizen. a) Mit Chromkali-Wein
stein. Flottel: 80. Man setzt dem Bade je nach Tiefe des Tones 
zu: 1-4% (0,25-1 gil) Chromkali, 0,75-3% (0,2-0,8 gil) Wein
stein gut gelOst. Man erwarmt das Bad bis nahe zur Kochtem
peratur, stellt die Wolle auf, laBt etwa 1-2 Stunden kochen und 
splilt. 

b) Oder mit Chromkali-Milchsaure: Als Reduktionsmittel wirkt 
hier an Stelle von Weinstein die billigere Milchsaure. Man beizt 
mit: 1,5-3% (0,3-0,8 gil) Chromkali, 3% (0,8 gil) Milchsaure 
50% ig, 1-11/2% (0,14-0,2 ccm/l) Schwefelsaure, indem man 
bei etwa 70° beginnt, 1/2 Stunde dabei ziehen laBt, innerhalb 
1/2 Stunde zum Kochen treibt und etwa 1 Stunde kochen laBt. 
Spruen. 

c) Oder mit Chromkali-Ameisensaure : Reduktionsmittel ist hier 
Ameisensaure. Das Beizbad wird mit 1-11/2% (0,25-0,35 gil) 
Chromkali und 1-11/2% (0,25-0,35 ccm/l) Ameisensaure 85% ig 
beschickt und dann wie unter a verfahren. 

2. Ausfarben. Dem frischen Bade setzt man zu: 2-5% 
(0,5-1,25 ccm/l) Essigsaure oder 1/4 davon Ameisensaure und 
auBerdem fUr sehr helle Tone 5% (1,25 gil) Ammonacetat, £liissig, 
30% ig (siehe S.132) und 5-15% (1,25-3,5 gil) Glaubersalz. Man 
beginnt bei etwa 40-50° mit dem Farben, treibt innerhalb 
1/2 Stunde zum Kochen, laBt 11/2-2 Stunden dabei ziehen und 
setzt zur Erschopfung evtl. etwas Saure nacho Darauf wird ge
sprut und getrocknet. Zur ErhOhung der Walkechtheit bei satten 
Tonen wird im erschOpften Farbebade noch mit etwa 1/4-1/2% 
(0,07-0,13 gil) Chromkali 1/2 Stunde weiter gekocht. 

Fiir Versuche beize man 3 Strahne - je einen nach einer 
anderen Methode - farbe sie gemeinsam aus und vergleiche das 
Ergebnis. Tiefe der Farbungen etwa 3 % ig. 

Farbstoffe: (Farbstoffe mit * sind sogen. "Beizenfarbstoffe".) 
Rot: .Alizarinrot W Plv., IWS Alizarinpurpurin Tg. 

Monochromrot 5 G 20 % ig 
Ziihlke, Leltfaden. 10 
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Tuchrot 3 B ex 
~etachrornrot (} 

Orange: ~etachromorange 3R 
dopp. 

Chromechtorange RD 
Pulv. 

Chromorange (}R 
Saurealizarinorange (}R 

Gelb: Chromgelb R ex 
Saurechromgelb RL ex 
Alizaringelb (}(}W Plv. 
~etachromgelb RA, (}A 

Griin : Alizarincyaningriin (} ex 
~ ~etachromgriin (} 
~etachromolive 2 (}, B 
~onochromgriin B 
Sulfonsauregriin B 

Blau: Alizarinreinblau B, NA 
); Brillantalizarincyanin 

3(} 

~etachrombrillantblau 
BL 

Anthracenchromblau 
RWN 

Violett: * Alizarinbordo B 
Saurechromviolett B 

* (}allocyanin D dopp. Tg. 
*(}allein Plv. 

Braun: * Alizarinorgane R 
* Anthracenbraun R Tg. 
~onochrombraun BX 
Saureanthracenbraun R, 

RHex 
Chromechtbraun R 

SchwOJ'z : ~etachromschwarz A 
~etachromblauschwarz 

2BX 
Alizarinblauschwarz B 
Anthracensaureschwarz 

DSF 

B. Arbeiten in einem Bade. Flotte1: 80-1 : 60. In dies em 
FaIle benutzt man am besten die Chromkali-Milch-Schwefelsaure
beize. Man setzt dem Bade zu: 11/2% (0,35-0,4 gil) Chromkali, 
3 % (0,8 gjl) Milehsaure, 50% ig, 1 % (0,15 eemjI) Sehwefeisaure, 
beginnt bei etwa 40° mit dem Beizen, treibt in 1/2 Stunde zum 
hoch und laBt 3/4-1 Stunde kochen. Naehdem das Bad erschOpft 
ist, laBt man auf etwa 40-50° abkuhlen, neutralisiert mit Ammo
niak, setzt den gut gelosten Farbstoff in verdunnter Form zu, 
stellt die Wolle auf, erhitzt langsam in 1/2 Stunde zum Kochen und 
setzt allmahlieh 3-5% (0,8-1,2 cern/I) Essigsi!-ure zu. Man laBt 
kochen bis das Bad ausgezogen ist (etwa 11/2-2 Stunden) und 
spult. 

Farbstoffe: 
Alizarinrot IWS 
Saurealizarinorange (}R 
Alizaringelb (}(}W Plv. 

und evtl. die Farbstoffe der Vorschrift 3 A, 

Echtbeizengelb (} 
Alizarinschwarz WX 

ex N Tg. 
S.145. 

4. Farbstoft'e fiir Nachbehandlung mit Alaun. 
Flotte1: 80. 
Farben: Man arbeitet mit etwa 3% (0,5 ccm/l) Schwefelsaure, 

10% (2,5 gil) Glaubersalz und der Farbstofflosung, beginnt bei 
50°, treibt zum Kochen, laBt dabei 1 Stunde ziehen. Zur Ent
wicklung der Farbe wird jetzt 5-10% (1,25 bis 2,5 g/I) Alaun 
(ge16st) nachgegeben und noch 1 Stunde weiter gekocht. Wasser 
und Zusatze muss en vollkommen eisenfrei sein, da sonst die 
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Tone truber ausfallen (Prufung auf Eisen!). Man stelle eine Far-
bung mit etwa 3-4% Farbstoff her. 

Farbstoffe: 
Alizarinrot I WS 

Alizaringelb GGW 
Alizarinorange W Tg 20 % ig 

5. Farbstoffe auf Alaunvorbeize. 
Flotte1: 80-1 : 60. 
Beizen. Man kocht vor mit: 

5 % f 1,25 gil) fur Alaun, eisenfrei l 10 % 2,5 gil) fUr 
11/2 % 0,4 gil l helle Weinstein f 3 % 0,8 gil l dunkle 

1 % 1 0,25 gil f Tone Oxalsaure 2% 0,5 gil f Tone 
Das gebeizte MateriallaBt man ohne Spulen 12 Stunden liegen, 

ehe es gefarbt wird. 

Flirben. Man farbt im allgemeinen ohne Essigsaure, indem man 
bei gewohnlicher Temperatur eingeht, innerhalb einer Stunde zum 
Kochen treibt und etwa 11/2 Stunde kochend farbt. Falls das Bad 
nicht ganz auszieht, muB etwas Essigsaure nachgesetzt werden. 
Urn eine gute Walkechtheit zu erreichen, gibt man dem Bade zu 
Beginn des Farbens 50% (10 gil) essigsauren Kalk, 25% (5 gil) 
Tannin und 12,5% (2-2,5 gil) Seife hinzu und verfahrt wie be
schrieben. 

Farbstoffe: Alizarinorange R Tg. 20% 
Alizarinrot IWS, IB ex 20% Tg. Alizarinorange W Tg. 20% 
Alizaringranat R Tg. 15% Anthracenblau WR dopp. Tg. 
Zum Abtonen konnen auf abgekuhltem Bade (etwa 60°) Farb-

stoffe mit guter Walkechtheit verwandt werden, die unten bei 6 
angegeben sind. 

Man fuhre einige Farbungen mit 3-4 % Farbstoff Ply. oder der 
entsprechenden Menge Teig aus. 

6. Saure Hilfsfarbstoffe fur lebhaftere Farbungen mit 
Chromentwicklungsfarben. 

a) Farbstoffe, die zusammen mit Chromentwicklungsfarben in geringen 
Mengen gefarbt werden Mnnen und YerhiiltnismaJ3ig gute Echtheiten 
aufweisen. 

(Farbkarte Nr. 139 B d. 1. G.) Farbstoffe mit * konnen auch allein 
als Selbstfarbe gefarbt und chromiert werden. 
Rot: Walkscharlach G 

Alizarinrubinol R 
Alizarindirektrot BB 
Alizarincyanolrot B 

Orange: Sulfonorange G 
Gelb: Walkgelb HG, H 5G, 0 Blau: 

Griin: 
Sulfongelb R, 5 G 
Brillantwalkgriin B 

* Alizarincyaningrun G 
ex Ply., 5 G Ply. (S.131) 

* Alizarindirektgrun G, 
5G (S. 131) 

Brillantsauregrun 6B 
Patentblau A 
Tetracyanol A 
Brillantsaureblau A 

10* 
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Neptunblau B 
Wollechtblau BL, GL, 

KBL 
Echtsaureblau BL 
Brillantindocyanin 6B, G 

* Alizarinreinblau NA, B 

Echtwollviolett 3RL 
AIizaringeranol B 
Formylviolett 8 4B 
Guineaviolett 84B 
8aureviolett 5BK, 4BC, 

(8.131) 
AIizarindirektblau B 

Violett: Echtsaureviolett R, ARR 

4B ex 
Wollechtviolett B 
u. a. 

b) Farbstoffe, die evtl. nach dem Farben und Chromieren zum Nach-
tonen (zusammen mit Gruppe a) dienen konnen: 

Rhodamin B ex Guineaechtgriin B, 3 B 
AmidonaphthoIrot 6B Naphthalingriin V 
Mandarin G ex Brillantwollblau FFR ex 
8upramingelb G, R Brillantwalkblau B 
8ulfongelb 5 G Echtsaureviolett lOB u. a. 

Kiipenfarbstoffe. 
Handelsnamen: Helindonfarben (1. G.), Indigomarken, Oiba

farben fUr Wolle und andere. 
Die fiir Wolle und andere tierische Fasern in Rp,tracht kom

menden Farbstoffe sind meist indigoider Natur und brauchen znr 
Losung und Reduktion verhlHtnismaBig weniE Alkali. 

Der bemerkenswerteste Fortschritt in der Wollkiipenfarberei 
liegt, abgesehen von der Ersparnis an Dampf in der auBerordent
lich groBen Schonung der Faser, die bei mittlerer Temperatnr ge
farbt wird und kiirzere Zeit der Wirkung der Flotte ausgesetzt ist 
als die Wolle bei den Ohromierungsprozessen. 

Die Helindonfarben werden nach 2 Verfahren gefarbt, die sich 
durch die Farbetemperatur und den Alkaligehalt der Farbekiipen 
etwas unterscheiden. Die 1. G. bezeichnet die beiden Methoden 
mit "HN" und "HW". Die Farbetemperatur ist bei HN etwa 
50-55°, und die Farbung geht bei ganz schwach alkalischer Re
aktion vor sich. Nach HW farbt man bei etwa 60-65° und mit 
etwas starker alkalischer Kiipe. 

Die Verkiipung der Helindonfarben geschieht wie bei der Baum
wolle. Genaue Angaben siehe S.153. Hier besteht aber die Gefahr 
eines zu hohen Alkalizusatzes, der die Wolle schadigen muB, und 
daher sind Praparate im Handel, die fertig verkiipte Farbstoffe 
- Natriumsalze der Kiipensaure - darstellen und nur einen ge
ringen UberschuB milden Alkalis (Ammoniak) zur Losung und 
zum besseren Kiipenstand erfordern. Dadnrch wird die starke 
Natronlaugealkalinitat umgangen und durch die wenig schadliche 
ammoniakalkalische Kiipe ersetzt. Diese Praparate kommen in 
verschiedener Form und Starke in den Handel: als Kiipe, Kiipen-
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Iosung, "Kupe fest" und "Kupenpuiver". Bei ihrer Verwendung 
fallt naturgemaB das umstandliche Verkupen in Stammansatzen 
fort, so daB das Arbeiten Ieichter wird. Uber das Losen der Farb
stoffe und einzelnen Kupensorten siehe die Angaben S. 150. 

Die Hilfsmittel usw. zum Farben der 
Wollkupenfarbstoffe. 

Ammoniak. Siehe die oben gemachten AusfUhrungen. 
Leim halt den Farbstoff in kolloid fein verteilter Form und ver

hindert sein vorzeitiges Ausfallen aus der immerhin nur schwach 
alkalischen Flotte, die zur InlOsunghaltung gerade noch genugend 
Alkali p,uthait. Der Leim wirkt also hier als sogenanntes Schutz
kolloid, das die Neigung kolloidgelOster Stoffe sich zusammen
zuballen und sich abzuscheiden, zuruckdrangt. Der Leimzusatz 
erhalt damit die Reibechtheit, die durch Ausscheidung von Farb
stoffpartikelchen auf der Faseroberflache leiden muBte. Als Er
satz fUr Leim empfiehlt die 1. G. bei helleren Farbungen die An
wendung von Leonil S. Der Leim wirkt durch seinen verteilenden 
EinfIuB gleichzeitig egalisierend. 

Hydrosulfit ist notwendig zum Reduzieren der Kupenfarbstoffe, 
wie bereits bei Baumwolle naher beschrieben. 

Ammonsulfat ist von der Baumwollfarberei her noch nicht be
kannt. Bei der geringeren Affinitat der Kupenfarben zur Wolle 
Iiegt die Gefahr nahe, daB bei nur schlecht ausgezogenen Flotten 
der in Losung zuruckbleibende Farbstoffrest sich auf der Faser
oberflache abscheidet, sob aid die mit der Flotte getrankte Wolle 
an die Luft kommt. Die Farbung wird reibunecht. Diese Gefahr 
wird beseitigt, wenn man fur das moglichst vollstandige Ausziehen i 
der Flotte Sorge tragt, wei! dann fast der gesamte Farbstoff richtig 
in die Faser eingedrungen ist. 

Das Ammonsulfat hat nun folgende Wirkung: Durch seinen 
sauren Charakter druckt es die starke natronalkalische Reaktion 
der Flotte herunter und ersetzt das Natrium durch Ammoniak, 
wirkt also der Losung des Farbstoffs entgegen. mit andern Worten 
es beeinfluBt den Farbevorgang gunstig im Sinne der Farbstoff
aufnahme durch die Faser. 

Kalksalze und Ma~nesiumsalze, die in hartem Wasser ent
halten sind, wirken in gleichem Sinne wie Ammonsalze (Ammon
sulfat oder -chiorid), wenn auch nicht so stark, wei! sie die AI
kalinitat der Kupe nicht so sehr beeinflussen wie diese. 

Bemerkung. Die im Wasser enthaltenen Kalk- und Magne
siumsaize begunstigen, wie schon erwahnt, das Aufziehen der Farb-
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stoffe. Es wird daher vorteilhafter sein, in hartem Wasser zu 
farben, um den Farbstoff moglichst ausziehen zu lassen. Bei wei
chem Farbewasser kann man bei den Farbstoffen der HN-Gruppe 
statt der fehlenden Kalksalze z. B. Ammonsulfat zusetzen, um die 
ausziehende Wirkung der fehlenden Hartebildner zu erreichen. 
Man gibt das Salz vor allen weiteren Zusatzen in das Bad und rech
net etwa bei einer Harte von 0° aufwarts 2-4% (0,5-1 gil) und 
von 10° aufwarts 1-2% (0,2-0,5 gil) Ammonsulfat. Hartes 
Wasser ist bis zu etwa 30° zum Farben geeignet. 

Bei den Farbstoffen der HW-Gruppe wirken Ammonsalze un
giinstig und man setzt an deren Stelle Chlorcalcium zu, um das 
Bad gut zu erschopfen (siehe die Anmerkungen hinter den Farb
stoffnamen S. 153). 

Die Zusatze an Ammonsalz iiber die Wirkung der Wasserharte 
hinaus richten sich nun nach der Tiefe der Farbung, die man her
stellen will. Je tiefer eine Farbung werden solI, desto groBer ist der 
Ammonsalzzusatz zu bemessen, um die Flotte moglip.hRt zu er
schOpfen. Das ist notig, um der Farbung die Reibechtheit zu er
halten (siehe die Bemerkung iiber Ammonsulfat S.149). Das wird 
vor allem dort anzustreben sein, wo in konzentrierten Flotten ge
farbt wird, also bei dunklen Tanen (Ausziehverfahren). Bei helleren 
Farbungen erreicht man dies dadurch, daB man die Flotte sehr 
griindlich sofort nach dem Herausnehmen abquetscht und evtl. 
spiilt, damit bei der Oxydation keine iiberschiissigen Farbstoff
teilchen mehr vorhanden sind. Man verfahrt etwa wie folgt: 

Losung der Farbstoffe. 
a) Die unverkiipten Pulver- und Teigfarben werden in einer 

Stammkiipe ge16st (verkiipt), aus der die zum Farben berechnete 
Menge abgemessen wird. Der Farbstoff wird mit heiBem, mogIichst 
weichem Wasser! von vorgeschriebener Temperatur, evtl. unter 
Verwendung von Monopolseife angeteigt (siehe S.153), dann 
wird Lauge zugesetzt und schlieBlich Hydrosulfit unter Riihren 
eingestreut. Nach etwa 15 Minuten muB die Kiipe klar, also 
der Farbstoff ge16st sein, und die Flotte muB die richtige 
Farbung haben (siehe S.153). Bei ungeniigendem Ergebnis muB 
noch Hydrosulfit zugestreut und evtl. auch noch mit etwas Lauge 
versetzt werden, bis sich die Farbe der Kiipe nicht mehr andert. 
Die fiir die einzelnen Farbstoffe erforderlichen Zusatze stehen in 
der Tabelle S.153. 

b) Fliissige Kiipen konnen ohne weiteres dem vorgescharften 
Farbebade zugesetzt werden. 

1 Zum Unterschied vom Farben ist beim Losen weiches (Kondens-) 
Wasser vorzuziehen. 
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c) Feste Kiipen werden mit kochend heiBem, weichem Wasser 
angeteigt und dabei etwas frisch ge16ster Leim und Hydrosulfit 
zur Verbesserung der Kiipe mitverwendet. Fiir 10 g "Kiipe fest" 
gibt man etwa 5 ccm LeimlOsung (1: 10),100 ccm heiBes Wasser zu, 
streut etwa 0,5 g Hydrosulfit unter Umriihren ein und liiBt etwa 
5-10 Minuten stehen. Die hierbei gebrauchten Mengen Leim und 
Hydrosulfit werden bei der Ansetzung des Farbebades abgezogen. 
Fiir Mischungen konnen mehrere Kiipen miteinander ge16st werden. 

d) Kiipenpulver werden auch mit heiBem, weichem Wasser an
geriihrt und durch Verdiinnen mit mehr koch end heiBem Wasser in 
Losung gebracht. Nach etwa 5 Minuten ist die Kiipe gebrauchs
fertig. 

Farben. 1. Hellere nicht ganz tiefe Tone. Verfahren HN 
und HW. Flottel: 50-60, (Stammkiipe und aIle anderen Zusatze 
inbegriffen). Man erwarmt die berechnete Menge Wasser 1 abziiglich 
der Zusatze auf die richtige Temperatur (HN auf 50-55 0 und 
HWauf 60-65°) und darauf wird etwa in folgender Reihenfolge 
3 % (0,8 gl) Leim 2 und bis etwa 3 % (0-0,8 ccm/l) Ammoniak, 
je nach Tiefe des Tones zugesetzt und schlieBlich 2% (0,5 gil) 
Hydrosulfit eingestreut. Jetzt wird die berechnete Menge der nach 
einer der obigen Vorschriften hergesteIlten Stammkiipe zugegeben, 
umgeriihrt und auf Alkalinitat und Klarheit gepriift. HN-Kiipen 
miissen Phenolphthalein schwach roten, HW-Kiipen etwas starker 
alkalisch reagieren. 1st die Kiipe triib oder flockig, so muB noch 
etwas Alkali oder Hydrosulfit zugesetzt werden. Die Wolle wird 
jetzt feucht (abgewunden) aufgesteIlt, langsam unter der Flotte 
bewegt und etwa 20-30 Minuten im Bade belassen. Darauf 
quetscht man griindlich durch Gummiwalzen oder zwischen 
zwei Glasstaben aus und hangt etwa 20 Minuten an die Luft. Nach 
erfolgter Oxydation wird gut gespiilt und getrocknet. 

2. Dunkle Tone und Schwarz (Ausziehverfahren). Es 
eignet sich nur fiir Farbstoffe nach dem HN-Verfahren. Man macht 
zur richtig erwarmten Kiipe von 50-55 0 etwa folgende Zusatze: 
etwa 1-3% (0,3-0,8 gil) Leim frisch ge16st, etwa 1-4% (0,3 bis 
1,2 gil) Ammonsulfat (je nach Harte des Wassers und Tiefe des 
Tones), etwa 1,5-2% (0,4-0,5 gil) Hydrosulfit und dazu die 
entsprechende Menge Stammkiipe. Jetzt priift man auf alkalische 
Reaktion, farbt etwa 1/2 Stunde, quetscht ab, laBt oxydieren, 
setzt dem Bade noch etwas Hydrosulfit und etwa 1-3% (0,3 bis 
0,8 gil) Ammonsulfat zu, farbt von neuem 1/2 Stunde bei ange-

1 Dem Wasser setzt man je nach Harte Ammonsalz zu (siehe die Be
merkung iiber das Farben mit weichem Wasser S.150). 

2 Der Leim wird frisch kalt eingeweicht und aufgekocht. 
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gebener Temperatur und verfahrt danach wie oben, das hei.6t man 
quetscht ab, la6t oxydieren, spiilt und trocknet. 

Die Kiipe mu6 anfangs alkalisch, am Schlu.B dagegen fast 
neutral ragieren. 

Nachbehandlung. Die Lichtechtheit der Kiipenfarbungen wird 
erh6ht durch nachtragliches Absauern mit etwa 3% (1/2-1 ccmfl) 
Schwefelsaure. Man beginnt bei etwa 30°, treibt zum Kochen und 
behandelt etwa 5-10 Minuten. Dieses hei6e Absauern ist bei den 
Farbstoffen der HW-Gruppe zur vollen Entwicklung des Tones 
stets auszufiihren. Nach dem hei6en Sauern wird gespiilt und ge
trocknet. 

Anmerkungen. 1. Nach Verfahren 2 (Ausziehverfahren) diirfen 
nicht als Selbstfarbe gefarbt werden: aile Farbstoffe der Gruppe 
HW. Bei diesen und bei folgenden Farbstoffen der Gruppe HN 
ist an Stelle von Ammonsalz Chlorcalcium zu verwenden: Helindon
brillantgelb G, Helindonscharlach GG, Helindonrot BB. 

Bei Mischungen von HN- und HW-Farbungen vermeidet man 
auch das Ausziehverfahren und halt bei einer Temperatur 60°. 

Die Chlorcalciumzusatze richten sich nach der Harte des vor
handenen Wassers. Man rechnet etwa bei einer Harte von 0 ° : 10% 
(2,5 gIl) Chlorcalcium kryst. oder die Halfte kalz. Salz, Bei 10° 
Harte: (1,25 gfl) Chlorcalcium kryst. oder die Halfte kalz. Salz. 

2. Die Farbungen mit HW-Farbstoffen sind am Schlu6 hei6 
abzusauern. Man setzt etwa 2-3% (1/2-1 ccm/l) Schwefelsaure 
oder etwa 3-5% (0,8-1,2 ccm/l) Essigsaure zu, beginnt bei 30°, 
treibt hoch und behandelt etwa 5-10 Minuten bei Kochhitze. 

3. Helindonblau 3 G farbt man am besten mit weichem Wasser. 

Ausfiirben einiger Beispiele. 
Nach dem Vorhergegangenen laBt sich also eine Farbung ausfiihren 

entweder mit 1. unverkiipten Farbstoffen in Teig oder Pulver (Verkiipungs
tabelle siehe 8. 153) oder auch 2. mit einem verkiipten Praparat, z. B. 
KiipenlOsung, Kiipe, Kiipe fest, Kiipenpulver, je nachdem in welcher Form 
die betreffende Farbstoffmarke in den Handel kommt (siehe die Vergleichs
tabelle 8.154 und die Losungsvorschriften 8.150). Man fiihre folgende Ver
suche aus. 

1. 2 Ausfarbungen mit 4% (1 gJI) Indigokiipe 60%ig, eine mit und die 
andere ohne Zusatz von Ammonsulfat (4% oder 1,2 gJI). Verfahren 8.151. 

2. Einzelne Ausfarbungen in 1 Zuge (l/S 8tunde) nach HN (8.151) und 
mit 8% (2 gfl) Helindonrot BB Kiipenpulver oder 8% (2 g/l) Helindonrot OR 
Kiipe oder 2 % (0,5 g/l) Helindonrosa R Pulver (mull verkiipt werden, siehe 
8. 153). 

3. Dieselben Farbstoffe in 2 Ziigen mit der doppelten Menge Farbstoff 
und evtl. Ammonsulfatnachsatz vor dem 2. Zuge (2-3% oder 0,5-0,8 g/l). 

4. Ausfarbung von 8chwarz mit 12% (3gfl) Helindonschwarz 3B Kiipe 
fest oder R Kiipe fest oder T Kiipe fest in 2 Ziigen von je l/S 8tunde nach 
HN mit Nachsatz von Ammonsulfat vor dem 2. Zuge. 
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Farbstoffliste und Tabelle (I) der Zusatze zur Lasung 
der unverkiipten Helindonfarben. 

tiber das Ansetzen einer Stammkiipe siehe die Angaben auf 
S. 68. Bei den hier angegebenen Farbstoffen, die keine Monopol
seife zum Anteigen erfordern, geschieht das Anriihren mit heiBem 
Wasser, da sich die betreffenden Farbstoffe gut netzen. Bei 
Indigo nimmt man einige Tropfen Alkohol zum Anteigen. 

Farbkarte Nr. 63 B und 64 B der 1. G. 

1. Helindon-) Pulv. 
scharlach f l oder 

GG Teig 

2. HelindonrotCR 
Pulv. spez. 

3. HelindonrotBB 

I 

51} 130 1,6 1 

1 - 30 1,4 1,3 

Pulv. spez. 1 - 30 1,9 1,6 
4. Helindonrot B 1} 

Pulv. oder Teig 4 1 30 2,4 1 
5. Helindonrosa R 1} 

Pulv. oder Teig 6 
6. Helindonorang. 1} 

R Pulv. od. Teig 10 
7. Helindon-

130 4,8 1,4 

130 2,4 1 

brillantgelb G 
konz. Pulv. 1 - 30 2,9 1,4 

8. Helindongelb 
CG Pulv. spez. 

9. Indigo rein 
BASF 
Pulv. oder Tg. 

10. IndigoMLB 
Pulv. oder Tg. 

11. Brillantindigo 
BASF 4Bl pu1v. 
od. Indigor l oder 
MLB 4B Teig 

1 1- 30 2,4 1,25 

~}I- 3011,5 1,5 

1 

~}13012,5 1 

12. Helindonblau 1} 
3G konz. Pulv. 10 
od. Tg. 

130 2,2 1 
I I 

55 

65 

55 

blau- I I 
violett 50-65 1 

gelb 50-651 

gelb 50-651 

HN 

HN 

HN 

65 olivgelb 60-65 1 u.2 HW 

65 blaJ3gelb 60-65 1 u.2 HW 

80-90 griinl.gelb 60-65 1 u.2 HW 

55 gelbbraun 50-65 1 HN 

75 blaJ3gelb 50-65 HN 

55 gelb 50-65 

65 gelb 60-65 1 u.2 HW 

50 gelbbraun 60-65 1,2,3 HW 
I I 

1 1 ccm Natronlauge 40° Be = 1,370 g. 2 Zum Anteigen von Indigo 
nimmt man an Stelle von Monopolseife ein paar Tropfen Alkohol. 
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13. Helindonviolett !} 130 2,8 0,9 65 gelb 60-65 1,2 HW BBN Plv.o.Tg. 
14. Helindonkhaki 

o Pulv. spez. 
15. Helindonkhaki 

1 - 30 1,65 1,1 75 gelboIive 50-65 HN 

OR Pulv. spez. 1 - 30 1,45 0,9 75 gelboIive 50-55 HN 
16. HeIindonbraun 

OV PuIv. spez. 1 - 30 1,5 1,1 65 gelbbraun 50-65 HN 
17. Helindon-

chromgriin G 
Pulv. spez. 1 - 30 1,5 1,2 50-55° gelbbraun 50-55° HN 

(Nachchromieren wie S.141 angegeben.) 

Nur in Kiipenform vorhanden sind noch zu nennen: 
18. Helindonrot BR Kiipe. 
19. Helindonbraun 3R Kiipe .. 
20. Helindongriin B Kiipe. 
21. Helindonschwarz 3B Kiipe fest. 
22. Helindonschwarz T Kiipe fest. 
23. Helindonschwarz R Kiipe fest. 
24. Indigokiipe BASFjRR (60%ig.) 

Starketabelle der einzelnen Kiipenformen usw. 
Es entsprechen Teile: -Il 

Il ""'" .~ .. ~ ~ o·~ Il ""I-< .~; ~ .a ~ Il " ;--, :t::i Po il< '" 0 ;:'fN ~ ~ ., 
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.. ·s ... Po Po 
~..o ~ 

.. 0", 0= 
., ,., 
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0 1-<" Po Po . ., 
~Eo< il< ~ Eo< ~:~ 

,., ,., ~ 

""' • .,..::i ~ ~ 

Nr. ~ 

1 1 
I 

- - 5 - - - - - -
2 - 1 - - - - - 4,5 1,5 -
3 - 1 - - - - - 4,5 1,5 -
4 1 - - 4 - - - - - -
5 1 - - 6 - - - - - -
6 1 - - 10 - - - - - -
7 1 - 0,125 - - - - - - -
8 - 1 - - - - - 4 2,5 -
9 1 - - - 5 5 1,7 - - -

10 1 - - - 5 5 1,7 - - -
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I I Nr. f.<i 

11 1 -
I 

- 5 I - - - - - -
12 1 - - - ! 5 - - - - -
13 1 - - 4 I - - - - - -
14 - 1 - - - - - 4,5 2,25 -
15 - 1 - - - - - 4,5 - -
16 - 1 - - - - - 3,f3 1,5 -
17 - 1 - - - - - 4,0 - -

Die weiteren nur in Kiipenform vorhandenen Farbstoffe s. S. 15cl. 



Die Farberei der Seide\ 
Man unterscheidet nach Herkunft a) edle Seiden von Maul

beerspinnerarten und b) Tussah- und andere Seiden von wilden 
Seidenspinnern. Bei beiden Arten sind auseinanderzuhalten: 
1. gehaspelte Seiden von intakt gebliebenen, gesunden Kokons und 
2. gesponnene Seiden von beschadigten, minderwertigen Kokons 
und Abfallen. Zu 1. gehOren z. B. Grege-, Trame-, Organzinseiden 
usw. Trame- und Organzinseiden werden aus mehreren Grege
faden mit verschiedener Drehung hergestellt. Grege bekommt man 
durch Vereinigung mehrerer Kokonfaden. Besondere Sorten fiir 
bestimmte Zwecke sind z. B. Grenadine-, Cordonet-, Nahseiden 
usw. Zu 2. gehOren z. B. je nach Qualitat Florette-, Schappe-, 
Bouretteseiden. Die Veredlung der Seiden in del' Farberei bis 
zur A vivage umfa13t folgende Arbeitsstufen: 

1. Arbeiten am Bast: A) Edle Seide (Herstellung von Cuite-, 
Souple-, Ecrueseide), B) Schappeseide, C) Tussahseide. 

2. Erschweren der Seiden fiir bunte Farben und mit Anilin
farben hergestelltes Schwarz. 

3. Bleichen der Seiden. 
4. Farben der bunten Farben und Schwarz mit Anilinfarb

stoffen. 
5. Farben von Schwarz mit Holzfarben (Blauholz, Gelbholz) 

und gleichzeitiger Erschwerung. 
6. Avivieren der Seide. 

1. Arbeiten am Bast. 
a) Seide. 

1. Herstellung von Cuiteseide (vollstandiges Entbasten). 
Die Entfernung des die eigentliche Seidenfaser (chemisch: 
Fibroin) umgebenden Seidenleims (Sericin) gibt der Seide den an 
ihr geschatzten Glanz, Griff und Weichheit und trennt die beiden 
durch den Leim verklebten Elementarfaden des Kokons. Man 
lOst den Bast am besten mit alkaliarmer Seife, die die Seidenfaser 
bei heiBer Behandlung nicht angreift. 

1 Siehe auch Ley: Die neuzeitliche Seidenfarberei. Berlin: Julius 
Springer 1921. 
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Entschalen mit Seife in der Flotte. Flotte1: 15-1: 201. 

Beispiel: Man lost etwa 40% (20g/l) Mars. Seife in weichem 
Wasser auf und gieBt sie in das kochend heiBe Bad aus moglichst 
weichem Wasser. Nicht kochen lassen. Man stellt jetzt die Seide 
auf und behandelt 1-1112 Stun den nahe der Kochtemperatur. Man 
HiBt erst etwa 20-30 Minuten ziehen ohne umzuziehen und bewegt 
leicht im Bade. Dann zieht man um und liiBt wieder 20 Minuten 
stehen. Das Umziehen wiederholt man jetzt etwa alle 15 Minuten 
einmal, bis der Bast gleichmaBig abgelost ist. Jetzt nimmt man 
die Seide heraus, laBt ablaufen und geht auf ein zweites Bad 
(Repassierbad) mit etwa 15% (5 gil) Seife bei Kochhitze mit 
etwas langerer Flotte und behandelt etwa 1 Stunde. Auch hier 
muB weiches Wasser genommen werden. 

Man laBt jetzt gut ablaufen, spiilt erst heiB mit weichem Wasser, 
dann gut kalt und sauert evtl., wenn man nicht sofort weiter
behandelt, mit etwa 2 ccm/l Salzsaure und trocknet. 

Die Entbastungsflotte wird aufgehoben und spater zum Farben 
benutzt (Bastseife). 

AuBer mit Seife kann die Seide mit Atznatron und Protektol 
(1. G.) oder mit Produkten der Bauchspeicheldriise von Tieren 
(Pankreasfermenten) entbastet werden, z. B. mit Degomma S von 
Rohm und Haas, Darmstadt. 

2. Herstellung von Souple (Weichmachen). Das Souplieren be
zweckt zunachst ein Weichmachen des Fadens, ohne viel an Gewicht 
(Bast) zu verlieren. Der Verlust betragt hier etwa 8-10% im 
Durchschnitt, bei Cuite 20-25 %. Gleichzeitig erzielt man damit 
einen volleren Faden und kann bedeutend hoher erschweren, wei! 
der Faden aufnahmefahiger ist. Allerdings wird aberder Glanz dabei 
matter und die li'arben fallen stumpfer aus. Das Souplieren fiihrt 
man meist vor der Erschwerung aus, es gibt aber auch FaIle, bei 
denen umgekehrt gearbeitet wird, oder wo die Erschwerung mit 
dem Souplieren gleichzeitig erfolgt (bei Schwarz). 

Beispiel. Flotte1:40. Man entfettet die Rohseide zunachst mit 
2% (0,5 gil) Soda bei 30° 1/2 Stunde oder mit 5 gil Seife bei 35° 1 Stunde 
lang. Dann wird evtl. gebleicht, und zwar weiBbastige Seide in der Kammer 
(siehe S.163), gelbe Seide mit Nitrit und anschlieBend in der Kammer, 
wenn erforderlich. An das Bleichen schlieBt sich gewiihnlich das Souplieren. 
Es kann auf 3 Arten ausgefiihrt werden: 

a) mit Sauren, 
b) mit sauren Salzen, 
c) mit Gerbstoffen. 

a) Mit Sauren: Flotte1:60-80 oder langer. Man stellt die Seide auf 
ein Bad mit etwa 6% Glaubersalz kryst. (1,5 gil), 3% cern Schwefelsaure 

1 Das Flottenverhaltnis beim Farben von Seide ist im allgemeinen 
etwa 1:30-1:40, wenn nichts anderes angegeben (siehe S.167). 
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(0,5 ccm/l) bei etwa 65° und laBt solange darauf, bis die Seide weich genug 
ist (etwa 1 Stunde). Hierauf wird warm gespiilt (bei 50°), daun bei 30° 
und schlieBlich abgesauert. AnschlieBend kann erschwert oder unerschwert 
gefarbt werden. 

b) Mit sauren Salzen: Die Seide wird in einem Bade mit etwa 8-10% 
Weinstein (2-2,5 gil), 1 % Schwefelsaure (0,17 ccm/l), 10 % schweflige 
Saure techno Losung (2,5 ccmfl) 1/2-1 Stunde bei 90-95° behandelt, 
daun gut gespiilt und erschwert oder gefarbt. 

c) Mit Gerbstoffen: Man stellt die genetzte, evtl. gebleichte und bei 
moglichst niederer Temperatur gefarbte Seide auf ein Bad mit Sumach
extrakt von 1-F/2 ° Be, dem man etwas Schwefelsaure zusetzt. Man 
behandelt bei Kochhitze solange, bis der Effekt erreicht ist. Darauf wird 
warm und kalt gespiilt und aviviert. 

Man soupliere einige Strahne, die man vorher gewogen hat, stelle den 
Bastverlust fest und priife die Weichheit und den Glanz. 

3. Herstellen von Ecrue (Hartseide). Ecrueseide enthiiJt fast 
noch den ganzen Bast. Sie ist aber harter als Souple und wird 
nicht mehr viel gefarbt. Zur Herrichtung der Hartseide verfahrt 
man etwa genau so wie bei Souple, nur laBt man das Souplierbad 
fort. Nach dem Schwefeln kann, um das Schwefeldioxyd zu ent
fernen, ein Bad mit Wasserstoffsuperoxyd (3 % ig) gege ben werden 
(etwa 10% [2,5 ccmjl]) bei 30°, 10 Minuten). Darauf wird gespiilt, 
evtl. erschwert und gefarbt. 

b) Entbasten und Reinigen von Schappe. 

Schappe und Tussah nehmen in der Seidenfarberei eine Sonder
stellung ein. Schappe ist - als Spinnfaser - nur fiir bestimmte 
Artikel geeignet und wird dementsprechend besonders behandelt. 
Tussah ist von dunklerer Farbung und nicht so hochwertig wie 
edle Seide. Sie ist widerstandsfahiger gegen Chemikalien und nicht 
so aufnahmefahig fiir Farbstoffe, so daB das Bleichen und Farben 
mit gewissen Schwierigkeiten verkniipft ist. Sie wird daher auch 
in einem besonderen Abschnitt aufgefiihrt (siehe S. 168 u. 196). 

Das Entschalen von Schappe geschieht meist schon in der 
Spinnerei, so daB nur noch eine Reinigung vor der weiteren Ver
edlung notwendig ist. 

Beispiel: Man kann wie folgt arbeiten. Man stellt zunachst 
1 Stunde bei 90° auf ein Bad mit etwa 5% (1 gjl) Soda, oder man 
zieht 5 mal um bei 40° mit etwa 10-20% (2,5-5 gjl) Soda, dann 
geht man 1/2 Stunde auf 10% (2,5 gil) Seife oder man zieht etwa 
5 mal um mit 20-30% (5-8 gil) Seife, beide Male kochend heiB. 
Darauf wird 2-3 mal gut gespiilt, abgesauert mit 1,5 ccm/l Salz
saure, gespiilt, evtl. erschwert und gefarbt. Erforderlichenfalls 
wird nach dem Reinigen gebleicht (siehe S. 163). 
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e) Entschalen von Tussah. 

Die Tussah unterscheidet sieh, wie schon erwahnt, wesentlich 
von der Seide. Sie hat eine dunklere Farbung, einen unruhigen 
Glanz und ist nicht so glatt. Der Bast umhullt nicht nur die Faser, 
sondern durchdringt sie ganz. Die unten angegebenen Ent
bastungsmethoden entfernen zwar teilweise den Bast, lassen aber 
immer noch eine naturliche Braunung zuruck. 

Beispiel: 1. Man entfettet und lOst die Verunreinigungen mit 
3,5-5% (0,8-1,2 gil) Soda bei 60° wahrend 1/2 Stun de durch 
Umziehen, dann kocht man mit 30% (8 gil) Seife bei 95° 3/4 Stunde 
abo Hierauf splilt man lauwarm mit etwa 2% (0,5 gil) Soda, dann 
2-3 mal kalt, sauert ab mit 2 ccmll Salzsaure bei 95°. 

2. Man nimmt die Tussah durch ein kochend heiBes Wasser
bad flir 20 Minuten. Darauf behandelt man koch end mit 4-5 gil 
Soda etwa 1 Stunde, spiilt und sauert ab mit 2 gil Salzsaure bei 
70° 20 Minuten lang. Zum SchluB wird nochmals gesplilt. 

Versuche. 1. Man entbaste flir das spatere Farben und Er
schweren eine groBere Anzahl Seidenstrahne vollstandig (Trame 
oder Organzin z. B., siehe auch das Beispiel S.162) und stelle den 
Verlust an Bast fest (Prozentgehalt). Nach dem Trocknen muB 
die Seide jedesmal bei derartigen Versuchen, bevor sie gewogen 
wird, langere Zeit - einige Stunden - in einem Raume mit nor
maIer Feuchtigkeit aufgehangt werden, damit die Seide den lib
lichen Feuchtigkeitsgehalt wieder aufnimmt (etwa 10-11 %). 
Man kann auch direkt nach dem Trocknen wagen, muB dann aber 
die 10-11 % zuzahlen. 

2. Einige andere Strahne soupliere man nach verschiedenen 
Methoden und berechne auch hier den Verlust an Bast. Man prlife 
dann die Eigenschaften der hergestellten Soupleseiden, z. B. 
Weichheit, Griff, Flille, Glanz, Biegsamkeit des Fadens und ver
gleiche sie mit der Rohseide. Gelbe Seiden bleiche man evtl. mit 
Konigswasser. Einige souplierte Strahne farbe man dann wie 
auf S.168 angegeben mit verschiedenen Farbstoffen aus und er
schwere evtl. auch einen Teil nach S. 160. 

3. Man mache einige Versuche zum Entschalen von Tussah 
und farbe diese dann aus (S. 168, 196). 

2. Das Erschweren der Seide. 
Das Erschweren der Seide bezweckt eine VolumenvergroBerung 

und eine Gewichtserhohung des Fadens oder Stuckes, sowie Er
zeugung eines gewissen Griffs. Gleichzeitig mit der Gewichts
erhohung erzielt man ein besseres "Fallen" der damit hergestellten 
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Kleidungsstucke. Die Seide wird durch die Erschwerung emp
findlich gegen auBere Einflusse verschiedener Art und kann durch 
unsachgemaBes und zu hohes Erschweren im Laufe der Zeit 
schnell morsch werden (Seidenfaule). 

A. FUr bunte Farben und Schwarz mit Anilinfarben. 1. Zinn
Phosphat-Silicaterschwerung. Die Seide wird zunachst mit Zinn
chlorid (Pinke) und dann mit Natriumphosphat behandelt (phos
phatieren). Diese Doppelbehandlung - beide Bader muss en 
immer zusammen angewandt werden, da sich auf der Faser eine 
Zinnphosphatverbindung bilden solI - wird so oft (bis etwa 
6 mal) wiederholt, als zur Erzielung einer bestimmten Erschwerung 
notig ist. Als AbschluB folgt eine Behandlung mit Wasserglas oder 
seltner mit Tonerde und Wasserglas. Nach dem Erschweren wird 
dann gefarbt. 

2. Gemischte Erschwerung. Bei der gemischten Erschwerung 
folgt auf das Pinken und Phosphatieren an Stelle von Wasser
glas - nach dem Farben - eine Behandlung mit Gerbstoffen, 
z. B. Gallusextrakt. 

B. Fur Blauholzschwarz. Bei Blauholzschwarz konnen die 
Erschwerungs- und Farbevorgange nicht immer voneinander ge
trennt werden (siehe 8. 188f£'). Als Erschwerungsmittel dienen fUr 
Monopolschwarz Zinn und Phosphat (ohne Wasserglasbehandlung), 
unoxydierter Blauholzextrakt (V. 6,7 8.194) und mitunter Catechu 
(BeispieI5, S.194). FUr andere Schwarzfarbungen sind ublich 
Eisenverbindungen (Eisenbeize, Berliner Blau) und Gerbstoffe 
(Catechu) (siehe die Beispiele 8. 193 ff.). 

a) Zinn-Phosphat- Silica tersch werung. 

Flotte1: 40. Man lockert die durch Entbasten vorbereitete 
Seide gut auf und stellt sie auf ein Bad mit Zinnchlorid von 
25-30° Be bei Zimmertemperaturl. Man laBt sie etwa 2 Stunden 
darauf, indem man die Seide von Zeit zu Zeit gut durcharbeitet 
und untersteckt. Darauf wird geschleudert und grundlich ge
splilt. Durch das Splilen wird das Zinnchlorid hydrolysiert und 
Zinnhydroxyd schlagt sich auf der Faser nieder, wahrend die Salz
saure heruntergewaschen wird: 

SnCl4 + 2 H20 = Sn (OH)4 + 4 HCI 
Das Wasser wird wieder durch 8chleudern entfernt und die 

Seide gut aufgelockert. Jetzt wird sie auf ein Bad mit Natrium
phosphat von 5-10° Be (150-200 gil) gestellt, entsprechend der 

1 Dazu kann Leitungswasser genommen werden. 
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Konzentration des Zinnbades. Die Temperatur halt man bei 60° 
und laBt etwa 3/4 -1 Stunde wirken. Wahrend dieser Zeit zieht 
man etwa 5 mal um. Jetzt laBt man abtropfen, schleudert und 
wascht 2-3 mal grundlich mit moglichst weichem Wasser, damit 
nicht die Kalksalze harten Wassers mit dem Phosphat Nieder
schlage geben. Man kann zum SchluB absauern oder lauwarm 
seifen. (Sauern mit 2 ccmll Saure, Seifen mit etwa 2 gil Seife bei 
65°). In beiden Fallen schleudert und farbt man anschlieBend oder 
geht fur den zweiten Pinkzug auf das evtl. aufgefrischte alte Zinn
bad zuruck, nachdem die Seide gut aufgelockert ist. 

Anforderungen an das Pinkbad. Aussehen: klar und wasser
hell, keine Trubung von Salzen (gespaltene Seife, Kalksalze wie 
Phosphat, Sulfat, Zinnphosphat usw.). 

Reaktion: Es wird ein UberschuB an freier Salzsaure verlangt, 
etwa 0,5-1 % und mehr, je nach Art der Seide. Ein zu groBer 
UberschuB wird beseitigt durch Pinken geseifter Partien. Bei 
Mangel an freier Saure gibt man etwas nacho 

Temperatur: Etwa 10-15°. Genaue Untersuchungen von 
Pink- und Phosphatbadern siehe in der Literatur. 

Anforderungen an das Phosphatbad. Aussehen: Klar und 
wasserhell. Trubungen verschiedenster Art (Salze wie Phosphate 
von Calcium, Magnesium, Mangan aus den Rartebildnern, Zinn
phosphat, Bast) Mnnen zum Teil schadlich sein. 

Reaktion: Alkalisch. Evtl. Zusatz von Soda, Z. B. bei ofterem 
Pinken. Auf keinen Fall saure Reaktion. 

Temperatur: Etwa 60°. In einigen Fallen anders. (Siehe bei 
den einzelnen Seiden, Z. B. bei Souple.) 

Je nach der Rohe der verlangten Erschwerung erhalt die Seide, 
wie schon erwahnt, mehrere Pinkzuge. Zum AbschluB wird je 
nach der weiteren Behandlung entweder grundlich in weichem 
Wasser gespult oder geseift. FUr bunte Farben und fur Schwarz 
mit Anilinfarben wird jetzt mineralisch vor dem Farben weiter 
erschwert. Diese weitere mineralische Erschwerung geschieht mit 
Wasserglas evtl. unter Mitanwendung von schwefelsaurer Tonerde. 
FUr gewisse Blauholzschwarzarten wird ohne Wasserglas weiter be
handelt wie dort naher beschrieben (Monopolschwarze S. 194). 

a) Mit Tonerde und Wasserglas. Flotte1: 40. Nach dem Phos
phatieren wird mit etwa 1 ccm/l Schwefelsaure konzentriert 10 
Minuten lang kalt abgesauert. Man laBt ablaufen und stellt auf 
schwefelsaure Tonerde 5-8° Be, die mit weichem Wasser an
gesetzt ist. Man laBt etwa 1 Stunde darauf und zieht wahrend 
dieser Zeit 5 mal um. Dann laBt man die Seide ablaufen, wascht 
grundIich, streift ab und geht auf ein Bad mit Wasserglas 1-5 0 Be 

Ziihlke, Leitfaden. 11 
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bei 60°. Man zieht wahrend einer Stun de einige mal um und stellt 
kochend heiB auf Seife (10 gil). Dauer etwa 10 Minuten. Zum 
SchluB wird gut gespiilt und, falls niQht gleich gefarbt wird, sauert 
man abo 

b} Mit Wasserglas allein. Nach dem letzten Phosphatbad wird 
griindlich gespiilt, dann bei 60° 1 Stunde lang auf Wasserglas von 
1_5° Be, je nach Anzahl und Starke der Pinken, gestellt. Nach 
dieser Zeit (6 mal umziehen) laBt man ablaufen, seift 2 mal mit 
je 2 gil Seife bei etwa 45° oder heiBer, je 1/2 Stunde. Die Seife 
wird abgestreift (geschleudert), die Seide gut gespiilt und evtl. 
abgesauert oder gleich gefarbt. 

Die Wasserglas16sung muB vollkommen klar sein. Die Erschwe
rung durch Wasserglas ist abhangig von der Vorerschwerung und 
diese wieder von verschiedenen Faktoren, wie Drehung des 
Fadens, Herkunft der Seide und ihre Beschaffenheit, Feinhelt 
des Fadens, weiter davon, ob Souple vorliegt oder Cuite usw. 

Die Hohe der Erschwerung laBt sich variieren durch die Starke 
und Temperatur der Wasserglasbader, die Zeitdauer der Ein
wirkung des Bades, Zusatz von Wasserglas in das darauffolgende 
Seifenbad (bis etwa 1 ° Be), die Starke der Zinnbader (20-30° Be), 
die Wiederholung der Zinnphosphatbehandlung, bis zu 4 oder 
6 mal. 

Die Anwendung zu heiBer Bader jedoch ist wegen der schad
lichen Wirkung zu vermeiden. 

b} Gemischte Erschwerung. 
Beispi el. Man pinkt und phosphatiert wie beiAl angegeben. 

Nach dem letzten Phosphatbad wird auf fette Seife gestellt (10 gil). 
Man behandelt etwa 1 Stunde, wascht gut und farbt. Darauf geht 
man auf ein Bad mit Gallusextrakt (gebleichte oder bei dunklen 
Farben ungebleichte Ware). Man nimmt etwa 100%, stellt 
kochend heiB auf und laBt langsam, evtl. iiber Nacht erkalten, 
wobei man moglichst untersteckt. Die Flotte halt man kurz 
(etwa 1: 10-15). Nach dem Herausnehmen windet man ab und 
aviviert. 

Vbungsbeispiele. Man wage etwa 20-30 Strahne Rohseide, 
entbaste, stelle den Verlust an Bast fest und hebe die Bast
seife zum Farben auf. Man stelle jetzt das Gewicht jedes 
einzelnen Strahnes fest und bezeichne alle, um spater die Er
schwerung feststellen zu konnen. Die Seide erhalt zunachst einen 
Pinkzug (mit Zinnchlorid von 30° Be und Phosphat von 8-10 0 Be). 
Nach dem Trocknen wird ein Strahn oder mehrere zur Aufnahme 
von Feuchtigkeit an die Luft gehangt, gewogen und die Erschwerung 
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festgestellt. Darauf werden noch 2 Pinkphosphatzuge mit jedes
maligem Trocknen und Wagen gegeben. Berechnung der Er
schwerung nach jedem Zuge. 

Ein Teil wird jetzt mit Wasserglas von oOBe (S.162) weiter
erschwert und fur die spateren Farbungen zusammen mit un
erschwerter Seide zuruckgelegt. 

Der andere Teil wird ohne Wasserglas gefarbt, aber nach S.162 
mit Gerbstoffen nacherschwert, getrocknet, an die Luft gehangt 
und gewogen. 

Berechnung der Erschwerung siehe Heermann l . Auf "pari" 
erschweren bedeutet: den Verlust an Bast durch Erschwerung er
setzen. Unter "pari"-Erschwerung liegt darunter, uber "pari" 
daruber. 

3. Das Bleichen der Seiden. 
Ein Bleichen ist nur fur helle und zarte Farben notwendig, oder 

fur weiB. Man arbeitet je nach der Art der Seide, der Ausrustung 
und dem gewunschten WeiBgrad nach verschiedenen Methoden, 
die man evtl. nach Bedarf hintereinander fur eine Bleiche an
wenden kann. 

a) Bleichen mit Schwefeldioxyd in der Kammer. 
Man behandelt die Seide maBig warm mit etwa 5-10 gIl Seife, 

bis sie gut durchnetzt ist, windet schwach ab, lockert gut auf und 
hangt in die Kammer2, in der man uber Nacht einwirken laBt. Das 
Schwefeldioxyd erzeugt man durch Anziinden von Schwefel am 
Boden, nachdem die Seide eingehangt ist. Man wiederholt so oft, 
bis der gewunschte Bleichgrad erreicht ist. Nach dem Schwefeln 
spult man gut und sauert bei etwa 50 0 mit 2 ccm/l Schwefelsaure 
abo Bei dieser Bleiche muB, so wie bei der Wollbleiche Feuchtig
keit und Alkali sich in der Faser befinden, wenn sie in die Kammer 
kommt. Diesen Zweck erreicht man durch das Seifenbad, dem 
man manchmal nocht etwas Soda zusetzt. Zur Entfernung der 
schwefligen Saure aus der Faser kann nach dem Spulen, wenn so
fort gefarbt wird, ein Bad mit etwa 2 ccm/l Wasserstoffsuperoxyd 
(3%ig) von etwa 30-35 0 eingeschaltet werden, urn eine stOrende 
Wirkung der schwefligen Saure beim Farben zu verhindern. 
(S02 + H20 2 = H 2S04 ,) 

b) Bleichen mit Peroxyden. 
1. Wasserstoffsuperoxyd. Man wendet diese Mittel an, 

wenn die Seide durch die Kammerbleiche nicht weiB genug wird 

1 Textilchemische Untersuchungen. Berlin: Julius Springer 1929. 
2 Evtl. benutzt man eine groBe Glasglocke. 

11* 
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(Tussah, Schappe und auch gelbbastige Sorten). Man stellt die 
Seide auf ein Weichwasserbad mit ein Zehntel bis ein Fiinftel 
Wasserstoffsuperoxyd (3 % ig) vom Volumen des Bades und etwa 
1 % Wasserglas und schlieBlich soviel Ammoniak, daB das Bad 
ganz schwach alkalisch reagiert (rotes Lackmuspapier wird gerade 
gebUiut). Man beginnt bei Zimmertemperatur und erwarmt lang
sam auf etwa 50° oder hOher (Vorsicht bei Temperaturerhohung). 
Nach etwa 1/2 Stunde steckt man unter und laBt erkalten. Evtl. 
erwarmt man noch einmal. Nach beendigter Bleiche wird gut 
gespiilt, evtl. bei etwa 50 ° mit 2 gil Seife behandelt, gespiilt und 
abgesauert wie iiblich. 

2. Natriumsuperoxyd. Bei dieser Behandlung wird durch 
Umsetzen von Natriumsuperoxyd mit Wasser Wasserstoffsuper
oxyd frei, welches wie oben bleichend wirkt. Da hier Natronlauge 
entsteht, die schadlich ist, gibt man Bittersalz zu, das die Lauge 
unter Bildung von unloslichem, unschadlichem Magnesium
hydroxyd neutralisiert. Es wird auBerdem noch Schwefelsaure 
zugesetzt. 

Beispiel. Man streut zuerst Magnesiumsulfat (20-30 gil) 
in das Bad, laBt auflosen, gibt etwa 3,5 gil oder 1,8 ccm/l Schwefel
saure hinzu, zieht die Partie kalt etwa 3 mal um und schlagt auf. 
Jetzt streut man langsam unter Riihren 10 gil Natriumsuperoxyd 
in das Bad. Die Losung muB nun sauer sein, was man, wenn notig 
durch Zusatz von wenig Saure erreicht. Kurz vor Beginn des 
eigentlichen Bleichens macht man mit Ammoniak schwach alka
lisch, nachdem man noch etwa 1 % Wasserglas beigefiigt hat. 
Wasserglas dient als Stabilisator, damit die Bildung von Sauer
stoff nur ganz allmahlich eintritt. Man beginnt kalt und erwarmt 
langsam auf etwa 50°, indem man ab und zu umzieht. Jetzt 
steckt man unter und nimmt heraus, wenn der WeiBgrad erreicht 
ist, der verlangt wird. Man wascht gut und sauert zum SchluB abo 
Das Bad muB standig kontrolliert werden (siehe auch S.123). 

c} Bleichen von Schappe und Tussah. 
Schappe. Entweder in der Kammer oder besser mit der 

Sauerstoffbleiche, oder beide zusammen. 
Beispielfiir eine weiBe Schappe (s. Ley a. a. O.). Nach dem Rei

nigen gibt man zunachst ein Bad mit 20% Salzsaure (15 Minuten), 
dann stellt man auf 8% Natriumsuperoxyd und 20% Bittersalz. 
Man beginnt bei etwa 50°, zieht 5mal um, erhoht auf 60°, zieht 
3 mal um, erhitzt zum Kochen und laBt 1 Stunde ziehen. Dann 
steckt man iiber Nacht unter. Am Morgen spiilt und sauert man. 
Jetzt kann evtl. noch geschwefelt werden. Nach dem Schwefeln 
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wird 2 mal in weichem Wasser gespiilt und zum AbschluB in einem 
kochenden Seifen bade mit geeigneten Far bstoffen (siehe Liste S .122) 
geblaut. Nun stellt man nochmals auf ein Wasser mit etwas Seife 
auf und schwefelt nochmal. Zum SchluB gut spiilen, absauern 
und avivieren. 

Tussah. Das Bleichen ist besonders schwierig, weil der Natur
farbstoff sehr widerstandsfahig ist. Ein Bleichen ist aber oft notig, 
weil Tussah durch das Entbasten etwas unegal ausfallt. 

Beis piel. Man bleicht nach Heermann mit Wasserstoff- oder 
Natriumsuperoxyd, indem man etwa 200 ccm Wasserstoffsuper
oxyd (3 % ig) auf ein Liter Bad anwendet, dazu 10-20 gil Wasser
glas und evtl. 2 gil Seife gibt und mit Ammoniak alkalisch macht. 
Man stellt heiB auf und steckt iiber Nacht ein. Nachher wird ge
waschen und mit Schwefelsaure abgesauert. Der ProzeB wird nach 
Bedarf noch einmal wiederholt und anschlieBend in der Kammer 
nachgebleicht. 

Es kann auch eine Nachbleiche mit Blankit I versucht werden. 
Bleichen von Schappe und Tussah mit Blankit I (1. G.): 
Man bleicht mit Sauerstoffbleiche vor, stellt auf ein Bad von 

weichem Wasser (kupfer- und eisenfrei) mit 5-10 gil Blankit I 
bei 60-70°. Man zieht eine Weile um, steckt iiber Nacht ein und 
spiilt am andern Morgen gut. Dann wird wie oben auf Seife g'l
blaut und aviviert. Das Bad solI die Seide nicht angreifen (sieh' 
auch die Veroffentlichungen der 1. G.). 

4. Das Farben der Seiden. 
Allgemeines. Fiir das Farben der Seide kommen hauptsachlich 

die bereits bekannteu Farbsto££gruppen in Betracht, aus denen 
die fiir Seide geeignetsten Vertreter fiir die Praxis ausgesucht 
worden sind. Alles Wesentliche iiber Handelsnamen, Echt
heiten, Lebhaftigkeit und Gangbarkeit der Farbtone ist bereits 
in den betreffenden Abschnitten bei Wolle und Baumwolle er
wahnt. Es gilt im allgemeinen fiir Seide das gleiche, obwohl sich 
hier - vor allem hinsichtlich der Echtheiten - die Verhaltnisse 
etwas verschieben, d. h. ein Farbstoff kann, wie schon erwahnt, 
zum Beispiel auf Baumwolle eine andere Wasch- oder Lichtechtheit 
besitzen als auf Wolle oder Seide usw. 

Echtheiten. Die Echtheiten der nicht erschwerten Seiden sind 
im allgemeinen hoher als der erschwerten gefarbten Seiden. Die 
Herstellung einer Farbung von bestimmten Echtheitseigenschaften, 
sowohl hinsichtlich der FarbstoHwahl wie der Anwendung und 
Ausfiihrung der Vorschriften ist Sache der Erfahrung, die der Far-
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ber sich erst im Laufe langerer Zeit aneignet. Die basischen Farb
stoffe werden gefarbt, wenn der Ton besonders lebhaft sein solI. 
Hohe Anspriiche an Echtheit konnen nicht gestellt werden. Die 
Saurefarben, die wohl am meisten auf Seide gefarbt werden, be
sitzen im allgemeinen befriedigende Echtheiten. Sie sind zum Teil 
auch recht lebhaft. Die Lichtechtheit bei einzeInen ist sehr gut. 

Bei etwas erhohten Anspriichen an Wasser-, Walk- und Wasch
echtheit nimmt man substantive Farben, die allerdings nicht 
immer besonders lebhaft sind. Man kann sie in direkter Farbung 
(ohne Nachbehandlung), mit Nachbehandlung von Metallsalzen, 
Tannin und Brechweinstein und mit Nachbehandlung durch 
Diazotieren oder KuppeIn herstellen. 

Auch die basischen und Saurefarben lassen sich durch nach
tragIiches Tannieren wasserechter machen (siehe S. 174). 

Besonders echte Tone erreicht man mehr oder weniger lebhaft 
(einzelne ausgenommen) mit Schwefel-, Kiipen-, Indigosol-, 
Beizen-, NaphtholAS- und Chromierungsfarben. 

EinfluB der Bastseife. Als egaIisierenden Zusatz zu den meisten 
Farbebadern nimmt der Farber die beim Entbasten zuriickblei
bende Losung aus Seife und Seidenleim, "Bastseife" genannt. 
Die Bastseife verhindert das zu rasche Aufziehen der Farb
stoffe, wirkt daher egalisierend. Einige gut egalisierende Farb
stoffe konnen unter Umstanden auch ohne Bastseife gefarbt wer
den. In solchen Fallen ist die zum Farben notwendige Saure vor
sichtig, evtl. spater zuzusetzen. 

Ais Ersatz fiir Bastseife kann eine Mischung hergestellt werden 
aus 1,5 kg Marseiller Seife, 300 g Glycerin oder Leim, ge16st, 
100 g OIivenol, 100 g Kochsalz. Alles wird zusammen mit etwa 
50 I Wasser gut aufgekocht und dann genau wie Bastseife ver
wendet. Die Saure muB dabei langsam unter Riihren zugegossen 
werden. Man nimmt etwa 1/6-.J./a Bastseife von der erforderIichen 
Flottenmenge, je nach den Verhaltnissen. 

Brechen der Bastseife. Das Brechen der Bastseife geschieht mit 
Saure, wobei die freiwerdende Fettsaure aus der Seife in feinster, 
kolloider Form bleibt. Je nach der Art des Farbstoffes nimmt man 
iibIicherweise Essigsaure oder Schwefelsaure, und zwar vor Beginn, 
bei recht hellen Tonen erst wahrend des Farbens, bis das Bad 
schwach sauer reagiert (sauer schmeckt). Auch bei heiklen Misch
farben setzt man (von Fall zu Fall) die Saure spater nacho 

Wirkung der Saure. Die Saure macht aus dem Farbstoff, der 
meist als "Salz", in chemischem Sinne gesprochen, vorIiegt, die 
Farbsaure frei, die oft groBe Affinitat zur Faser hat und meist sehr 
rasch aufgenommen wird. Die Saure wirkt demnach "ausziehend" 
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und somit vertiefend auf den Farbton, und bei zu groBem Gehalt 
an Saure werden die Farbungen leicht unegal (bei jedem Farbstoff 
verschieden). Je schlechter also ein Farbstoff egalisiert, desto vor
sichtiger muB die Saure zugesetzt werden, und umgekehrt ver
tragt ein Farbstoff von guten Egalisierungseigenschaften von vom
herein mehr Saure (vgl. Wollfarberei). Das richtige Verhaltnis von 
Saure zu Bastseife und Farbetemperatur von Fall zu Fall zu be
stimmen ist Sache der praktischen Erfahrung. 

Glaubersalz wirkt hier wie bei Wolle egalisierend, weil es z. B. 
mit Schwefelsause saure Salze bildet, die nicht mehr so stark 
sauer sind wie die freie Saure. Es wirkt also auch hier wie bei 
Wolle entgegengesetzt zu dem Aussalzen beim Farben der Baum
wolle. (Siehe auch die Erklarungen bei Wolle S.125). 

Losen der Farbstoffe. Das Li:isen geschieht wie bekannt mit 
kochend heiBem Wasser (bei den basischen Farben ist wie bei 
Baumwolle S. 20 angegeben zu losen). Das Wasser muB moglichst 
weich sein. Bei Bedarf von kleinen Mengen sind wie ublich Lo
sungen herzustellen und davon der berechnete Teil mit der Pipette 
abzumessen. 

Das Flottenverhaltnis ist in der Praxis etwa 1: 30-40, kann im 
Notfalle aber auch langer genommen werden. 1m Laboratorium 
wird bei den geringen Mengen Seide, die zum Farben kommen, 
das Verhaltnis langer genommen werden mussen, je nach der GroBe 
der GefaBe. Man nehme aber stets soviel Flotte, daB mindestens 
3/4-2/3 des Strahns in der Flotte schwimmt. 

Versuche. 1. Wirkung deof' :Bastseife. Beim Farben mit 
Bastseife ist nur weiches Wasser zu verwenden. Man stelle sich 
3 Farbbader fUr je 1 Strahn Seide her. Als Farbstoff fUr alle 
3 Bader wahle man einen aus der Liste S.170. Die einzelnen Bader 
setze man folgendermaBen an: a) 1/3 Bastseife und 2/3 Wasser, 
b) 1/20 Bastseife und 19/20 Wasser, c) ohne Bastseife, dazu iiberall 
die gleiche Menge Essigsaure und Farbstofflosung desselben Farb
stoffes. Es muB in allen 3 Badem von der gleichen Bastseife (nicht 
verschiedene Qualitaten) zugesetzt werden, und auch alle andem 
Bedingungen fur derartige Versuche sind stets genau gleichzu
halten. Beim Farben richte man sich nach der Vorschrift S.169 
und farbe mit je 5% Farbstoff und Flotte1: 100-1: 150 je nach 
GroBe der Becher. 

2. Wirkung der Saure. Man stelle 3 andere Farbungen in 
ahnlicher Weise her, variiere aber dieses Mal den Zusatz an Saure: 
a) mit 20 ccm Essigsaure, b) mit 1 ccm Essigsaure (bei a und b 
verd. Saure 1: 100), c) ohnc saurezusatz. Das Farbebad setze man 
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zusammen aus Bastseife und Wasser, je die Halfte. Bei beiden 
Versuchen vergleiche man die Tiefe der Farbungen. 

Farbemethoden. Die Farbemethoden lassen sich zusammen
fassen in folgende Gruppen: 

1. 1m gebrochenenBastseifenbade, a) mit Essigsaure fiir basische, 
substantive, Diazotierungs-, Saure-, ohne Beize farbende Alizarin
und Beizenfarbstoffe, Chromierungsfarben. Oft wird hier gegen 
Schlu.B des Farbeprozesses zur ErschOpfung des Bades Ameisen
oder Schwefelsaure nachgegeben (siehe auch Wollfarberei S.125). 
b) mit Schwefelsaure fur Saurefarben, die mit Schwefelsaure besser 
ziehen. 

Einige Farbstoffe der Gruppen a und b konnen notigenfalls 
fiir Kombinationsfarbungen bei geschickter Handhabung des 
Farbeverfahrens zusammen gefarbt werden. Die richtige Aus
wahl ergibt die praktische Erfahrung (siehe auch S.126). 

2. Ohne Bastseife, mit Essigsaure evtl. unter Zusatz von 
Glaubersalz fUr gut egalisierende substantive und saure, evtl. 
auch einzelne basische Farben in tiefen Tonen. 

Mit Schwefelsaure und Glaubersalz fur Rhodamine, Methyl
violetts, Brillantgrun. 

3. Neutral, mit Seife fUr gewisse substantive und fUr basische 
Farben in hellen Tonen, fUr Blauen von Wei.B nach der Bleiche 
und evtl. fur Beizenfarben auf Eisen, fur Alkaliblaus. 

4. Alkalisch mit einem Schutz mittel fUr Kupen- und Schwefel
far ben. 

5. Besondere Bedingungen gelten fiir Entwicklungsfarben 
(Naphthol AS), Indigosole, Blauholzschwarz usw. 

Die Anwendung der unten beschriebenen Vorschriften auf 
die Seidensorten und die verschiedene A usriistung. 

Cuite, beschwert und unbeschwert wird gefarbt wie bei den einzelnen 
Rezepten angegeben. 

Sou pIe, E c rue: Die Methoden bleiben wohl im allgemeinen die gleichen, 
nur muB man darauf achten, daB bei Souple keine zu stark sauren und 
bei Ecrue auch keine zu heiBen alkalischen Bader angewandt werden, wei! 
dadurch der Charakter der Seide sich andern und Bast verlorengehen 
wiirde, was ja vermieden werden solI. Man farbt erschwertes und un
erschwertes Material. 

Schappe: Erschwerte und nicht erschwerte Schappe wird im all
gemeinen wie Cuite gefarbt. 

Tussah: Das Fiirben von Tussah bringt gewisse Schwierigkeiten mit 
sich, da sie geringere Affinitat zur Faser hat wie echte Seide. Man farbt 
entweder mit oder ohne Bastseife, je nach Art des Tones. Meist ohne 
Bastseife, z. B. Saurefarbstoffe mit 3-5% Schwefelsaure und 10% Glauber
salz kryst. Saurefarbstoffe fUr schwachere Saure, basische und Eosin
farben mit 2-3 % Essigsaure. Substantive Farben mit 20 % Glaubersalz 
kryst. und 1-2% Essigsaure. 



Das Farben der Seiden. 169 

Beispiele fiir Schwarz auf Tussah siehe S. 196. Man farbt beschwerte und 
nicht beschwerte Tussah. Tussah wird allerdings nur selten erschwert. 
Beim Farben ohne Bastseife fallen die Farbungen oft besser, glanzreicher 
aus als auf dem Seifenbade. 

a) Basische Farbstoffe. 
Die basischen Farbstoffe haben fUr Seide groBere Mfinitat als 

fur Wolle. Man nimmt an, daB die sauren Molekulgruppen der 
Seide starker ausgepragt sind als bei der Wolle. bei der die basischen 
Eigenschaften uberwiegen, so daB die Seide die basischen Farb
stoffe starker anzieht (siehe die Erklarungen S.135). 

Farbevorschriften. a) Man steUt das Farbebad her mit etwa 
110-1/3 Bastseife, die man vom Entbasten zuruckbehalten hat und 
4/5 bzw. 2/3 Wasser und erwarmt es auf etwa 30-40°. Man zieht 
die Seide ein paarmal durch das lauwarme Bad, nimmt sie heraus, 
setzt die Farbstofflosung und soviel Essigsaure zu, bis das Bad 
schwach sauer reagiert und farbt unter langsamem Erwarmen auf 
etwa 95°, bis der Farbstoff ausgezogen ist. Notigenfalls setzt man 
gegen Ende etwas Essig- oder Ameisensaure zur volligen Erschop
fung der Flotte nacho Bei dunklen Tonen kann man nach einer 
:Farbedauer von etwa 1 Stunde die Seide im erkaltenden Bade etwa 
1/2-1 Stun de nachziehen lassen. 

b) Fur sehr zarte Tone kann auf dem Seifenbade gefarbt werden. 
Man bestellt es mit etwa 5-10 gil Seife und farbt bei 30-60° 
1/2-3/4 Stunde. Nach dem Farben wird die Seide gewohnlich 
- auch bei den nachsten Vorschriften - gespult und "aviviert", 
um ihr den Seidengriff wiederzugeben. Man setzt dem letzten 
Spulbade eine organische Saure (siehe S.196) zu, Z. B. 2-3 ccm/l 
Milchsaure 50% ig, je nach der Art des Griffs, zieht die Seide 
einige Male darauf um, windet ab und trocknet ohne vorher zu 
spulen. 

Versuche. Man stelle einige Ausfarbungen mit etwa 1,5-2% 
Farbstoff her und nehme fur jede Farbung 3 Strahne (Nr. 1 er
schwerte, Nr. 2 und 3 nicht erschwerte Seide). Nr.3 wird nach 
dem Farben nachtanniert und der Ton und die Wasserechtheit mit 
Nr.2 verglichen (siehe die Echtheitsprufungen S. 225). Als Flotten
verhaltnis wahle man - auch bei den folgenden Vorschriften -
je nach GroBe der Becher etwa 1: 100-250. :Fur Schwarzfarbungen 
nehme man aber moglichst kurze Flotten (min. etwa 1: 30). Die 
Bader ziehen in den meisten Fallen aus, und das Flottenverhalt
nis spielt daher hier keine so groBe Rolle wie Z. B. bei den Baum
wollfarbstoffen. 

Die basischen Farbstoffe eignen sich auch gut fur erschwerte 
Seide. Ihre Echtheitseigenschaften sind, wie bereits bekannt, 
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gering. Sie konnen mit den Saure£arben zusammen gefarbt werden. 
Man laBt erst die Saurefarben aillziehen, £arbt dann die basischen 
und lOst auch die Farbsto£fe moglichst getrennt, da sie sich sonst 
evtl. gegenseitig aus£allen. Liste der Farbsto£fe siehe bei Baum
wolle S. 25. 

b} Saure£arbstoffe mit Essigsaurezusatz 1 . 

Von der groBen Zahl der Saure£arben auf Wolle sind nicht alle 
fUr Seide geeignet, da diese die Saure£arben im allgemeinen weniger 
stark anzieht {siehe die Bemerkung bei den basischen Farben}. 
Man verfahrt beim Farben genau so wie in der letzten Vorschrift 
unter a angegeben und aviviert zum SchluB auch mit Milchsaure. 

Farbsto££e, Farbsto£fe mit * eignen sich evtl. auch fur er
schwerte Seide. 

Gruppe 1: 
Farbkarte C 1017 und D 2882 der I. G. 

Rot: 

Orange: 

Gelb: 

Griin: 

. *Eosin ex 
*Phloxin 2B 
*Rose bengale B, G, GN 
* Alizarinrubinol R 
*Supraminrot 2 G 
Tuchrot 3B ex 

*Supranolrot BB, BR 2 

*Supranolbrillantrot B 
*Supranolbordo B 
*Supranolscharlach G 
*Walkorange G 

X;Supranolorange RR, GS 
Echtbeizengelb G 

*Walkgelb GA 
*Supramingelb 3 GL 
Alizarincyaningriin G 
ex,5G 

BIan: 

Violett: 

Brann: 
Schwarz: 

Supraminblau FB, R 
Indocyanin B 
Methylblau fiir Seide 
MLB 

* Alizarinreinblau E, NA 
*Wollechtblau BL 
Brillantseidenblau lOB 
Brillantwollblau FFRex 

* Alizarinirisol R 
* Alizarinastrolviolett B 
* Anthosinviolett B 
*Supraminbraun R, G 
Nerol TL, VL 
Supraminschwarz BR 
Janusschwarz D 

*Saurealizaringrau G 

Gruppe 2: Sul£on£arbstoffe und ahnliche. 
Eine besondere Gruppe unter den "schwach sauren" Farb

sto£fen sind die Sul£onfarben, die sich durch etwas erhOhte Echt
heiten auszeichnen. Sie werden am besten allein ge£arbt, doch 
konnen geringe Mengen anderer Farbsto£fe mit zugesetzt werden. 

Farbkarte: C 1017 und D 2882 der I. G. 
Rot: *Saureanthracenrot 3BL Gelb: 
Orange: *Walkorange G 

*Sulfanarange 5 G, G Griin: 

*Sulfongelb 5 G, R 
*Walkgelb GA 
*Sulfonsauregriin B 

1 An Stelle von Essigsaure kann stets etwa 1/5 der Menge Ameisensaure 
genommen werden. 

2 -aber Supronalfarben siehe S. 131. 
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Violett: 
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Sulfoncyanin (*) GR ex, 
5R ex 

*Sulfonsaureblau B 
Sulfonazurin D 
Sulfonviolett R ex 

*Sulfonsaurebraun 2R 

Schwarz: Gloriaschwarz N 
Sulfoncyaninsehwarz 
4B, BR, *BB 

Sulfonsauresehwarz 
NB ex 

Versuche. Man mache einige Ausfarbungen der Gruppen a und b 
auf erschwerte und unerschwerte Seide gemeinsam und nehme 
etwa 3% Farbstoff fiir bunte Tone und 12-15% fiir Schwarz. 

c) Palatinechtfarben. 
(Vgl. die Ausfiihrungen bei Wolle S. 129). 

Die Palatinechtfarben werden im Bastseifenbade mit Essig
saure angefarbt und evtl. mit Ameisensaure ausgezogen. Liste 
der Farbstoffe siehe 8.130. Auch hier einige Ausfarbungen, evtl. 
Mischungen anfertigen. 

d) Saurefarbstoffe, 
die mit Schwefelsaure gefarbt werden. 

Vorschrift. Man farbe mit soviel Bastseife wie vorher, breche 
das Bad aber mit Schwefelsaure. Evtl. auch hier Saure zur Er
schop£ung des Bades zum SchluB nachsetzen. 

Versuche. Man nehme 3% evtl. mehr fiir bunte Farben, 15% 
fiir Schwarz. Das Ausfarben geschieht wie beschrieben bei 
Vorschrift a, S.169. 

Die Farbungen der Saurefarben konnen im selben Bade mit 
basischen Farbstoffen iiberfarbt werden (z. B. 0,5%), um den 
Ton zu beleben. Man farbe und lOse aber Saure- und basische 
Farben stets getrennt fiir sich. da leicht eine gegenseitige Aus
faUung eintreten kann. Der saure Farbstoff kann als Beize auf 
basische Farben wirken, wie es von den substantiven und Schwefel
farben her schon bekannt ist. 

Farbkarte: C 1017 und D 2882 der I. G. 
Farbstoffe: 

Rot: *Eehtlichtrubin BL 
*Sulforhodamin BG Gelb: 
Poneeau 2R 

*Guinearubin 4 R 
*Supraminbordo B 
*Eehtrot AV 
*Anthosin 5BN, BN 

Supraminrot 2 G (*), B, 
3B 

Alizarinrubinol (*) R, Griin: 
GW 

Orange: Poneeau 4GB 

*Orange II 
*Mandarin G ex 

Brillantsulfoflavin FF 
* AzofIavin 3 G ex spez. 

Janusgelb G 
*Flavazin S 
*Chinolingelb KT ex 

konz. 
Supramingelb 3 G (*) R 
Indisehgelb G 

*Guineaechtgriin B 
*Naphthalingrun V 
* Alizarindirektgrun 5 G 
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* AlkaIiechtgriin 3 G 
* A1kaIiechtgriin 10 G 
*Sauregriin GG ex 

Supramingriin BL, G 
* AIizarinsaphirol A 3R 
AIizarindirektcyanin G 

*Patentblau V 
AIizarinsaphirol SE 

* AIizarinbriIIantrein
blau R 

*Cyanol FFG 
*BriIIantsaureblau V 
Brillantwollblau FFRex 

AIizarinastrol B 
Violett: AIizarindirektviolett 

EBB 
Saureviolett Rex, 7 BN 

* AIizaringeranol B 
*Saureviolett CBB, 4BL 

Schwarz: Aminschwarz 4BL 
*Seidenschwarz 4BF ex 
*Janusschwarz D 
*Wollschwarz GR 
AIizarinIichtgrau 2BL 
N aphthylaminschwarz 

lOB 

e) Alkaliblau. 
Echtheiten. Licht- und Wasserechtheit sind gut, ebenso die 

Schwefelechtheit. 
Vorschrift. Der Farbstoff wird in kochend heiBem, moglichst 

weichem Wasser gelOst. Hartes Wasser ist durch Aufkochen mit 
Soda zu entharten. Man farbt in kurzer Flotte unter Zusatz von 
8-10 gil Seife 3/4 Stunden bei etwa 95°. Auch zum Farben ist 
moglichst weiches Wasser oder mit Soda durch Aufkochen ent
hartetes kalkhaltiges Wasser zu verwenden. Zum besseren Aus
ziehen kann Glaubersalz zugesetzt werden. Nach dem Farben wird 
in weichem Wasser gut gespult und anschlieBend bei 50-60° mit 
2-5% Schwefelsaure 1/4 Stunde hantiert, wobei sich der eigent
liche Ton.entwickelt. Zum SchluB wird gut gespult und aviviert. 

Versuch. Man fiihre eine etwa 2 % ige Farbung aus. Priifung 
der Reib- und der Waschechtheit (siehe auch die Bemerkungen 
S. 133). 

Farbstoffe. Alkaliblau 2B. 

f) Substantive Farben mit und ohne Nachbehandlung. 
Die substantiven und vor allem die Diazotierungsfarbstoffe 

geben auf Seide gut echte Farbungen. Die Bader ziehen fast voIl
standig aus. Die meisten Farbstoffe egalisieren so gut, daB man 
oft ohne Hilfe von Bastseife farben kann. Man gibt an deren Stelle 
als Egalisierungsmittel Glaubersalz zu (siehe auch die Erklarungen 
bei Wolle auf S. 125). Zum Ausziehen des Farbstoffs dient Essig
saure. Eine Auswahl von Farbstoffen zieht auch im Glaubersalz 
seifenbade gut auf Seide und kann zum Farben von Ralbseide 
verwendet werden. Rier dient das Salz wohl mehr zum Ausziehen 
des Farbstoffs. Die verschiedenen Farbemethoden: 

a) Man farbt auf Bastseife wie ublich und bricht das Bad mit 
Essigsaure. 
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b) Man setzt dem Bade etwa 10-20% (3-7 gil) Glaubersalz 
und 2-3% (0,7-1 ccm/l) Essigsaure zu und erhOht zum ErschOp
fen des Bades die Sauremenge nach Bedarf. Bei a und b farbt man 
wie ublich (Farbstoffe siehe unten Liste 1). 

c) Man farbt sehr zarte Tone auf einem fetten Seifenbade 
mit etwa 5-10 gil Seife bei 30-60 0 (Farbstoffe siehe unten Liste 1 
und 2). 

d) Man beschickt das Bad mit etwa 2-3 gil Seife und 5-20 gil 
Glaubersalz, beginnt bei 30 0 und erwarmt langsam bis etwa 70 0 • 

Nach etwa 1/2-1 Stunde wird gespiilt (Farbstoffe siehe Liste 2, 
S.174). 

Versuche. 1. Man farbe bunte Farben mit etwa 0,5-4% Farb
stoff und Schwarz mit 7-10%. Das Flottenverhaltnis halte man 
wie sonst. 

2. AuBerdem behandle man einzelne geeignete Farbungen nach 
mit Chrom- und Kupfersalzen. Dazu nehme man die mit § be
zeichneten Farbstoffe. Die Ausfiihrung geschieht wie bei Baum
wolle S. 36 ff. beschrie ben. N ach dem Spulen wird wie u blich a viviert. 

3. Man farbe von einigen Farbstoffen je 2 Strahne und be
handle je einen mit Tanninbrechweinstein nach (siehe S. 174). 
Den andern behalte man zuruck und vergleiche schlieBlich Ton 
und Wasserechtheit der einfachen und der tannierten Farbungen. 

Farbstoffe mit § k6nnen mit Chromkali, bezw. Kupfervitriol nach
behandelt werden. 

Farbstoffe: Liste 1 (Farbkarte: C 1017 und D 2882 d.1. G.) 
Rot: *Acetopurpurin 8B 

*Erika BN 
*Siriusrot 2B, 4B 

Dianilechtrot PH 
*Benzolichteosin BL 

Baumwollechtrot 4BS 
Thiazinrot R § 
Siriusrubin R 
Siriusbordo 5B 

Orange: Baumwollorange R 
Siriusorange 5G, G 

*Plutoorange G § 
*Toluylenorange R § 

Gelb: Chloramingelb HW 
*Diamingelb CP 
Diaminechtgelb A 
Thioflavin S 

*Chrysamin G § 
*Siriusgelb 5 G, GG, *RT 

Rex 
Griin : Dianilgriin BBN 

*Benzodunkelgriin B 

*Benzodunkelgriin GG 
)r Benzogriin FF 

Oxaminbrillantlicht
griin 3G 

Blan: Siriusblau BRR, G, 6 G 
*Diazoschwarz BHN 
*Halbwollmarineblau B 
*Chicagoblau 6B 

Violett: *Benzoechtkupferviolett 
B§ 

*Brillantbenzoviolett 2R 
Brillantbenzoechtviolett 

2RL 
Siriusviolett 2B, 3B 

Braun: Congo braun G § 
*Benzobraun MC § 
*Diamineralbraun G § 

Benzoechtkupferbraun 
3GL § 

Toluylenechtbraun 3 G, 
2R 

Schwarz: *Sambesischwarz D 
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*Benzoechtschwarz L 
Diaminechtgrau BN 
Columbiaschwarz 
EAWex 

Patentdianilschwarz EB 
ex konz. 

Siriusgrau G 

Lis t e 2: Substantive und Saurefarbstoffe, die im Glaubersalz-Seifen
bade gut ziehen. 

Ein Brechen der Seife falit hier fort, da diese Farbstoffe ohne Saure 
ziehen. Zum Ausziehen dient wie bei Baumwolle Glaubersalz. 
Rot: Diaminrosa BD, GD *Sulfoncyanin GR ex 

*Diaminscharlach B, 3B *Sulfoncyanin 5R ex 
*Diaminechtrot F Violett: *Oxaminviolett N 
*Diaminbordo S Oxaminechtviolett 
*Siriusrot 2B, 4B FFRN, BBN 
*Benzoechtrot FC *Oxaminviolett 

Orange: Diaminechtorange EG Siriusviolett BB, BL 
*Diaminorange F Brann: *Benzobraun 3GC neu 
*Pyraminorange RR Diaminbraun M (*), B, 

Gelb: Diaminechtgelb 3G, M 3G 
Diamingelb CP Diamineralbraun G 
Thioflavin S Diamincatechin G, 3G 

*Siriusgelb G Gran: Diaminechtgrau BN 
*Pyramingelb G *Saurealizaringrau G 

Griin: Diamingriin B, G, CL Schwarz: *Benzoechtschwarz L 
Diaminschwarzgriin L *Baumwolischwarz E ex, 

*Oxamingriin B RW ex 
BIan: *Oxaminblau RW *Sulfoncyaninschwarz 

Oxaminstahlblau L BB 
Alkaliblau BB *Oxaminschwarz BRT 

*Wollechtblau BL 

Tannin brech weinsteinnach behandl ung. Diese Behand
lung bezweckt eine Erhohung der Wasserechtheit der basischen. 
Saure- und substantiven Farben. 

Die gespiiltenFarbungen von basischen, substantiven und Saure
farben werden etwa 314 Stunden auf einem kalten bis lauwarmen 
Bade (35°) mit 1-5 % Tannin oder Gallusextrakt umgezogen, 
dann abgewunden und in einem frischen, kalten Bade mit 1/2 bis 
1112 Ofo Brechweinstein 112 Stunde fixiert. Zum SchluB wird gespiilt 
und aviviert. 

g) Diazotierungsfar bstoffe. 

Vorsehrift. Farben wie die substantiven Farben S.172. Diazo
tieren und Entwickeln wie bei Baumwolle S.41 vorgeschrieben. 
Man halte sich dabei an die'Zahlen, die das Verhaltnis g oder ccm 
pro Liter angeben, da die Mengen in Prozenten bei langer Flotte 
zu klein werden. Zum SchluB kochend seifen mit 2-3 gil Seife. 
Mit Milchsaure avivieren. 

Versuehe. Bunte Farben mit etwa 3%, Schwarz mit etwa 
6-10% Farbstoff. Ausfiihrung wie bei den andern Gruppen. 
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Priifung etmger Farbungen auf Uberfarbeechtheit und eine 
Schwarzfarbung auf Waschechtheit. 

Entwickler 
(Baumwolle S. 43) 

*Primulin 3 oder 81 

Farbstoffe: 

Rot: 
*Diazolichtscharlach BL 3 oder 8 
*Diazogeranin B ex 3, 8 
*Diazolichtbordo BL 3, 8 

Sambesirot B 3, 8 
Sambesirot 8B 3, 8 

*Sambesirubin B 3, 8 
Orange: *Diazobrillantorange GR ex 3, 8 
Gelb: *Diazolichtgelb 2G, 3GL 14 

*Diazobraun 6G 3, 8, 12 
*Primulin 10, 13, 21, 22 

Griin: *Benzoreinblau 14 
*Diazobrillantgriin 3G 14 
*Diazoolive G 3, 8, 12, 14, 20 
*Diazolichtgrlin GFL 14 

Blan: *Diazoschwarz BHN 3, 8, 12, 20 
*Diazoechtschwarz 3B 10, 12, 20, 22 
*Diazoreinblau 3 GL 3, 8, 14 
*Diaminogenreinblau N 3, 8 
*Diaminschwarz BH 3, 8, 4 mit 22 komb., 16 

Naphthogenreinblau 4B 3, 8 
Naphthogenblau 2R 3, 8 

Violett: Diazolichtviolett 3RL 3, 8 
Brann: Benzobraun Me 3, 8, 12, 20 

Diazobraun 6G 3, 8, 12 
Schwarz: *Sambesischwarz D 12 

*Diazoschwarz BHN 3, 8, 12, 20 
Diaminogen B 3, 8, 12 mit 22 
Diaminogen ex 3, 8, 12 mit 22 
Diazoechtschwarz 3B 3, 8, 9, 12 

Zur Erzielung bestimmter Nuancen konnen verschiedene Ent
wichler miteinander in einem Bade kombiniert werden, wie bei 
Baumwolle beschrieben (siehe S. 45). 

h) Sch wefelfar bstoffe. 

Die Schwefelfarben haben keine groBe Bedeutung fUr die Seiden
farberei, aber sie sind fUr Versuchszwecke hier angefiihrt. 

Echtheiten. Die mit Schwefelfarben hergestellten Farbungen 
sind bedeutend echter als die mit den bisher ausgefiihrten Gruppen. 

1 Fiir Seide ist moglichst das bereits fertige tJ-Naphtholnatrium (Ent
wickler A, Nr. 8) zu nehmen, da beim Selbstherstellen (Losen von tJ-Naph
thol [Nr.3]) in Natronlauge leicht ein "OberschuB der Lauge schiidlich 
werden kann. Dasselbe gilt von Entwickler 22 (Resorcin), fiir das man 
moglichst Nr. 10 nehme, usw. 
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Hervorzuheben sind Wasser-, Wasch-, Walko, Uberfarbeechtheit 
und Seifenkochechtheit. 

EinfluB der Zusatze. Die Wirkung von Schwefelnatrium, 
Glauber- und Kochsalz, Soda, NetzOlen usw. auf die Farbstoffe 
und -lOsungen ist bereits eingehend bei den Schwefelfarben bzw. 
den substantiven Farben und der Zweck des Hydrosulfits bei den 
Kiipenfarben besprochen worden. 

Die Wirkung des Schwefelnatriums auf die Seidenfaser ist 
schadlich und man ist gezwungen beim Farben ein Schutzmittel 
fiir das Material mit hineinzugeben (Schutzkolloid). Z. B. kommen 
dafiir in Frage Dekol, Protektol-Agfa, Leim u. a. 

Hydrosulfit. An Stelle von Schwefelnatrium kann Hydrosulfit 
genommen werden, das den Farbstoff in sodaalkalischer Losung 
verkiipt. Das Soda greift die Faser zwar nicht so stark an, aber 
auch hier darf die Temperatur nicht zu hoch steigen. Man halte 
sich moglichst an die Vorschriften. 

Farbevorschrift. A. Bunte Farben. Flotte1:150. Farbstoff
zusatz etwa 5-8 gil fUr mittlere Tone. In einem besonderen Ge
faB lOst man die dreifache Menge Soda vom Gewicht des Farb
stoffs kochend auf, gieBt den mit etwas Wasser angeteigten Farb
stoff hinzu, laBt bis auf etwa 50° erkalten, gibt unter Riihren die 
11Mache Menge Hydrosulfit vom Farbstoffgewicht (mit Wasser 
kalt angeriihrt) in das Bad und laBt jetzt etwa 1/2 Stunde ver
kiipen. Diese Kiipe wird dann durch einen Lappen in die Farbe
flotte gegossen, die etwa 60° warm sein muB. Zum SchluB be
schickt man noch mit etwa 20 gil Kochsalz und der 11Machen 
Menge Protektol "Agfa" II vom Gewicht des Farbstoffs und be
ginnt mit dem Farben. Man stellt die gut angefeuchtete Seide bei 
60° auf und farbt etwa 1-11/2 Stunde unter der Flotte. Nach dem 
Farben wird sofort gespiilt und ins erste lauwarme Spiilbad von 
30-35° 0,2 gil Hydrosulfit eingestreut. Dann wird leicht ab
gewunden und 1/2 Stunde verhangt. Darauf wird fertig gespiilt, 
abgesauert, gespiilt, heW geseift, aviviert. 

B. Schwarz: Flotte 1:30. 1. Ansetzen des Farbebades 
und Farben z. B. mit Schwefelschwarz AWL ex wie oben an
gegeben. 

Zusatze: Farbstoff 
Hydrosulfit 
Soda 
Protektol Agfa II 
Kochsalz 

1. Bad 
Ansatzbad 

40 
45 
50 
25 
20 

2. Bad 3. Bad 
Laufende Bader 

20 10 
20 10 
25 50 
12,5 25 
20 20 

gil 
gil 
gil 
gil 
gil 
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2. Farben von Indocarbon CLG konz. auf unerschwerter Seide. 
Flotte: 1: 30 (Farbkarte 321 C d. I. G.). 
a) Mit Schwefelnatrium. Man riihrt etwa 5 gil Farbstoff mit etwa 

2 gil Monopolseife und etwas heiBem Wasser gut an und gibt die Paste 
in das kochend heiBe Fiirbebad. Diesem hat man inzwischen 1-2 gil 
Soda calc. und die 3fache Menge Schwefelnatrium kryst. vom Gewicht 
des Farbstoffes zugesetzt. Man kocht alles auf, gibt kurz vor Beginn des 
Fiirbens die F/2fache Menge Protektol Agfa II vom Gewicht des Schwefel
natriums hinein, riihrt urn und farbt die Seide 3/4-1 Stunde bei abkiihlender 
Flotte. Nach dem Farben wird abgequetscht, kurze Zeit an die Luft gehiingt, 
gespiilt, abgesauert, nochmals gespiilt und schlieBlich heiB geseift, aus
gewaschen, aviviert und getrocknet. 

b) Mit Hydrosulfit-Soda. Man liist die 5fache Menge Soda vom 
Farbstoffgewicht (5 gil) auf und gieBt die Losung in das mit weichem 
Wasser beschickte, 80° warme Bad. Darauf gibt man den mit 2 gil Monopol
seife und heiBem Wasser angeteigten Farbstoff hinzu und streut langsam 
die F/2fache Menge Hydrosulfit vom Gewicht des Farbstoffes unter Um
riihren hinein. Jetzt liiBt man etwa 1/2 Stunde zur Verkiipung stehen, gibt 
darauf die gleiche Menge Protektol Agfa II wie Hydrosulfit zu, riihrt urn 
und fiirbt bei etwa 60° 3/4-1 Stunde. Das Fertigstellen geschieht wie bei a. 

Man farbe 2 Strahne, einen erschwert, den anderen nicht 
erschwert. 
Farbstoffe: 
Rot: Immedialbordo GF konz. 

Immedialprune S 
Thiogenpurpur 0 

Orange: Schwefelorange A ex 
Thiogenorange RG konz. 

Gelb: Immedialgelbolive 5 G 
Schwefelgelb 4 G 
Schwefelgelb G ex 
Thiogengelb 5 G konz. 
Thiogengoldgelb A konz. 

Griin: Schwefelolive FF ex 
Katigenbrillantgriin 3 G 
Immedialgriin GG ex 
Immedialtiefgriin G 
Thiogengriin GL ex 

DIau: Katigenchromblau 5 G 
Katigenmarineblau R ex 
Katigenindigo CLG ex 
Katigendunkelblau R ex 

Schwefelindigo BA 
Thiogencyanin 0 
Thiogenblau B 

Violett: Thiogenviolett B 
Immedialviolett CB 
Immedialindonviolett B 

konz. 
Draun: Katigenrotbraun 9R ex 

Immedialcatechu 0 
Schwefelkorinth B 
Schwefelschwarzbraun N 

ex konz. 
Schwefelbraun 3RW 
Schwefelbraun 2 G 
Schwefelrotbraun 6 RK 
Thiogenbraun GC 

Schwarz: Schwefelschwarz AWL 
ex, T ex 

Indocarbon CLG konz. 

i) Kiipenfarben auf Schappeseide 1. 

Die Kiipenfarben werden auf Seide nur fUr bestimmte Artikel 
gefarbt. Das Losen der Farbstoffe geschieht in einer Stammkiipe, 
deren Ansetzung bei Baumwolle nachzulesen ist (siehe S. 68). 
Die Zusatze zum Verkiipen der einzelnen Farbstoffe sind in der 

1 Eine Auswahl von Indanthrenfarben fiir das Fiirben von Seide wird 
in nachster Zeit von der 1. G. veriiffentlicht. 

Ziihlke, Leitfaden. 12 
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Tabelle unten angegeben. Bei Verwendung mehrerer Farbstoffe ist 
jeder fUr sich zu lOsen und die Kiipen getrennt in das Farbebad zu 
gieBen. 

Farbekiipe. Diese wird mit 0,5 gJl Leim, 1 ccmll Ammoniak 
oder 0,5 gil Soda und schlieBlich mit 2,5 gjl Seife beschickt. FUr 
helle Tone setzt man 1 gil, fUr mittlere 0,5 gil und fUr dunkle etwa 
0,2 gil Hydrosulfit zu. Die Kiipe muB Phenolphthalein deutlich 
rot farben. Man beginnt mit der genetzten Seide bei der vor
geschriebenen Temperatur, farbt etwa 1/2 Stunde unter der Flotte, 
windet gleichmaBig ab und hangt zur Oxydation etwa 1/2 Stunde 
an die Luft, wobei man ab und zu auflockert. SchlieBlich spiilt 
man und seift kochend heiB 20-30 Minuten mit etwa 8-10 gil 
Seife. Die Seife wird gut ausgespiilt und im letzten Spiilbade wird 
wie iiblich aviviert. 

Indigo MLB4/B kann direkt in der Farbekiipe gelost werden, 
weil die Reduzierung leicht und schnell vor sich geht. 

Ta belle zum Verkiipen der Farbstoffe. 

Zum Verkiipen von 10 g Farbstoff sind erforderlich: 

0 '" il S~ '" 
... .,. '" S'" " ..," 

~ """ ,,~ ""ill S~ " .. 5 '" ~--:-
... ,,, "'.0 !:l] =1:: .. -5 ~ .B"" r:n ... 

,..:~ "'.0 .. " .. 8 t~ ~S'a -= 0 "I"< =0 '" ... ilS ""'" t::!a.:>'" 0,," 0 "" ~2 $~ ~~ :a~ .t:~ = » 0 ~ .. 
~ "r:n ~'g " <!l~ Z Eo< 

1"<" 
Eo< 

A 19o1rubin B (Tg) 4,31 3 2,2 65° olivegelb 65-75° 100ccm 
AIgolscharlach GG (Tg) 3,2 2 1,8 50 blauviolett 50-75 100ccm 
Algolrosa B (Tg) 2,7 2 1 65 braunl. gelb 65-75 100ccm 
Algolorange RF (Tg) 2,5 1 1 65 blaBgelb 65-75 100ccm 
Helindonorange R (Tg) 2,5 1 1 65 blaBgelb 65-75 100ccm 
Helindongelb CG (Tg) 2 1 1,25 65 gelblich 55-75 100ccm 
Helindonblau 3G (Plv) 2,2 2 1 50 gelbbraun 65 100ccm 
Indigo MLBj4B (Tg) 5 4 2 50 gelb 50 100ccm 
Algolviolett BB (Tg) 4,4 4 2,5 65 olivegriin 65-75 100ccm 
Algolbraun 3R (Tg) 2,4 2 1 65 gelb 65-75 100ccm 

Versuche. Man fertige einige Ausfarbungen an auf Schappe
seide mit etwa 8-60 % Teigfarbstoff oder entsprechend weniger 
Pulver. 

Hier wird wie beim Farben der Kiipenfarben auf Wolle, Leim 
zum Schutz der Faser und zur Erhohung der Bestandigkeit der 
Losung usw., Ammoniak oder Soda zum Abschwachen der alka
lischen Reaktion der Kiipe zugesetzt. AuBerdem dient Seife und 
Leim auch zum Egalisieren. 

1 1 g Natronlauge 40° Be = 0,73 ccm. 
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k) Beizenf ar ben. 
Theoretisches. Die Farbstoffe der nachsten Gruppen werden 

mittels eines Metallhydroxyds auf der Faser befestigt und gehOren 
neben den Kiipen- und Naphthol-AS-Farben zu den echtesten 
Farbstoffen fiir Seide. Die tierische Faser, besonders die Seide 
zeigt fiir diese Metallhydroxyde (z. B. die Hydroxyde des Alumini
ums, Chroms, Eisens, Zinns usw.) eine groBe Anziehungskraft, so 
daB sie sehr fest auf der Faser haften bleiben und mit den Farb
sauren im folgenden Farbebade sehr echte Lacke bilden. Die z. B. 
basisch-essigsauren und -schwefelsauren Salze usw. werden in 
Losung hydrolytisch gespalten, und die Hydroxyde befinden sich 
in kolloider Aufteilung1. Sie konnen so von der Faser etwa wie 
ein substantiver Farbstoff aufgenommen werden. Die vollkom
mene Abspaltung des Hydroxyds aus dem Salz wird unterstiitzt 
nach dem Beizen zum Teil durch Behandlung in heiBem Wasser 
(siehe das Abbrennen der Eisenbeize) oder mit schwach alkalischen 
Salzen (Natriumbicarbonat, Wasserglas, Seife). Beachte auch die 
Ausfiihrungen iiber Beizenfarben auf Wolle S.138. Die Beizen
farben haben sehr an Bedeutung eingebiiBt und werden nur noch 
selten gefarbt. 

1. Beizenfarben auf Aluminium. 
Beizen. Flotte1: 15-1: 20. 10 g Aluminiumsulfat2 (schwefel

saure Tonerde), die eisenfrei sein muB3, werden in 50 ccm Wasser 
gelOst (evtl. zur v611standigen Losung tropfenweise mit verdiinnter 
Schwefelsaure 1: 10 versetzen). Gleichzeitig lOst man 2-21/2 g 
Soda in 10 ccm Wasser. Nach dem Abkiihlen wird die SodalOsung 
ganz allmahIich in kleinen Anteilen unter standigem Riihren in die 
Tonerdelosung gegossen. Der durch die Soda stets entstehende 
Niederschlag (Flocken von Al (OHb Entweichen von CO2 siehe For
mel) muB sich erst unter Bildung von basischem Salz wieder 
gelOst haben, ehe man mehr Losung zusetzt. Man riihrt solange, bis 
sich, evtl. unter schwachem Erwarmen, alles wieder alles gelOst 
hat, andernfalls war zuviel Soda zugesetzt worden. Die Beize ist 
am wirksamsten, wenn das Hydroxyd in dem basischen Salz ge-

1 Haller: Die Theorie der Farbung. Textilchemische Technologie. 
Herausg. von P. Heermann. 1930. 

2 10 g Aluminiumsulfat geben etwa 90 cern einer Beize von 8 0 und 
110 cern einer Beize von 6 0 Be. 

3 Samtliche Liisungen und Bader beim Beizen und Farben mit Alu
minium und Chrom miissen eisenfrei sein und sind darauf zu priifen. Die 
Verbindungen des Eisens wirken selbst als Beize (sieheVorschrift 3, S.181), 
die mit den Farbstoffen stumpfe Lacke geben, welche die lebhaften 
Farbungen mit Tonerde und Chrom triiben. 

12* 
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rade an der Grenze steht zwischen Losung und Ausfallen. Chemi
scher Vorgang bei der Bildung eines einfachen basischen Alumi
niumsulfats: 
Al2 (S04h + Na2 C03 =Al2 (OH)2 (S04)2+Na2 S04 + CO2 + H 20. 

Die Beize muB jetzt etwa 6-8 ° Be spindeln. Man legt die gut 
genetzte, entwasserte Seide, nachdem man einige Male umgezogen 
hat, ein und laBt iiber Nacht unter der Flotte einwirken. Am nach
sten Morgen wird griindlich gespiilt, dann etwa 10 Minuten mit 5 bis 
10 gil Seife heiB geseift und wieder gespiilt. Zur besseren Befesti
gung der Beize gibt man evtl. nach der Tonerde ein Bad mit Wasser
glas (112° Be) von etwa 15 Minuten Dauer. Hieran schlieBt sich 
dann das Spiilen und Seifen. Das Tonerdebad kann evtl. ofter be
nutztwerden, wahrend das Wasserglas stets erneuert werden muB. 

Farben. Man farbt anfangs ohne Saure auf Bastseife, wie iiblich. 
Die Saure (Essigsaure, nie Schwefelsaure) wird im Laufe des Far
bens zugegeben. Bei hell en Tonen gibt man mehr Bastseife und 
weniger Saure zu. Bei Alizarinrot muB das Bad moglichst neutral 
reagieren. Man priift mit Lackmus und setzt bei alkalischer Re
aktion der Bastseife Essigsaure bis zur neutralen Reaktion zu. 
Man beginnt mit dem Farben bei gewohnlicher Temperatur, 
laBt etwa 20 Minuten ziehen, erwarmt unter Umziehen innerhalb 
3/4 Stunde auf 90-95 ° und farbt etwa 1 Stunde dabei. Zur besseren 
Erschopfung des Bades laBt man etwa 1 Stunde nachziehen, spiilt 
dann, seift wie immer kochend heiB, spiilt wieder und aviviert 
bei etwa 50°. 1m Seifenbade kann evtl. mit ganz geringen Mengen 
basischer und saurer Farben abgetont werden. Bei Alizarinrot 
gibt hartes Wasser die besten Resultate, und man gibt bei zu wei
chern Wasser etwas Calciumacetat (etwa 0,6 gil) hinzu. 

Far b s t 0 ff e: Griin: * Alizarinviridin FF, Plv. 
Rot: * Alizarinrot IB ex Teig *Coerulein SPIv. 

* Alizarinbordo B Tg 20 % * Alizarincyanin G ex Tg, 
Orange: * Alizarinorange A 20 % GG 

Teig Violett: *Gallein Plv. 
Gelb: *Echtbeizengelb G *Gallocyanin D dopp. Tg 

Versuche. Man beize eine Anzahl Strahne fiir die vorgesehenen 
Farbungen zusammen und mache dann einige Ausfarbungen, in
dem man wieder erschwerte und unerschwerte Seide gemeinsam 
farbt. Als Farbstoffzusatze nehme man etwa: 

20% Teig oder 3-4% Pulver fUr dunkle Tone, 
5 % Teig oder 1,5 % Pulver fur mittlere Tone und 
1 % Teig oder 0,5 % Pulver fur hellere Tone. 

Zum SchluB priife man evtl. bei einigen Farbungen die Walk
echtheit usw. 
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2. Beizenfarben auf Chromo 
Beizen: Flotte1: 15. Man legt die gut genetzte Seide iiber 

Nacht in ein Bad mit Chromchlorid 20° He. nachdem man einige 
Male umgezogen hat. Die Beize ist meist vorratig. Am andern 
Morgen wird abgestreift, gut gewaschen, 15 Minuten mit Wasser
glas 1/2° Be fixiert, gespiilt, schwach abgewunden und gefarbt. 

Farben und Versuche wie bei Tonerde beschrieben. Fiir Schwarz 
nehme man eine Flotte von 1: 30 und et.wa 30 gjl Farbstoff (Teig). 

Farbstoffe: 
Gelb: * Anthracengelb Tg 

*Beizengelb GT Pulv. 
R, 3R 

*Echtbeizengelb G 
*Chromgelb R ex 

Orange: * Alizarinorange A 20 % 
Tg 

Griin: * Alizarinviridin FF, Ply. 
*Coerulein S, Ply. 

Blau: \ * Alizarincyanin G ex Tg, 
GG 

* Alizarinbordo B Tg 20 % 

* Alizaringriin S Tg 
Rot: * Alizarinrot IB ex Tg 

20% 
Violett: *Chromoxanviolett B 

Pulv. 
*Chromoxanviolett R 

Pulv. 
Braun: * Anthracenbraun Tg 

*Chromoxanbraun 5R 
Pulv. 

Schwarz: Alizarinschwarz WX ex 
N Tg 

Alizarinschwarz SR Tg 

3. Beizenfarben auf Eisen. 

Beizen. Flotte1: 15. Die gut genetzte Seide wird etwa 3-4 
Stunden, oder am besten iiber Nacht in eine Li::isung von "Eisen
beize" 20-30° Be (£ertig im Handel vorratig) eingelegt, dann 
gut gewaschen, bei 60 0 etwa 5-10 Minuten mit Wasser behandelt 
(Abbrennen) und schlieBlich auf einem Bade mit 5-10 gil Seife 
kochend heiB 1 Stunde lang umgezogen. Durch diese heiBen Bader 
wird die Beize fester an die Faser gebunden, und gleichzeitig be
kommt die Seide ihren durch das Beizen teilweise eingebiiBten 
Glanz und Griff wieder. Das heiBe Wasser begiinstigt die Hydro
lyse des basischen Salzes. Die Schwefelsaure wird fort.gespiilt, 
wahrend Eisenhydroxyd auf der Faser zuriickbleibt: 

t ORtH: SO 
Fe OR . S04 + 2R20 = Fe t OR t H t 4 

-(1),":---.. 

Nach dem Seifen wird gespiilt und entweder im gebrochenen 
Bastseifenbade mit Essigsaure oder im Seifenbade ohne Saure 
ausgefarbt, wobei man verfahrt wie bei den anderen Beizenfarben. 

Versuche fiihre man aus wie hei den andern Beizen. Hier bei 
Eisen ist zu beachten, daB die Lacke aIle bei hochprozentigen Far-
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bungen sehr dunkel ausfallen, und man farbe neben dunklen mog
lichst auch helle Tone (siehe V. 1, S.180). 

Farbstoffe: 
Rot: * Alizarinbordo B Tg 20 % 

Braun: 

* Alizarinrot IB ex Tg 
20% 

* Anthracenbraun 20 % Tg 

Weitere Versuche mit Beizenfarben. 
1. Man farbe einige Mischungen aus auf beispielsweise a) Alu

minium- oder Chrombeize mit Coerulein und Alizarinorange oder 
Coerulein und Anthracenbraun oder Coerulein und Anthracen
braun und Alizarinorange oder Alizarincyanin und Alizarinorange. 
b) Chrombeize mit Beizengelb G, Coerulein S, Anthracenbraun. 

2. Man farbe 3 mit je einer andetn Beize (AI, Fe, Cr) imprag
nierte Strahne in gemeinsamem Bade mit einem fiir aIle 3 Beizen 
geeigneten Farbstoffe aus (siehe die obigen Listen) und ver
gleiche die verschiedenen Tone des Farbstoffes miteinander. 

1) Nachchromierungsfarben. 

Losen der Farbstoffe durch UbergieBen mit kochend heiBem 
Wasser. 

Fiirben. Man farbt im gebrochenen Bastseifenbade mit Essig
saure, evtl. unter Zusatz von etwa 10% (2,5-5 gil) Glaubersalz, 
indem man bei etwa 40 ° eingeht, langsam hochtreibt bis nahe zum 
Kochen und dabei etwa 1/2 Stunde ziehen laBt. Jetzt gibt man, 
falls das Bad noch nicht erschopft ist, wenig Essig-, Ameisen- oder 
Schwefelsaure je nach Erfahrung und Farbstoff zu und farbt noch 
eine 1/2 Stunde. 

Nachbehandlung. Das Nachchromieren kann, wenn das Farbe
bad gut ausgezogen ist, gleich darin, sonst auch in frischem Bade er
folgen. Bei Benutzung des Farbebades kiihlt man auf etwa 60° 
oder noch mehr ab und setzt Chromkali zu (etwa die Halfte vom 
Farbstoffgewicht, aber nicht weniger als 0,1 % [0,05 gil] und nicht 
mehr als 3% [1 gil]) oder Fluorchrom (die gleiche bis I 1Mache 
Menge wie Farbstoff, nicht iiber 4 % [1,5 gil]). Bei Anwendung eines 
frischen Bades wird das Bad auBer mit den oben angegebenen 
Chromsalzmengen noch mit 1-3% Essigsaure (0,3-1 ccm/l) be
schickt, und die Partie wird vorher gespiilt. Man stellt bei etwa 
60° auf, treibt allmahlich bis nahe zum Kochen und zieht etwa 
1/2-3/4 Stunde um. Die Chromflotte wird jetzt ausgespiilt, und 
zum AbchluB wird geseift wie immer, gewaschen und aviviert. 
Bei Ausnahmen in der Behandlung einzelner Farbstoffe ist in der 
Liste darauf hingewiesen. 
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Versuche. Man farbe mehrere Farbstoffe mit etwa 3 % (Schwarz 
8-15%) aus. 

Farbstoffe: 
Rot: Alizarinrot W Plv. 

Gelb: 

Griin: 
Blau: 
Violett: 

Monochromrot 5 G 
* Anthracengelb C, BN 
*Chromgelb R ex 
Walkgelb G 
Diamantflavin G 
Diamantgriin SS 
Saurechromblau BH 

*Chromoxanviolett B 
*Chromoxanviolett R 

Braun: * Alizarinorange A 20 % 
Tg 

*Chromoxanbraun 5R 
*Monchrombraun BX 
Anthracensaurebraun 

B, G 
Schwarz: Anthracensaureschwarz 

DSF 
*Diamantschwarz PV, 

P2B 

Zum Abtonen konnen dem Farbebad geringe Mengen chrom
bestandiger Saurefarben zugesetzt werden. Die Mengen durfen 
nur ganz gering sein, da sonst die Echtheit leidet (siehe S.147). 

m) Metachromfarben 
(siehe auch bei Wolle S. 144). 

Metachromfarben sind Chromierungsfarben, die sich durch 
gleichzeitiges Farben und Chromieren in einem Bade erzeugen 
lassen. Beide Gruppen werden verhaltnismaBig selten gefarbt. 

Vorschrift. Man ubergieBt den Farbstoff mit kochend heiBem 
Wasser, kocht evtl. auf und gieBt diese Losung durch einen Lappen 
in das Farbebad. Man farbt je nach Tiefe des Tones mit (0,7 bis 
2,5 gil) 2-8% Metachrombeize (etwasoviel wie Farbstoff), (0,7 bis 
1,5 gil) 2-5 % Protektol Agfa II, aber nicht unter 2 % (0,7 gil), 
(0,7-1,5 ccm/l) 2-5% Essigsaure und der Farbstofflosung. Es 
wird bei 40° aufgestellt mit der gut genetzten Seide, etwa 20 Mi
nuten bei dieser Temperatur umgezogen, dann innerhalb 3/4 Stun
de zum Kochen getrieben und 1 Stunde bei Kochhitze behandelt. 
Jetzt gibt man etwa 2-5% Essigsaure nach und farbt noch 
1/2 Stunde, bis das Bad ausgezogen ist. Darauf wird gespult, heW 
geseift und nach abermaligem Was chen wie ublich aviviert. 

Versuche. Wie bei den Chromierungsfarbstoffen 3 % fur bunte 
Farben und etwa 8% fur Schwarz. 

Farbstoffe: 
Rot: Metachromrot G 
Orange: Metachromorange 3R 

dopp. 
Gelb: Metachromgelb RA 
Grfin: Alizarincyaningriin G ex 

Metachromolive 2 G 
Metachromolive B 
Metachromgriin G 

Blau: 

Violett: 
Braub: 
Schwarz: 

Metachromblau B,G 
Metachrom brillantblau 

BL 
Metachromviolett B, 2R 
Metachrombraun V 
Metachromschwarz A 
Metachrom blauschwarz 

2BX 
Alizarinblauschwarz B 
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n) Naphthol-AS-Farbungen auf unerschwerte Seide. 
Farbkarte 190 A und A 1018 der 1. G. 

Arbeitsgang. Die Herstellung von N aphtholfarbungen auf Seide 
geschieht genau so wie bei Baumwolle angegeben, und die dort zu
sammengestellten Erklarungen und Arbeitsbedingungen gelten 
im allgemeinen auch hier. Allerdings ist die Zusammensetzung 
der Grundierungsbader wegen der Schadlichkeit der Lauge flir 
die Seidenfaser etwas abgeandert und die Bader werden mit 
einem Faserschutzmittel, dem bekannten Protektol beschickt. 
Das Protektol wirkt, wie bei der Wollfarberei bereits gesagt, nicht 
nur schutzend auf die Faser, sondern wegen seiner verteilenden 
Eigenschaften auch gut egalisierend auf die Naphthole ein. 

Grundierung. Flotte1: 40. Man stellt die gut genetzte und vom 
uberflussigem Wasser befreite Seide bei 20-25° auf die Grun
dierungsbader, zu denen moglichst weiches Wasser verwendet 
werden muB. Zunachst arbeitet man ohne Salz etwa 10---15 Mi
nuten. Fur tiefe Tone wird dieses dann gut gelOst (etwa 1: 5; und 
zwar etwa 20 gil Glaubersalz krystallisiert. Fur Naphthol AS-G, 
das am wenigsten substantive Naphthol etwa 55 gil) zugesetzt 
und noch etwa 15 Minuten umgezogen. Darauf wird griindlich ge
schleudert und entwickelt. 

Bei hellen Farbungen (siehe die ZusatztabeIlen) gibt man dem 
Grundierungsbade vor dem Beschicken mit der Naphthollosung 
soviel Natronlauge zu, daB etwa 0,75 ccm/l (nicht weniger) Lauge 
40° Be (Naphthol AS-BR:3 ccm/l) insgesamt, also mit der Lauge 
aus der Naphthollosung im Bade enthalten sind. Hierbei ist die 
Mindestmenge an Monopolbrillantol etwa 2 ccm/l, und die Menge 
Salz wird auf etwa die Halfte reduziert. 

Entwicklung. Flotte1: 40. Die Diazotierung der Basen und die 
Losung der Farbesalze geschieht etwa wie bei Baumwolle an
gegeben. Die Farbebader werden aIle mit Natriumacetat (Kalk
und Aluminiumsalze werden nicht verwendet), Echtrot GL-Base 
mit Natriumformiat abgestumpft und noch mit etwas Essigsaure 
(Echtrot-GL-Base mit Ameisensaure) versetzt, weil hier die 
Kupplungsbader starker sauer sein muss en (siehe die Tabelle 
S.186). Fur die Farbesalze gilt im ubrigen alles, was daruber bei 
Baumwolle gesagt ist. 

Man gibt dem moglichst kalten Bade das gut gelOste Farbesalz 
oder die entsprechende diazotierte Base, dann etwa 20 gil Glauber
salz krystallisiert oder 10 gil Kochsalz zu, flillt auf und beginnt 
mit dem Entwickeln der noch feuchten, geschleuderten oder ab
gewundenen, grundierten Seide, indem man anfangs rasch han-
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tiert (am besten ist es, die Seide vorher noeh gut aufzulockern). 
Nach etwa 1/2 Stunde ist die Entwicklung beendet. 

Nachbehandlung. Die fertig gefarbte Seide wird kalt griindlich 
gespiilt, mit etwa 3 ccm/l Salzsaure 20° Be bei etwa 35° abge
sauert (10 Minuten), noch 2mal warm, dann kalt gewaschen und 
schliel3lich 2 mal heiJ3 bei etwa 95 ° mit 5 gil Seife und cvtl. 1 bis 
2 cem/l Ammoniak 25 % ig etwa je 20 Minuten abgeseift, warm 
mit etwa 0,5 gil Soda gewaschen, nochmals kalt gespiilt und mit 
Milch- oder einer andern geeigneten organischen Saure aviviert. 

I,osung der Naphthole: N a ph thole AS, AS-OL, AS-G, AS-BS, AS-RL, 
AS-BG, AS-D. 

1 g Naphthol wird mit 
1 ccm Monopolbrillantol, 
1 ccm heiBem Wasser und 

1,2 ccm Lauge 40° Be gut angeteigt und mit 
15 ccm heiBem Wasser klar gelost, evtl. unter Aufkochen. Man kiihlt 

ab mit 
15 ccm kaltem Wasser auf 50° und setzt dann 
1 ccm Formaldehyd 33 % ig (bei OL 0,5 ccm, bei AS-G kein Formalde

hyd) zu. Nach etwa 5 Minuten verdiinnt man mit kaltem 
Wasser, das 

2 g Protektol Agfa II (1: 20) enthalt. 

Naphthol AS-SW: 
1 g Naphthol wird mit 
1 cern Monopolbrillantol, 
1 ccm heiBem Wasser und 

1,2 ccm Lauge 40° Be angeteigt, erwarmt oder iiber Nacht stehen ge-
lassen. Mit 

25 ccm heiBem Weichwasscr wird unter Aufkochen gelost. 
40 ccm kaltes Wasser mit 

1,2 ccm Lauge 40° Be versetzt, dient zum Abkiihlen auf 45°. Jetzt 
setzt man 

0,5 cern Formaldehyd 33 % ig zu und verdiinnt nach 5 Minuten mit kaltem 
Wasser, das 

4 g Protektol Agfa II, 1: 20 und 0,5 ccm Formaldehyd enthalt. 

Naphthol AS-BO: Genau 16sen wie die Naphthole der ersten Gruppe 
(AS, AS-OL usw.), nur an Lauge 1,5 cern 40° Be und Protektol Agfa II 
4g nehmen. 

Naphthol AS-TR: 
1 g Naphthol wird mit 
1 ccm Monopolbrillant6l, 
1 ccm heiBem Wasser, 

1,2 ccm Lauge 40° Be gut angeriihrt und mit 
25 cern heiBem Wasser aufgekocht, bis sich alles gelost hat. Jetzt wird auf 
50 ccm mit weichem, kaltem Wasser aufgefiillt, und bei Erreichung 

von 45° wird 
1 ccm Formaldehyd 33 % ig zugesetzt und nach etwa 1/2 Stunde mit 

kaltem Wasser aufgefiillt, dem man 
2 g Protektol Agfa II, 1: 20 ge16st, zugesetzt hat. 
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Naphthol AS-BR: 
1 g Naphthol wird mit 
1 ccm Monopolbrillanwl, 
1 ccm heiBem Wasser und 

2,25 ccm Lauge 40° Be gut angeriihrt, dann etwas erwarmt wahrend 
liz Stunde und mit 

30 ccm heiBem Wasser aufgekocht, bis sich alies gelost hat. Man ver
diinnt jetzt mit Wasser und 

4 g Protektol Agfa II, 1: 20 gelost. 

Zusatz an Essigsiiure bzw. Ameisensiiure fUr die Diazobader (nach der 
Abstumpfung). 

Man gibt zu fiir je 1 g Base 
Bei Echtscharlach GGS Base 
" Echtscharlach G " 
" Echtscharlach RC 

Echtscharlach TR 
Echtrot GG 

" Echtrot KB 

" 

3,5 ccm 

5 " 
5 
4,2 " 
5 
5 " 
3,5 " " Echtrot TR 

" Echtrot 3GL 
" Echtrot GL 

" spez. 4,2 " 
0,9 " 

(0,8 g Natriumformiat) 
" Echtrot RL 
,. Echtrot B 
" Echtbordo GP 
" Echtorange GO 

Echtorange .. 
" Echtorange 
" Echtgelb GC 
" Echtgranat GC 
" Echtgranat GBC 

Echtblausalz BA 

" 
5 
5 

ccm 

" 4,2 " 
5 
5 
5 
4,2 " 
5 
5 

" Echtschwarz LB 2,6 " 
Echtviolett B 1,3 " 

fiir 1 g Farbesalz 
0,5 ccm Essigsaure 30% 

0,6 " 
0,75 " 
0,15 " 

- ccm Essigsaure 30 % 

0,6 " 
085 " 

0,75 " 

2,6 " 

Zusatztabelie fUr die Grundierungs- und Fiirbebiider, fiir einige Kombi
nationen: 

schwach stark 
Naphthole fiir aHe Tone auBer Schwarz etwa 0,6 gil 2-3 gil 

fiir Schwarz: AS-BS . . . . . . 3 gil 
AS-SW . . . . . . 2,5 gil 

Basen fiir aHe Tone im aHgemeinen. . etwa 0,6 gil 1-1,2 gil 
Ausnahmen: Echtrot 3GL Base spez. . " 1,2 gil 2,5 gil 

Echtgranat GBC Base spez. 1 gil 2 gil 
Echtviolett B Base . . . . 1,25 gil 2,5 gil 

fiir Schwarz: Echtschwarz LB Base . . . 2,5 gil 
Farbesalze je nach ihrer Konzentration wie die entsprechenden Basen 

(siehe die Liste bei BaumwoHe S.95). 
Beispiele: (Die Zahlen im Klammern bei Blau geben die Zusatze fiir 

einen heHeren Ton an.) Alie Farbungen sind gut kochecht und bleichecht 
mit Ausnahme von Blau und Schwarz. 
Rot: 2,5 gil Naphthol AS 

2,5 gil AS-TR 
1,2 gil Echtscharlach GGS Base 
1,2 gil Echtscharlach TR Base 
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2,5 gIl " 
AS-TR 1,2 gIl Echtrot KB Base 

2,5 gIl AS·TR 1,2 gIl Echtrot TR Base 
2,2 gfl AS-TR 1,0 gIl Echtrot GL Base 
1,8 gIl AS·SW 1,2 gIl Echtrot KB Base 
2,2 gIl AS·OL 2,5 gIl Echtrot 3 GL Base spez. 

Orange: 1,5 gIl AS-TR 0,8 gIl Echtscharlach GGS Base 
3 gIl AS-D 1,1 gfl Echtorange GC Base 

Gelb: 1,5 gIl AS-G 0,9 gIl Echtscharlach GGS Base 
0,5 gIl AS-G 0,6 gfl Echtgranat GBC Base 

Violett: 2,5 gIl " AS-TR 1,2 gIl Echtbordo GP Base 
0,75 gIl " AS-TR 1,25 gIl Echtviolett B Base 

Braun: 1,8 gIl " AS-BR 0,6 gIl Echtorange R Base 
2 gIl AS-BR 0,8 gIl EchtBcharlach G Base 
2 gIl " AS-BR 1,7 gIl Echtrot 3 GL Base spez. 
2 gIl " AS-BR 0,8 gIl Echtrot GL Base 

BIau: 1,5(0,4) gfl 
" AS-BO 4 (2) gIl Echtblausalz BA (nach-

kupfern, siehe S.105) 
Schwarz: 3 gfl " AS-BS 2,5 gIl EchtBchwarz LB Base 

2,5 gIl " AS-SW 2,5 gIl EchtBchwarz LB Base 

0) Indigosole (1. G.-Karle: Sol. K SB). 
Man lOst Indigosole durch UbergieBen mit heiBem Wasser von 

etwa SO-90° (mit Ausnahme von Indigosolgriin IB). Um ein 
Verseifen des Esters (siehe die Ausfuhrungen bei Baumwolle 
S. 77) zu vermeiden, darf nicht aufgekocht werden. Das Farben 
geschieht unter Zusatz von 1 % Rongalit C und 2% Essigsaure 
in einem Flottenverhaltnis von etwa 1: 40-50. Man beginnt kalt, 
gibt nach etwa 1/4 Stunde noch 2 % Ameisensaure zu und farbt 
noch 1/4 Stunde kalt weiter. Jetzt setzt man etwa 2-5% 
Schwefelsaure nach, farbt noch kurze Zeit kalt und erwarmt dann 
langsam auf etwa 70-80°. Nach etwa 1/2 Stunde ist das Bad er
schOpft. Man spult jetzt gut und entwickelt. Zum Entwickeln und 
gleichzeitigen Verseifen der Indigosolester, wobei sieh durch Oxy
dation der eigentliche, unlosliche Kupenfarbstoff bildet, bereitet 
man sich ein fIisches Bad und setzt etwa 3-6 cem/l Schwefel
saure und 0,2-3% Chromkali, je nach Tiefe der Farbung zu. Man 
beginnt bei etwa 30-40°, treibt allmahlich auf etwa SO° und 
arbeitet 3h Stunde. Darauf spult man grundlich unter Zusatz von 
etwas Ammoniak, seift 1/2 Stunde kochend heW mit etwa 5-10g/1 
Seife. Man spult die Seife aus und aviviert wie ublich. 

Fiir Indigosolgriin IB muB eine Sondervorschrift angewandt 
werden: 10 g Indigosolgrun IB werden mit 1,5 g Soda und 
3 g Hydrosulfit gemischt und mit 200 ccm kaltem Wasser in 
Losung gebracht. Das Farbebad wird beschiekt mit 2% Hydro
sulfit und 10-40% Glaubersalz oder Ammonsulfat und der be
rechneten Menge der oben angesetzten Farbstofflosung. Man be
ginnt kalt, farbt 1/4 Stunde, erwarmt langsam auf etwa 70° und 
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laBt 1/2 Stunde ziehen. Darauf wird gut gespiilt und entwickelt. 
Das Entwickeln geschieht in frischem kalten Bade mit 3-6 ccm/l 
Schwefelsaure und 0,2-1 % Nitrit und dauert etwa 1/2 Stunde. 
AnschlieBend daran wird wie oben beschrieben fertiggestellt. 

Bemerkung. Zur Feststellung, wie weit dle Farbflotte der 
Indigosole ausgezogen ist, nimmt man mit einer kleinen Probe eine 
Verseifung vor, indem man sie im Reagensglas mit 10 Tropfen 
verdiinnter Schwefelsaure 1: 10 und 1 Tropfen Nitrit16sung 1: 100 
schnell auf etwa 70-80° erwarmt. Bei Bildung von.Flocken ab
geschiedenen Kiipenfarbstoffes kann auf den Gehalt der Flotte 
an unaufgezogenem Indigosol geschlossen werden. !~t die Flotte 
gut ausgezogen, dann bleibt die Probe nahezu klar. 

Versuche. Man fertige einige Farbungen mit etwa 0,5-5 % 
Indigosolen aus der folgenden Liste auf unerschwerter und er
schwerter Seide nebeneinander im selben Bade aus. 

Indigosolscharlach HB Indigosolgelb HCG 
Indigosolrot HR Indigosolgriin IB 
Indigosolrosa IR ex Indigosol 04B, HB, AZG 
Indigosolorange HR Indigosolviolett AZB 

5. Farben mit Blauholz bei gleichzeitiger Erschwerung. 
Blauholz enthalt einen Naturfarbstoff, der zur Gruppe de~ 

Beizenfarben gehort, weil er mit verschiedenen Metallsalzen Farb
lacke bildet, und konnte wegen der Eigenart und Schonheit der da
mit erzielten Schwarztone sich leicht gegen die kiinstlichen schwar
zen Farbstoffe behaupten und noch nicht von ihnen verdrangt 
werden. Bei der Farbung von Blauholzschwarz auf Seide kann nicht 
wie bei den bunten Farben eine glatte Trennung zwischen dem 
eigentlichen FarbeprozeB und der Erschwerung gemacht werden, 
weil hier diese beiden Vorgange sich manchmal decken, d. h. ein 
die Seide erschwerender Stoff kann en tweder selbst den Schwarz
ton beeinflussen, wie Catechu auf Eisen-, Chrom- oder Zinnbeize, 
wie Berliner Blau und wie (nur zur Erschwerung dienendes) un
oxydiertes Blauholz; oder die Erschwerungsvorgange sind gleich
zeitig Phasen der Farblackbildung wie die "Eisenbeize", die Be
handlung mit Ferrosalzen, und die Zinnerschwerung. Als Beizen 
kommen in Frage hauptsachlich Eisensalze mit 3 und 2wertigem 
Metall, Zinnsalze; seltener sind Chrom- und Aluminiumbeizen. 

Die verwandten Hilfsmittel. 
Blauholz ist das von der Rinde befreite, zerkleinerte Holz eines 

Baumes in Mittelamerika. Zur technischen Gewinnung wird das 
allmahlich rot werdende Holz fein geraspelt und an der Luft in 
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feuchtem Zustande oxydiert, wobei sich anfanglich das gebundene 
Hamatoxylin neben zuckerartigen Korpern abspaltet und schlieB
lich zu Hamatein, dem eigentlichen Farbstoff oxydiert. Jetzt 
wird das Holz ausgekocht und der entstandene Extrakt bis zur 
Trockne eingedampft. Er dient nur zum Farben und ist als so
genannter oxydierter Extrakt im Handel, wahrend der auf gleiche 
Weise - ohne vorhergehende Oxydation an der Luft - gewonnene 
Extrakt nicht zum Farben, sondern nur zur Erschwerung dient, 
wozu wiederun der oxydierte Extrakt nicht so gut geeignet ist. 
Anforderungen an ein gutes Blauholzpraparat: Der Extrakt muE 
sich leicht in heiBem Wasser zu einer gleichmaEigen kolloiden La
sung verteilen und darf nicht viel Bodensatz bilden. Er darf nicht 
mit Fiillstoffen wie Starke, Leim, Dextrin, Zucker, Gerbstoffen 
verschnitten sein. (Untersuchung auf diese Beimengungen siehe 
in der Literatur.) Seine Farbstarke, oder bei unoxydiertem Extrakt 
die Erschwerungsfahigkeit kann zur Geniige durch einen Ver
gleich (Ausfarben oder Erschweren neben bekannten Produkten) 
festgestellt werden und wird auf mit Eisen gebeizter Seide aus
gefiihrt. 

Gelbholz stammt auch von einem Baum aus Mittelamerika. 
Es wird ohne Oxydation durch Auslaugen und Eindampfen wie 
Blauholz gewonnen. Es wird in weit geringeren Mengen als dieses, 
und zwar zum Abtanen des Schwarz angewandt. 

Catechu oder Gambir dient nur zur Erschwerung. Es wird ge
wonnen durch Auslaugen von Teilen gewisser Gerbstoffe enthal
tender Pflanzen aus tropischen Landern. Die eingedampften Safte 
kommen als zahe, gelbbraune, aromatisch riechende Masse in den 
Handel. Catechu muE sich in heiBem Wasser aufteilen (zu einer 
homogenen kolloiden Lasung), die sich beim Erkalten triibt. Die 
Losung nimmt einige Zeit in Anspruch. Es darf sich kein starker 
Satz bilden, und das Produkt muB eine gewisse Erschwerung 
herbeifiihren, die man durch Vergleich mit einem als gut bekannten 
Catechu wie bei Blauholz feststellen kann. Es geschieht auf ge
pinkter Seide. 

Eisenbeize dient zum geringen Erschweren an sich und als Beize 
zur Farbstoffbildung. Sie kommt fertig im Handel vor und ist 
basisches Ferrisulfat, das Eisenhydroxyd an die Faser abgibt (siehe 
S.181 u. 190). Als Erschwerung auch noch zusammen mit Ferro
cyankalium (Berliner Blau). 

Holzessigsaures Eisen (Schwarzbeize). Ferroacetat wird her
gestellt aus Eisenspanen und Holzessig und dient zum Erschweren 
und Farben bei Herstellung blauschwarzer Tone, im Verein mit 
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Catechu oder Kastanienextrakt (Donssouple). Starke der im 
Handel befindlichen Losung etwa 15 ° Be. 

Chromchlorid ist fertig im Handel, siehe bei den Beizenfarben 
auf Seide. Dient auch als Beize fiir Blauholz, aber seltener. 

Zinn- und Phosphatbiider sind bei der Erschwerung der bunten 
Seiden beschrieben. Zinn dient auBer zur Erschwerung auch als 
Beize fiir Catechu und Blauholz. 

Bemerkung. Zur Vermeidung standiger Wiederholungen stets 
wiederkehrender Behandlungen sei hier am Anfang ihre genaue 
Beschreibung vorweggenommen. Bei den Rezepten ist dann stets 
nur das betreffende Schlagwort wie Eisenbeize, Catechu, Seifen, 
Blauen usw. angefiihrt. Die Erschwerung der Seide erhOht sich 
teilweise durch die Wiederholung einzelner Bader, teils durch die 
Vereinigung und Aufeinanderfolge verschiedener Behandlungen 
und zusammenfassend kann gesagt werden, daB die Erschwerung 
bei Beachtung der Begrenzung hinsichtlich der Faserschonung 
abhangig ist von der Anzahl der Pinkziige, der Konzentration der 
Zinnbader, der Verwendung von Phosphat oder Soda zum Fi
xieren des Zinns, der Konzentration des Catechubades, der Zugabe 
von ZinnsaIz zum Catechubade, der Menge des unoxydierten Elau
hoIzes, der Anzahl der Eisenbeizen, der Konzentration der Eisen
beizen, der Gegenwart von Berliner Blau, der Wiederholung der 
Catechubehandlung usw. 

Beschreibung der einzelnen stets wiederkehrenden 
Behandl ungen. 

Pinken und Phosphatieren siehe S. 160. 
Eisenbeize. Starke, wenn nicht anders angegeben, etwa 28 bis 

30° Be. Flotte1: 40. Die Seide wird alkalifrei (evtl. abgesauert), 
feucht auf die kalte Beizflotte gestellt und etwa 1-2 Stunden um
gezogen, abgestreift, griindlich gewaschen, 1/2 Stunde abgebrannt 
mit heiBem Wasser von 65°. Dann entweder - wenn nur ein
mal gebeizt wird - kochend geseift mit 10 gil Seife 1 Stunde oder 
bis die Seide ihren Glanz und Griff wiedererhalten hat. Nach dem 
Seifen wird gespiilt bei etwa 40° mit etwa 0,5 gil Soda, gut ge
waschen (und wenn besonders angegeben, abgesauert). Die Seide 
ist jetzt fertig zum Weiterbehandeln. Oder - bei mehrmaligem 
Beizen - abgewunden und wieder auf das alte Eisenbad gestellt, 
das evtl. aufgefrischt wird usw. Nach jeder 3. Beize jedoch muB 
unbedingt geseift werden, damit der Glanz wiederkommt. Bei 
sehr oftmaligem Wiederholen der Beizen kann eine Erschwerung 
bis zu 50% herausgeholt werden, wobei aber zu bedenken ist, daB 
die Faser arg mitgenommen wird. 
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Holzessigsaures Eisen. Die Flotte ist stets kurz zu wahlen 
1:10-1:15. Erschwerung etwa 5-15%. Es muB stets eine Cate
chubehandlung vorangegangen sein. Anwendung zur Erzielung 
blauschwarzer Tone, meist mit Berliner Blau zusammen. Starke 
im Handel etwa 15 0 Be. Starke beim Beizen etwa 2-6 0 Be, je 
nach Vorschrift. 

Die gut gespiilte und mit etwa 3 ccm/l Essigsaure neutrali
sierte Seide wird gewaschen, abgestreift und kalt aufgestellt. Man 
zieht etwa 3/4-11/2 Stunden oder langer um, windet ab, lockert 
gut auf und hangt mehrere Stunden zum Oxydieren an die Luft, 
wobei man ofter umwendet. Man kann auch mit feuchten Tiichern 
zugedeckt liegen lassen. Jetzt wird griindlich gewaschen und ab
gestreift (fertig zur Weiterbehandlung). 

Catechu oder Gambir. Flotte kurz 1: 10-1: 15. Starke der 
Bader verschieden, je nach Vorschrift (heiB gemessen). Temperatur 
der Bader meist kochend heiB (90°), aber auch warme Bader wer
den manchmal gebraucht. Wenn nichts besonderes angegeben, 
wird heiB aufgestellt, 1 Stunde umgezogen und iiber Nacht unter
gesteckt. Nachher wird etwa 40° warm, dann griindlich kalt ge
waschen. Kommt die Seide vom Phosphat und von der Eisen
beize, dann wird vor der Catechubehandlung geseift; vom Blauen 
und vom holzessigsauren Eisen, dann wird vor der Catechubehand
lung gut gewaschen. Die Losung des Catechu geschieht in kochen
dem Wasser unter Aufkochen (weiches Wasser nehmen.) 

Blauen mit Ferrocyankalium. Das Elauen geschieht in 2 Ba
dern: a) Eisenbeize Fl. 1: 40, b) Ferrocyankalium Fl. 1: 40. Die ge
blaute Seide darf nicht in zu heiBe und zu alkalische (?) Bader. Die 
Erschwerung ist hoher als nur mit Eisenbeize (etwa 80% max.). 
Nach dem Seifen und Waschen von der Eisenbeize wird die ab
gestreifte Seide bei etwa 40° aufgestellt. Man setzt erst das Salz 
zu, zieht etwa 20 Minuten um, gibt dann die Salzsaure nach und 
hantiert noch etwa 2 Stunden, bis die Seide gleichmaBig blau ge
worden ist. 

Die Zusatze richten sich nach der Anzahl der Eisenbeizen. Man 
rechnet etwa bei 1 Beize etwa 15% (5 gil) Ferrocyankalium und 
20% (5-6 ccm/l) Salzsaure 20° Be und gibt fUr jede weitere 
Beize etwa von jedem noch 10% (3 gil, 3 ccm/l) hinzu. Ais Hochst
menge kann gelten etwa 40% (12 gil) Ferrocyankalium und etwa 
60% (15-18 ccm/l) Salzsaure. 

Wenn die Seide nach etwa 2-3 Stunden gleichmaBig blau ist 
und nicht stark abreibt, ist das Elau gut. Man wascht jetzt 2 mal 
warm und gut kalt (fertig zur Weiterbehandlung). 
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Ausfarbung. Flotte1: 40. Das Ausfarben geschieht nur mit 
oxydiertem Extrakt, kann aber bei manchen Verfahren durch 
Zusatz von unoxydiertem Extrakt mit einer Erschwerung ver
bunden werden (Nr. 6). 

Das Farben wird in schwach alkalischem Seifenbade, evtl. 
unter Zusatz von Gelbholz und Anilinfarben zum Abtonen aus
gefiihrt 

Der Extrakt wird in kochend heiBem Wasser gut gelost, durch 
einen Lappen in das Farbebad gegossen, das die vorgeschriebene 
Menge Seife, gut ge16st, enthalt. Die kiinstlichen Zusatzfarben 
werden am besten erst nach einiger Zeit zugefiigt. Man beginnt 
im allgemeinen, wenn nichts anderes angegeben ist, bei etwa 50°, 
zieht eine Weile um und erwarmt allmahlich auf 90-95 0. Bei dieser 
Temperatur wird dann noch 1-2 Stunden, oder je nach Art des 
Schwarz gefarbt. N achdem der gewiinschte Ton erreicht ist, wird 
griindlich gewaschen, oder zur Entfernung der Seife erst warm 
bei 40° mit 0,5 gIl Soda gespiilt, dann kalt gewaschen und zum 
SchluB aviviert. 

Seifeu uud Absauern. Flotte1: 40. Temperatur und Zusatze 
je nach Vorschrift verschieden. Auf jedes Seifen folgt am besten 
ein etwa 45° warmes Sodabad (etwa 0,5 gil), dann evtl. warme, 
zum SchluB kalte Spiilbader und ein Saurebad (1-3 ccm/l), wenn 
vorgeschrieben (es ist moglichst weiches Wasser zu nehmen). Die 
Saure kann evtl. auch noch durch abermaliges Spiilen entfernt 
werden. 

Anfiihrung verschiedener Beispiele fUr Blauholzschwarz auf 
Seide, Schappe- und Tussahseide1 • 

Einteiluug. A. Schwarz auf Chrombeize mit Gerbstoffer
schwerung. 

B. Schwarz auf Eisengrund. 
C. Schwarz auf Zinngrund mit Catechuerschwerung, mit 

Catechu- und Blauholzerschwerung (Monopolschwarz), mit Blau
holzerschwerung. 

D. Schwarz auf gemischtem Eisen- und Zinngrund mit Ber-
liner Blau-Catechuerschwerung (Tief- und Blauschwarz). 

E. Schappe. 
F. Tussah. 

Bei samtlichen Ausfarbungen und Versuchen ist die Erschwerung durch 
Wagen der Strahne zu bestimmen. Auch Teilerschwerungen sind ab und 
zu wahrend eines Farbeprozesses durch Wagen von Strahnen festzustellen, 
die zuriickbehalten werden, z. B. nach der Einwirkung von Catechu, nach 

1 Bei Tussah sind noch einzelne Beispiele mit anderen Farbstoffen 
genannt. 
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dem Blauen, nach dem Pinken usf. (siehe die Beispiele). Da die Seide 
durch das Mufige Abwinden in Ermangelung des Schleuderns zu sehr 
mitgenommen wird beschrankt man es auf das notwendigste MaB. Vor 
jedem Eingehen in eine neue Behandlung ist, wo Schleudern nicht not
wendig ist, die Seide mit den Fingern gut abzustreifen. 

A. Schwarz auf Chrombeize mit Catechuerschwerung. 
1. 3 Strahne. Man stellt heW auf etwa 200% (130 gil) Catechu iiber 

Nacht, wascht, geht auf Chromchlorid 15° Be, kalt, iiber Nacht, wascht 
griindlich, farbt aus wie beschr. mit etwa 10-20% (4-7 gil) ox. Blau
holzextrakt, 2% (0,6 gil) Gelbholzextrakt und 10 gil Seife. 

Stellt darauf auf Catechu: 1/3 so stark wie zuerst, iiber Nacht, spiilt, 
sauert ab mit 3 ccm/l Essigsaure, stellt kalt auf holzessigsaures Eisen, von 
2° Be, 1 Stunde. Windet ab, lockert gut auf und laBt oxydieren, wascht 
und farbt nochmal aus wie zuerst. Fertigstellen. 

B. Schwarz auf Eisengrund mit Catechuerschwerung. 
2. Leichtschwarz auf Souple: 3 Strahne. Man wascht die Roh

seide in leichtem Seifenbade bei etwa 35°, geht dann auf Eisenbeize von 
etwa 6° Be fiir 2 Stunden (kalt), wascht und behandelt 1/2 Stunde bei 35° 
mit 2-4 gfl Soda, spiilt und stellt 2-3 Stunden auf Catechu von etwa 
2° Be bei Kochhitze. Man wascht gut und farbt aus mit 20% (7 gil) Extrakt 
ox. und 10 gil Seife bei 40-45°. Man spiilt zum ScbIuB aus. 

3. 18 Strahne. Man stellt zuerst den Bastverlust fest. Dann beizt 
man aIle Strahne zusammen mit Eisen, und zwar 6mal. Nach jeder Beize 
3 Strahne abnehmen (1-3, 4-6, 7-9 usf.). Nach jeder 3. Beize abbrennen 
und seifen. Erschwerung durch die verschiedenen Beizen feststellen. Jetzt 
12 Strahne (Nr.7-18) blauen und dann aile 18 gleichzeitig auf Catechu 
stellen, und zwar Nr. 1-6 auf Catechu von 2° Be, Nr. 7-12, 3° Be, Nr. 
13-18, 4 ° Be liber Nacht. Zusammen warm waschen und die Erschwerungen 
feststellen. JetztNr.1-12 ausfarben mit 20-30% {7-10 gil) Extrakt ox. 
und 20 gil Seife evtl. mit etwas Gelbholz und basischen Farben. Fertig
stellen. Nr. 13-18 werden nach der Gerbstoffbehandlung vorgefarbt mit 
15% (5 gil) Extrakt ox. und 10 gil Seife bei 80°, 11/2 Stunden, dann, nach 
Auswaschen der Seife, abgesauert mit 3 ccm/l Essigsaure, gewaschen und 
2 Stunden auf holzessigsaures Eisen von 3-5 0 Be, kalt gestellt. Dann wird 
abgewunden und 3 Stunden an der Luft oxydiert. Nach dem Waschen 
wird auf einem alten Catechubade von 1/2-1° Be 11/2 Stunden bei 45° 
behandelt, wieder gewaschen und ausgefarbt mit Extrakt ox. und Seife, 
wie iiblich. Das Blauen kann auch fortgelassen werden, z. B. wenn keine 
Behandlung mit holzessigsaurem Eisen vorgesehen ist (bei Tiefschwarz). 

4. Schwerschwarz auf Souple. 3 Strahne Rohseide. 2-6 Eisen
beizen von 10° Be, Blauen, Souplieren mit Gallusextrakt von 4_6° Be 
etwa 1 Stunde (oder bis die Seide weich genug geworden ist), bei etwa 50 ° 
beginnen, nach 1/2 Stunde auf 70° und dann langsam auf 95 0 erwarmen, 
eine Zeitlang so hantieren, dann langsam erkalten lassen. Dauer im ganzen 
etwa 4 Stunden. Bei Bedarf noch auf Gerbstoff und Ferroeisen stellen usw. 

C. Schwarz auf Zinngrund. 
5. Man erMlt mit Catechu ein schOnes Schwarz, aber die Erschwerung 

wird nicht besonders hoch (etwa 100% ii. p.), weil die Affinitat Zinn
Catechu nicht sehr stark ist. Der mineralische Anteil ist betrachtlich, 
so daB durch diese Methode der Erschwerung die Seide leichter leidet. 

Ziihlke, Leltfaden. 13 
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Die Konzentration der Catechubader und die Hohe der Nacherschwerung 
ist direkt abhangig von der Anzahl der Pinkziige. Variationsmoglichkeit: 
Dem Catechu kann, wenn noch erhoht werden soil, etwa 1,5 gil Stanno
chlorid und zum Nachdunkeln etwa 3 gil Ferrosulfat oder etwa 1,5 gil 
Kupfersulfat zugesetzt werden, und zwar am besten, nachdem man bereits 
einige Zeit hantiert hat. 

Monopolschwarz: 8 Strahne. Man gibt 1-4 Pinkziige, laBt nach 
jedem Zuge 2Strahne zuriick und wascht nach dem letzten Phosphat. 
ZumAbschluBwirdgeseift, undzwar: bei 1 und 2Pinken mit 5 gil (Nr. 1-4), 
bei 3 Pinken mit 8 gil (Nr. 5-6) und bei 4 Pinken mit 10 gil Seife 
(Nr. 7-8), bei 75°, 1/2 Stunde. Darauf wird abgewunden und iiber Nacht 
auf Catechu von 6-10° Be gestellt, indem man verschieden starke Bader 
herrlchtet. Man behandelt die Nr. 1-4 mit Catechu von 6° Be, 5 und 6 
8° Be, 7 und 8, 10° Be. Die Seide wird erst warm, dann bIt gewaschen. 
Nach dem Pinken und den Catechubadern wird die Erschwerung ermittelt. 
Die gewaschene Partie wird jetzt ausgefarbt mit 20-30% (7-10 gil) 
Extrakt ox. und 20 gil Seife. Zum Abtiinen gibt man je nach Bedarf 
Gelbholzextrakt und etwa 3% (0,3-0,9 gil) Methylenblau, etwa 1% 
(0,3 gil) Brillantgriin, etwa 1 % (0,3 gil) Auramin zu. 

6. Monopolschwarz (mit Catechu- und Blauholzerschwerung). 
Dieses Schwarz ist eine Zusammenziehung der reinen Catechu- (Nr. 4) 
mit der reinen Blauholzerschwerung (Nr. 7), um die Nachteile auszu
gleichen. Der Ton wird nicht so rotstichig wie bei reiner Holzerschwerung, 
und die Erschwerung an sich verschiebt sich zugunsten der vegetabilischen 
Erschwerung, unter der die Seide nicht so stark leidet. Man erzielt bis 
etwa 200% u. p. 

4 Strahne. Flotte1:40. Nach dem Pinken, das man wie iiblich aus
fiihrt; wird mit unoxydiertem Extrakt erschwert. Man setzt zu an vorher 
gelostem Extrakt durch einen Lappen 150% (50 gil) und 100% (30 gil) 
Seife. Dazu kann etwas oxyd. Extrakt gefiigt werden und evtl. geringe 
Mengen von Anilinfarben. Man beginnt bei 50°, steigert langsam auf 
90° und laBt so etwa 2 Stunden unter Umziehen wirken. Darauf wascht 
man wie ublich warm mit Soda, dann gut kalt mit Wasser und laBt 
2 Strahne zuriick, die gewogen werden. Der Rest wird abgewunden und 
fiir 3 Stunden auf 40° warmen Catechu von 2° Be gestellt. Darauf wascht 
man gut und stellt fertig. 

7. Schwarz mit reiner Blauholzerschwerung (n. Ley). Die 
mineralische Erschwerung ist hier nicht so hoch wie bei der Catechu
erschwerung Nr.13. Man erzielt etwa 200% und mehr. Die ErhOhung 
durch Blauholz ist abhangig von der Anzahl der Pinkziige. 

6 Strahne. Flotte1: 40. 2-4 Pinken. Nach dem letzten Phosphat 
waschen. Man lOst den Extrakt zunachst in heiBem Wasser und gibt ihn 
durch einen Lappen zu. Man braucht etwa 150 % (50 gil) Extrakt unox. und 
5 gil Seife und beginnt bei etwa 50°. Nach einiger Zeit erhOht man auf 
70-80° und hantiert etwa 11/2 Stunden. Man spiilt daraufwarm mit Soda, 
dann bIt mit Wasser und laBt 2 Strahne zuriick. Jetzt wird ausgefarbt mit 
20% (7 gil) Extrakt ox. und etwa 10 gil Seife bei etwa 75° in 11/2 Stunden. 
Darauf wird wieder gut ausgewaschen und fertiggestellt. Zum Abtiinen 
werden dem Farbebade basische Farben, auch Gelbholz zugesetzt: Methylen
blau 4-6% (1,3-2 gil), Grun 5-10% (1,5-3 gil), Auramin 2-3% 
(0,7-1 gil) je nach Bedarf, und zwar am besten, nachdem man einige 
Zeit umgezogen hat. Bei zu groBen Mengen Anilinfarben werden die 
Farbungen zu reibunecht. 
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D. Schwarz auf gemischten Eisen- und Zinngrund. 
S. Tief- und Blauschwarz. (Beispiel, bei dem die Eisenbeize der 

Pinke, BIaupinke, vorangeht.) 6 Strahne. Man gibt bis zu 8 Eisenbeizen 
von je 30° Be. Nach jeder Beize abbrennen und nach jeder 3. Beize seifen, 
ebenso zum SchluB. Blauen, griindlich waschen. 1-3 mal pinken, je 
1 Stunde (unterstecken). Phosphatbader nur lauwarm und nicht st,arker 
als 2° Be (?). Nach den Phosphatbadern gut waschen, dann auf Catechu 
4-5° Be, heiB uber Nacht wie ublich. Die Starke richtet sich nach der 
Anzahl der Pinkzuge (s. Nr. 5). Jetzt wird heiB und kalt gewaschen 
und noch einmal auf ein heiBes frisches Catechu bad von 3 Stunden Dauer 
gegangen und darauf grundlich gewaschen und ausgefarbt mit 15% (5 gil) 
Extrakt ox., 10 gil Seife, bei 50-S00, wahrend 11/2 Stunden. Auswaschen, 
absauern mit 3 ccm/l Essigsaure, waschen und 2 Strahne zurucklassen. 
Darauf stellt man kalt auf holzessigsaures Eisen von 3-5° Be, 2-4 Stun
den. Man zieht einige Male um und steckt unter. Abwinden, auflockern 
und an die Luft hangen. Gut waschen, auf ein altes Catechubad von 
etwa 1 ° Be gehen und 11/2 Stunden bei etwa 40° umziehen. Waschen 
und nochmal aus£arben mit 20% (7 gil) Extrakt ox. und 10 gil Seife bei 
90°. Nach 3/, Stunden werden zum Vergleich des entstandenen Tones 
2 Strahne herausgenommen, der Rest wird noch 3/, Stunden weiter ge
farbt. Fertigstellen wie ublich. 

Weitere zahlreiche Rezepte fUr BIauholzschwarz sind in der Literatur 
zu finden. 

E. Blauholzschwarz auf Schappeseide. 
Schappe wird meist nicht so hoch erschwert wie Seide. Es seien hier 

nur einige Beispiele fur verschieden hohe Erschwerung angefuhrt, wobei 
die AusfUhrung etwa so wie bei Seide zu handhaben ist. 

1. 3 Strahne. Man reinigt die Schappe wie bei "Entbasten der Seide" 
beschrieben ist (8.158) oder entbastet, wenn notig mit etwas weniger 8eife 
als ublich fur Seide. Dann gibt man eine Eisenbeize, brennt ab und geht 
nach dem Spiilen, ohne zu seifen, wie iiblich auf Catechu von 2-5 0 Be, 
dem man etwas Gelbholz zusetzt. Darauf farbt man aus mit 20-30% 
(7-10 gil) Blauholzextrakt ox. (evtl. unter Zusatz von Gelbholz) und 
10 gil Seife wie ublich. Fertigstellen. 

2. Eine etwas hahere Erschwerung erzielt man wie folgt: 4 Strahne. 
Man reinigt, spiilt, sauert ab mit 3 ccm/l Salzsaure und wascht die Saure 
aus. Dann steIlt man einmal auf Eisenbeize fUr 2 Stunden und darauf 
erschwert man mit 30% Catechu iiber Nacht. Man wascht, sauert mit 
3 ccm/l Essigsaure ab, spult und steIlt 3/,-1 Stunde auf holzessigsaures 
Eisen mit etwa 100 gil der konzentr. Lasung von 15° Be, die im Handel 
ublich ist. Man windet wie sonst ab, oxydiert, wiischt usw. und stellt 
nochmals auf 30% Catechu, warm iiber Nacht. Zum SchluB wird ausge
farbt mit 20-30% (7-10 gil) Extrakt und 10 gil Seife und fertiggestellt. 

3. Man kann auch nach der Eisenbeize vor der weiteren Behandlung 
blauen mit Berliner Blau, wodurch die Erschwerung haher wird, muB 
dann aber nach dem Abbrennen mit 10 gil Seife 1-2 Stunden kochend 
heiB abseifen usw. Dann folgt z. B. ein Bad mit 150% (100 gil) Catechu 
und dann das Vorfarben mit 20% (7 gil) Extrakt ox. und 10 gil Seife. 
Hieran schlieBt sich eine Behandlung mit 150% (100 gil) holzessigsaurem 
Eisen 3/,-11/2 Stunden. Zum SchluB wird ausgefarbt wie oben. SchlieB
lich kann auch noch auf gepinkter 8chappe gefarbt werden, um die Er
schwerung noch hoher zu treiben. 

13* 
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F. Schwarz auf Tussahseide. 

1. Schwarz mit Blauholz: Mangibt eine Eisenbeize von 20° Be 
und kocht etwa 1 Stunde lang. Darauf wird gespiilt und 2 Stunden in 
Alaun von 6° Be gelegt und wieder ausgespiilt. Jetzt farbt man mit 20% 
(7 gjl) Blauholzextrakt ox., 4% (1,4 gjl) Gelbholzextrakt und etwa 3 bis 
5 gjl Seife. Auswaschen und Avivieren. 

2. Man gibt zuerst ein Sodabad von 1j2 Stunde mit 25-30% (8-10 gjl) 
Soda bei 40-45 0, dann stellt man ohne zu waschen auf 40 % (12 gjl) Seife fiir 
1 Stunde. Man wascht dann zweimal warm und kalt und gibt 2 Eisenbeizen 
von 30° je 11j2 Stunden. Nach jeder Beize wird dabei gut kalt und heiB 
gewaschen. Von der Eisenbeize geht man ohne zu seifen direkt auf Catechu 
von 3 Be unter Zusatz von etwas Blauholzextrakt ox., je nach Ton. Vom 
Catechu aus wird dann ausgefarbt mit 35-40% (10-12 gjl) Extrakt ox. 
und 10-15 gjl Seife, indem man bei 40° beginnt und bei Kochtemperatur 
zu Ende farbt. Ausspiilen und bei 40° avivieren. 

3. Substantive Farbung: Nach demEntbasten (s. S.159) derTussah 
farbt man mit Sambesischwarz D etwa 8%, Glaubersalz kryst. 20% (7 
bis 10 gjl), Essigsaure 2 % (0,5 ccmjl). Man beginnt bei etwa 40° und zieht 
etwa 1 Stunde unter Erhitzen bis 90° um. Jetzt wird gespiilt und diazo
tiert mit 3% (1,5 gjl) Natriumnitrit und 8% (4 ccmjl) Salzsaure, und zum 
SchluB entwickelt mit 1-1,5% (0,8 gjl) Nerogen D oder Toluylendiamin 
(s. Baumwolle). Man spiilt griindlich aus und seift kochend wie iiblich 
und aviviert. 

4. Saure Farbung: Man farbt mit etwa 5% Schwefelsaure, 20% 
Wollschwarz GR und 5% Guineagriin B, indem man bei 40° anfangt, 
langsam hochtreibt und bei Kochhitze fertig farbt, bis der Ton erreicht ist. 

5. Man farbt mit etwa 8% Echtrot A, 5% Diamantgriin B kryst., 
1 % Mandarin G ex, indem man den Farbstoff zusetzt, das Bad zum 
Kochen bringt und eingeht. Nach und nach gibt man in 3 Teilen etwa 
10 % Schwefelsaure zu und farbt moglichst bei Kochtemperatur zu Ende. 
1m AnschluB daran wird gespiilt mit etwa 5% Soda bei 40° und nach 
Auswaschen der Soda aviviert. 

6. Man farbt mit 12% Wollschwarz GR, 2% Patentblau A und 1 % 
Azosauregelb oder ahnlichen Farbstoffen und 5 % Schwefelsaure. Beginn 
des Farbens bei etwa 40°, Erhitzen bis zum Kochen und nahe der Koch
temperatur bis zur Erschopfung des Bades ausfarben. 

Andere Farbstoffe: Naphthylaminschwarz 4 B, Alphanolschwarz 3 BN 
konz., niianciert mit Indischgelb G, Walkgelb 0, Guineagriin B usw. 

7. Kombinierte Farbung: Man stellt sich ein kochendes Bad her 
mit etwa 8 % Diazoschwarz 2 B oder einem anderen passenden Schwarz 
und 20% Glaubersalz und beginnt bei dieser Temperatur. Nach etwa 
1 Stunde laBt man abkiihlen und steckt iiber Nacht unter. Darauf wird 
gespiilt und diazotiert und entwickelt mit Diamin CS. Jetzt spiilt man 
gut und iiberfarbt mit in einem frischen neutralen Bade mit einem geeig
neten Saureschwarz (s. S. 174) und etwa 10% Glaubersalz. 

6. Avivage. 
Die Seide verliert den an ihr bekannten Glanz und Griff bei den 

oft langwierigen Beiz-Erschwerungs- und Farbevorgangen und als 
AbschluB jeder Farbung dient die "Avivage" dazu, der Seide 
wenigstens teilweise den Charakter wieder zu geben. An die AvL 
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vage schlieBen sich noch verschiedene Behandlungen wie Lii
strieren, Strecken, Chivellieren usw, die die Seide noch glatter, 
glanzender machen, die aber mit der eigentlichen Farberei nichts 
zu tun haben. 

Die Avivage jeder gefarbten Seide besteht in der Behandlung 
mit verdiinnten Sauren und manchmal gewissen Zusatzen. Friiher 
wurde fiir diesenZweck Schwefel-, Essig-, Ameisen- oder Wein- oder 
Zitronensaure genommen, aber neuerdings ist man aus mancherlei 
Erwagungen vielfach zur Milchsaure iibergegangen. Man aviviert 
die Seide, die nach dem Farben griindlich gespiilt wird, in einem 
kalten bis warmen Bade mit etwa 2-3 ccm/l Milchsaure (50%). 
Man zieht einige Minuten urn, windet ab und trocknet, ohne zu 
spiilen. Die Menge der Saure ist abhangig von der Hohe der Er
schwerung, von der Farbemethode (alkalisch, neutral oder sauer) 
und von der Art des gewiinschten Griffes. Hoch erschwerte und 
alkalisch gefarbte Seide (Blauholzschwarz) erfordern mehr, nied
riger oder gar nicht erschwerte und sauer gefarbte Seide ver
langen nicht so viel Saure. Bei hocherschwerter Seide, zumal bei 
Blauholzschwarz macht man meist noch einen Zusatz von 01-
emulsion und evtl. Appreturmitteln. Die Emulsion bereitet man 
sich durch Aufkochen von Olivenol mit Soda oder einem besser 
emulgierenden Mittel wie Nekal AEMl, Prastabitol FE2 usw. Die 
Herstellung einer Olsodaemulsion geschieht mit 3 Teilen 01, 1 bis 
11/2 Teilen Soda und 5-10 Teilen Wasser. Bei Verwendung der ge
nannten Emulgatoren erhiilt man Emulsionen von sehr feiner Auf
teilung, die auch gut haltbar sind (s. d. Rundschreiben). 

Auch der Zusatz an Appreturmitteln schwankt je nach Art des 
Griffes und der Verwendung der Seide. Man gibt, urn ein Bei
spiel zu nennen, 4-6% (1,5-2 gil) Leim gut gelost oder 2-3% 
(0,8-1,5 gil) Starke oder 8-10% (2,5-4 gil) Dextrin oder etwas 
Gelatine hinzu. 

Be i s pie 1. Man behandelt die gespiilte Seide kalt bis la u warm mit 
etwa 5-10% (2-4 ccm/l) Milchsaure (50%) und 1-2% (0,3 bis 
0,6 gil) und mehr Olivenol in emulgierter Form, wie oben beschrie
ben. Es muB stets bis zum SchluB so viel Saure vorhanden sein, 
daB das Bad deutlich sauer schmeckt, sonst muB Saure nachge
geben werden. BeiBlauholzschwarz nimmt man etwas mehr Saure, 
etwa 10-15%. Bei blauschwarzen Tonen mit Blauholz darf nicht 
iiber etwa 5-8% Saure gegeben werden, weil das Blauschwarz 
sonst zu sehr nachdunkelt. 

1 1. G. 
2 Stockhausen & Co., Krefeld. 



Die Farberei der Kunstseide\ 
Regenerierte Cellulose. 

Die Kunstseidenarten Kupferseide, Viscoseseide und Nitro
seide2 gehoren als regenerierte, koagulierte Cellulose farberei
praktisch enger zusammen, trotz zum Teil starker gradueller 
Unterschiede beim Anfarben, wahrend die Acetatseide als ester
artig gebundene Cellulose mit besonderen Farbstoffen gefarbt 
werden muB und aus dies em Grunde auch getrennt besprochen 
wird. Die der Baumwolle chemisch verwandten drei Kunst
seiden konnen demnach mit den Farbstoffen gefarbt werden, die 
von der Baumwolle her schon bekannt sind, wenn auch einzelne 
Gruppen praktisch nicht die gleiche Bedeutung haben wie dort, 
z. B. die Schwefelfarben, basische Farben u. a. 

Auch die Farbemethoden sind im groBen und ganzen die 
gleichen, obwohl mit Riicksicht auf die geringere Festigkeit, auf 
die Erhaltung des Charakters der Seide (Aussehen, Glanz, Griff) 
und die Neigung leicht unegale Farbungen zu liefern einzelne Ab
weichungen an Zusatzen und Arbeitsbedingungen Platz greifen 
miissen. Von vornherein muB darauf geachtet werden, daB bei 
der Veredlung von Kunstseide bei allen Behandlungen die Seide 
nicht zu lange auf den Badern bleibt, die Verfahren nicht zu sehr 
in die Lange gezogen werden, das Hantieren moglichst vorsichtig 
geschieht, nur glatte GefaBe usw. zur Verwendung kommen, die 
Kunstseide in nassem Zustande sehr vorsichtig ausgeschlagen und 
nicht abgewunden wird, daB die Temperaturen nicht hoher als 
angegeben steigen (bei Nitroseide bis etwa 70°, Acetatseide bis 
etwa 80°, Viscose- und Kupferseide allenfalls bis etwa 95°) und 
schlieBlich, daB die Temperatur beim Trocknen nicht zu hoch wird, 
da aIle Seiden dabei sprode werden. AuBerdem ist darauf zu achten, 
daB die Angaben der Zusatze eingehalten werden, da zu stark 
alkalische, saure Bader usw. die Kunstseide leicht schadigen 
konnen. 

Die Kunstseiden, vor aHem Kupfer- und Viscoseseiden werden 

1 S. auch Keiper: Veredlung d. Kunstseide. Textilchem. Technologie 
herausg. v. P. Heermann, Berlin: Julius Springer 1930. 

2 Nitroseide wird jetzt wohl kaum noch hergestellt. 



Bleichen. 199 

im allgemeinen dunkler als Baumwolle, und man erreicht auf ihnen 
mit weit weniger Farbstoff die gleichen Tiefen. 

Vorbehandlung. 
Die Behandlung der Kunstseiden in der Praxis geschieht meist 

"'n einem FlottenverhiiJtnis von 1: 30. 

1. Bleichen 1. 

Fiir helle Tone und fiir weiB muB die rohe Kunstseide, falls dies 
nicht bereits in der Spinnerei geschehen ist, gebleicht werden. 
Man netzt zunachst in einem etwa 70° warmen Bade mit etwa 
1 gil Soda 2 und zieht einigemal um. Darauf kann gebleicht werden 
mit: 

a) Chlorsoda, ChlorkalklOsung, Natriumhypochlorid, Bleich
lauge der 1. G. Bereitung der Lasungen siehe bei Baumwolle. Man 
bleicht bei gewahnlicher Temperatur mit einer dieser Lasungen, 
die man so weit verdiinnt, daB etwa 1 gil aktives Chlor vorhanden 
ist. Der Gehalt an Chlor wird mit dem "Chlorzylinder" fest
gestellt (siehe S. 17). Spindeln wird zu ungenau, da in der Lasung 
enthaltene oder durch Neutralisation sich bildende Salze einen 
haheren Chlorgehalt vortauschen. Die Lasung wird meist mag
lichst neutral angewandt und ist evtl., falls sie sauer ist, zu neu
tralisieren 0). Man bleicht bei 20-25° je nach dem WeiBgrad, 
den man erreichen will etwa 1/2 Stunde oder Hinger. Bei schwerer 
zu bleichenden Seiden (Kupferseide) kann nach Spiilung und Ein
schaltung eines warmen Seifenbades und Ausspiilen der Seife 
die Bleiche wiederholt werden. Man kann die Wirkung der Bleiche 
unterstiitzen durch Einlegen in ein 60° warmes Bad mit etwa 
0,2-0,3 gil Oxalsaure von etwa 2-3 Stunden Dauer, das vor dem 
Bleichbade gegeben wird und dem ein Ausspiilen folgt. 

Nach der Bleiche wird griindlich gespiilt, mit Salzsaure ab
gesauert (2-3 ccm/l), die Saure wieder griindlich ausgespiilt und 
entweder 15 Minuten oder langer mit etwa 0,5-1 gil Antichlor 
oder Natriumbisuliit, Pulver bei etwa 35° entchlort, gespiilt, an
schlieBend zur Erreichung eines besseren Griffes heiB geseift und 
gespiilt, oder man nimmt das Entchloren nach Entfernung der 
Saure im Seifenbade vor. Man beginnt unter Zusatz von etwa 
10 cemll Wasserstoffsuperoxyd (3% ig) bei etwas niederer Tem
peratur erwarmt langsam auf 50° und behandelt etwa 1/2 Stunde. 

1 S. auch Rauen: Z. f. d. ges. Textilind. 1928, 755 und W. Gotze: 
Seide 1928, 199. 

2 An Stelle der Soda kann evtl. die milder wirkende Seife treten. 
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Bei WeiBwaren wird im Seifenbade geblaut oder im Avivier
bade, falls die Ware griffig gemaeht werden soll (siehe unter Avi
vage). Man prufe auf Chlorreste und saure Reaktion in jeder ge
bleiehten Ware! (?) 

b} Mit Aktivin (siehe die ErkHirungen bei Baumwolle S.6). 
Man bleieht entweder neutral oder sauer. 1. Neutral. FUr eine 
Halbbleiehe oder evtl. zum Verbessern der EgaIisierung. Man netzt 
vor mit Soda wie bei Chlorkalk usw. besehrieben und bleieht mit 
Flotte 1:30 mit etwa 3-4% Aktivin (etwa 1 gil) bei etwa 60°. 
Dauer je naeh Grad des WeiB. Naehbehandlung wie oben. 

2. Sauer. Man besehiekt das Bleiehbad mit etwa 3 gil Aktivin, 
5--8 eem/l Essigsaure oder 1-2 eem/l Ameisensaure, stellt die 
genetzte Seide auf und behandelt etwa 1/2 Stunde oder langer. 

Die Naehbehandlung, evtl. aueh Vornetzen mit Oxalsaure ge
sehieht wie oben besehrieben. 

2. Reinigen. 
a} Kunstseidengarn. 

, Die Kunstseide muB vor dem Farben von den Verunreinigungen 
aus der Spinnerei gereinigt werden, falls es nieht schon dort ge
sehieht. Bei Kupferseide ist ein Reinigen immer notwendig. Man 
gibt ein Bad von 70--80 ° mit etwa 3 gil Seife, evtl. 2-3 eem/l 
Ammoniak und 1 gil Nekal BX und behandelt einige Zeit. Darauf 
wird gespult und gefarbt. 1st eine Reinigung nieht erforderlieh, 
so kann bei dunklen Farben troeken aufgestellt werden, mit etwa 
0,5 gil Nekal BX im Farbebad, oder man netzt in heiBem Wasser 
von etwa 70 ° vor. 

b} Kunstseidengewebe. 
Die aus Kunstseide und mit ihr in Misehung hergestellten Ge

webe enthalten ChemikaIien, Fette, Ole mineraliseher und pflanz
lieher Natur, Starke u. dgl., die vor der weiteren Behandlung ent
fernt werden mussen. Bei Anwesenheit von Fetten, Olen usw. be
handelt man die Stucke etwa 1/2 Stunde bei 60-95° in Badern, 
denen man fettlOsende Mittel wie Verapol, Emulgierungsmittel 
wie Prastabitol FE, Nekal AEM, 2-3 eem/l Terpentin zum Losen 
von mineraIisehen Olen zusetzt. Naeh der Behandlung wird gut 
gespult. Starke wird dureh EntsehIiehtungsmittel (siehe bei 
Baumwolle S. 18) abgebaut und ausgespiilt. 

Beispiel. Man legt die Kunstseide, bei der man Starke fest
gestellt hat, in ein 40--50 ° warmes mit Essigsaure angesauertes 
Bad, dem man etwa 0,5 gil Diastasepraparat zugesetzt hat. Man 
steekt dann unter, laBt uberNaeht abkuhlen und spult am Morgen 
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aus. Die beliebte Leinolpraparation wird entfernt durch Ein
legen fUr einige Stunden in ein kochend heiBes fettes Seifenbad 
(10-20 gil Mars. Seife) unter Zusatz von fettlosenden Mitteln 
wie Tetrapol oder dgl. Die Behandlung wird evtl. in einem fri
schem Bade wiederholt. 

3. Farben. 
Farbstoffaufnahme. Die Aufnahmefahigkeit fUr Farbstoffe ist 

bei den einzelnen Seiden verschieden. 1m allgemeinen kann ge
sagt werden, daB bei substantiven, Schwefel- und Kiipenfarben 
die Kupferseide am tiefsten angefarbt wird. Dann folgt Viscose 
und schlieBlich Nitroseide. Aber es gibt auch Ausnahmen von 
dieser Regel und z. B. einzelne Kiipenfarben farben die Nitroseide 
bedeutend dunkler an. Merkwiirdigerweise wird auch manchmal 
Viscose dunkler als Kupferseide beim Farben mit Farbstoffen, bei 
denen eine Diazoverbindung sich an der Farbung beteiligt (Diazo
farben, Naphthol-AS-Kombinationen). Basische Farben ziehen 
bekannterweise am meisten auf Nitroseide, was wohl durch die 
Gegenwart von Nitrogruppen erklart wird. am wenigsten auf 
Kupferseide. Dazwischen liegt wie be; den oben genannten Farb
stoffen die Viscose. Ganz helle Tonl~, besonders auf Nitroseide 
konnen ohne Beize gefarbt werden, iloch wird eine mit Tannin 
bzw. Katanol vorbehandelte Farbunl! stets echter sein. 

Egalisierung. Die Kunstseide lie~Brt an sich leicht unegale 
Farbungen, weil es noch nicht gelungen ist, einen in jeder Hin
sicht ideal gleichmaBigen Faden zu erzielen. Die Neigung zu un
egalem Anfarben ist dabei nicht allein in der ungleichmaBigen Be
schaffenheit des Fadens an sich zu suchen, sondern auf Einwir
kungen verschiedenster Art, die sowohl physikalischer wie chemi
scher Natur sein konnen, wahrend der Herstellung und der Weiter
verarbeitung zuriickzufiihren, z. B. durch Spannungsveranderun
gen, verschieden starke Drehung, UnregelmaBigkeiten in den 
Spinndiisen usw. 

Zur Verbesserung des Egalisierens - einwandfreie Kunstseide 
vorausgesetzt - konnen u. a. die bei Baumwolle bekannten Mittel 
angewandt werden, z. B. Auswahl der geeigneten Farbstoffe (siehe 
Listen S. 203 u. 205), Regelung der Temperatur, Anwendung von 
Egalisierungsmitteln im Farbebade (Nekal, Monopolseife oder dgl., 
Mars. Seife usw.), Zusetzen der Farbstofflosung in mehreren Teilen, 
Verlangerung der Flotte, Regelung des Salzzusatzes. Man setzt die 
Salzmenge herab, gibt das Salz spater zu, oder in mehreren Portio
nen. Bei hellen Tonen gibt man weniger, dunkle Tone und schlech
ter ausziehende Bader erfordern mehr Salz. Wichtig ist ferner 
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£leiBiges und schnelles, aber dabei geschicktes Hantieren inner
halb der Grenzen, die durch die geringere Festigkeit und die 
Notwendigkeit auBerster Schonung der Kunstseiden gesteckt sind. 
AuBerdem kann die Kunstseide vor dem Farben nach verschiede
nen Methoden behandelt werden, wodurch man sich ein besseres 
Egalisieren verspricht. Sie laufen zum Teil darauf hinaus, die 
Faser gut aufzuquellen, um ein moglichst gleichmaBiges Eindringen 
der FarblOsung zu erleichtern. 

Beispiele. 1. Vorquellen mit Natronlauge. Man hantiert etwa 
1/2 Stunde in einem Bade mit etwa 50-80 ccm/l Lauge 40° Be 
bei gewohnlicher Temperatur. Die Lauge wird dann gut ausge
waschen, man sauert ab, spiilt die Saure wieder aus und farbt. 
Dieses Verfahren hat aber, weil die so behandelte Kunstseide sich 
schlecht verweben laBt, keine technische Bedeutung. 2. Als gutes 
Vorquellmittel kann auch das auf S. 200 beschriebene Reinigungs
bad mit Seife gelten. 3. Vorbleichen. Man kann vor dem Farben 
eine schwacheChlorbleiche anwenden (siehe S.199). Man behandelt, 
wie dort beschrieben, etwa 20 Minuten mit etwa 1/2 gil aktivem 
Chlor. Es kann aber auch mit Aktivin vorgebleicht werden 
(siehe S.200). 

N ach Versuchen der Textilforschungsanstalt Krefeld soIl ent
gegen den bisherigen Erfahrungen bei Baumwolle bei einer groBen 
Reihe von substantiven Farben die Egalisierung auf Viscose durch 
Zusatz von Salz begiinstigt werden. Es liegen aber aus der Praxis 
noch nicht geniigend Bestatigungen vor, so daB hier noch die 
allgemein giiltigen Vorschriften angefiihrt sind1• 

Echtheiten. Die Echtheiten der Farbstoffe auf Baumwolle 
sind nicht ohne weiteres auch auf Kunstseide maBgebend. Die 
Lichtechtheit ist wohl im aIlgemeinen diesel be. Genauere Angaben 
sind erst fUr einige Farbstoffklassen veroffentlicht, z. B. Naph
thol-AS, Indanthrenfarben. 

Substantive und Diazotierungsfarbstoffe. 
Flottenverhaltnis 1: 30 (fill Schwarz 1: 20 mit etwa 8 %, Extra

marken etwa 4 %) Farbstoff. Zum Farben wird nur weiches 
Wasser verwendet, hartes Wasser ist vorher durch Aufkochen mit 
Soda zu entharten. 

Zusatze. Man gibt fill aIle Farbungen etwa 0,5-1 % (0,1 bis 

1 Weltzien und Giitze: Technologie der Kunstseide 1930, 329. 
Seide 31, 257; 32, 401; 33, 372. - Weitere Arbeiten auf diesem Gebiet: 
z. B. Withacker: Artificial Sylk by Courtaulds Ltd., London, Broschiire, 
1927. - Withacker: Lpzg. Mschr. Textilind. 1928, 266. - Kunstseide 
1928, 503. - Koz: Z. f. d. ges. Textilind. 1928, 589. 
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0,3 gil) Soda (zur Enthartung des Wassers), 1-4% (0,3-1,2 gil) 
Netzol (Monopolseife, Monopolbrillantol, Seife oder dgl.) zu und 
fiirbt mit 0-25% (8 gil) Glaubersalz, je nach der Tiefe des Tones 
und je nach der Affinitat der Seide. Helle Tone farbt man am 
besten ohne Salz. Man netzt zunachst die Seide, die gereinigt sein 
muB, in der Flotte ohne Farbstoffzusatz, zieht einigemal um, setzt 
den Farbstoff zu, beginnt bei etwa 30-40°, treibt langsam bis 
60-70°. Bei dunklen Tonen, soweit es die Seiden erlauben 
(siehe S.198), kann noch hOher gegangen werden. 

Bei Kupferseide und Agfa-Travisseide, die groBe Affinitiit be
sitzen, ist mit dem Zusatz von Salz, Erhohung der Temperatur vor
sichtiger zu verfahren, Nitroseide wird dagegen langsamer und 
heller angefiirbt und man richtet dementsprechend die Zusiitze cin. 

Nach dem Fiirben wird - am besten warm 30-35° - grund
Hch gespult und nicht zu hoch getrocknet oder vorher aviviert 
(siehe S.221). 

Bei Siriusgelb GG nimmt man an Stelle von Soda 1-2% 
(0,3-0,6 gil) Natriumphosphat, Brillantreinblau R, 8 G ex, G, 
Brillantreingelb 6 G ex und Brillantdianilgrun G fiirbt man mit 
Glaubersalz wie angegeben und 1-3% (0,3-0,9 ccm/l) Essigsiiure 
(siehe S. 34 u. 35). 

Zur Erleichterung des Egalisierens, vor allem bei Mischtonen, 
sind die bereits erwiihnten Anleitungen zu beachten (siehe S. 201). 

Es folgen hier einige geeignete substantive Farbstoffe fUr Kunst
seide, die im groBen und ganzen gut egalisieren. Vor den }I'arb
stoffnamen bedeutet: 

e: Farbstoff egalisiert besonders gut, 
Cu: fiir Kupferseide bewahrt, 
a: avivierecht (saureecht), 
1: besonders gut lichtecht. 
(Farbenkarten Nr. 110 C, 228 C, 334 C der 1. G.) 

Rot: a e Cu Benzorhodulinrot B 
a 1 Cu Siriusscharlach B Benzopurpurin 4B 
ale Cu Siriusrot BB e Diaminscharlach B 
ale Ou Siriusrot 4B e Diaminechtrot F 
a 1 Siriusrubin B Benzolichteosin BL 

1 e Ou Siriusrubin R e Erika BN, GN 
ale Ou Sirius bordo 5B a e Ou Ohloraminrot 8BS 
ale Ou Siriusrosa G a Ou Geranin G 
a 1 Ou Siriusrotviolett R, B, BBL a e Ou Diaminrosa BD 

1 e Siriusrosa BB e Benzoechtrot GL 
a 1 Ou Siriuskorinth B a Ou Benzoechtscharlach GS 
a e Ou Benzolichtscharlach 2 G Oolumbiaechtscharlach 

e Benzolichtscharlach 5B S 5B 
a Ou Benzochtscharlach 4BS, e Diaminbrillantscharlach S 

8 BS Diaminbrillantrubin S 
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e 

Cu Diaminbrillantbordo R 
Dianillichtrot 12 BL, 8 BW, 

e 
Orange: 

12BW 
Baumwollechtrot 4BS 
Thiazinrot R 
Oxaminbrillantrot B 

e Plutoorange G 
a 1 Cu Siriusorange G, 3R 

I Siriusorange 5 G 
e Baumwollorange G 
e Diaminechtorange EG 
e Toluylenechtorange GL 

a Cu Diaminorange B 
Diaminorange F 

a Cu Benzoechtorange S, WS 
1 e Benzolichtorange G 

e Cu Toluylenorange GL, R 
a e Cu Dianilechtorange 0 
Gelb: 

I e Siriusgelb 5 G, GG, RT 
I e Siriusgelb G 

a I e Cu Siriusgelb R ex 
a I Cu Siriusgelb RR 
a Cu Diaminechtgelb M 
a Cu Stilbengelb GX 

Brillantreingelb 6 G ex 
e Benzoreingelb FF 

Thioflavin S 
Dianilgelb 3 G 

e Chrysofenin G 
e Chrysamin G 

Diamingelb CP 
Pyramingelb G 

Cu Diaminechtgelb A, B 
Griin: 

e Oxamingriin G 
a e Cu Diamingriin B 

1 Siriusgriin BL 

a 
a 1 

e 

e 
BIan: 

1 
a 1 
a 
a 

Brillantdianilgriin G 
Brillantbenzogriin B 

Cu Dianilgriin GN, BN 
Cu Siriusgriin BB 

Columbiagriin G, 3B 
Diaminschwarzgriin N 
Benzoviscosegriin B 

Siriusblau B, BRR 
Cu Siriusblau BR, G, 6 G 
Cu Benzoreinblau 
Cu Diaminreinblau FF 

a 
a 
a 

a 
e 

e 

e 

Cu Dianilblau G, B 
Cu Benzoblau RW 
Cu Diaminechtblau FFG 

Diaminbrillantblau G 
Cu Brillantazurin 5 G 

Diaminschwarz BH 
Brillantreinblau 8 G ex, G 
Diaminstahlblau L 
Brillantcongoblau BFL 
Benzoviscoseblau R, G e 

Violett: 
a I Cu Siriusviolett R, B, BBL 

I e Siriusviolett BB, 3B 
a 1 Cu Siriusviolett BL 
ale Cu Brillanbenzoechtviolett 

2RL 
a I e Cu Benzoviolett RL ex 

Brillantbenzoviolett B 
Heliotrop 2 B 

a Cu Brillantbenzoviolett 2BH 
a e Cu Chloraminviolett FFB 
Braun: 
a I Cu Sirius braun R, BR 

a 
a 
a 

I Siriusbraun G, GR, 3R 

e 
e 
e 

Cu Diaminbraun 3G 
eu Baumwollbraun RN 
eu Diaminechtbraun GB 
Cu Pluto braun R 

Pegubraun G 
Benzobraun D 3G ex 
Pluto braun 2 G, NB 
Benzolichtbraun RL 
Diamincatechin B 

eu Diaminbraun B 
Schwarz n. Gran: 

a 
a 

e Kunstseidenschwarz G 

e 
e 

Cu Kunstseidenschwarz A 
Cu Plutoschwarz G 

Direkttiefschwarz E ex, 
RWex 

Columbiaschwarz FF ex 
Oxydiaminschwarz A 
Sambesischwarz D 
Oxaminschwarz RN 
Diaminechtgrau BN 

a I Cu Siriusgrau G, R 
e Benzoechtschwarz L 

Cu Dianilechtschwarz R 
I e Benzolichtgrau B 

e Benzoviscosegrau 5 B 

Versuche. Man stelle eImge Ausfarbungen mit Farbstoffen 
aus obiger Liste (Einzelfarben lind Mischungen nach einer Vor-
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lage) her. Man nehme dabei fur bunte Tone verschiedene Prozent
satze (0,5-1 gil) und fur Schwarz etwa 2-3 gil Farbstoff. Man 
farbe fiir Versuche after Kunstseiden verschiedener Herkunft 
(Kupfer-, Nitro- und Viscoseseide) und evtl. Baumwolle zusammen 
in einem Bade, um die verschiedene Anfarbung vergleichen zu 
konnen. 

Benzoformfarbstoffe, Farbstoffe fur Metallsalznachbehandlung 
(siehe bei Baumwolle), Diazotierungsfarben (siehe unten) werden 
wie die andern substantiven Farben auf Kunstseide gefarbt und 
wie bei Baumwolle beschrieben behandelt. 

Geeignete Diazotierungsfarben sind: (Farbkarte Nr. 110 C und 334 C 
d.1. G.) 

Rot: e Primulin 
Diazo brillan tscharlach 

Diazolichtscharlach 
Diazolichtrot 
Diazogeranin 
Diazolichtbordo 

e Sambesirot 
Orange: Diazobrillantorange 

Diazobraun 
Gelb: Diazolichtgelb 

Diazobraun 
Griln: Diazobrillantgriin 

Diazolichtgrtin 
Diazogriin 
Diazoolive 

Blau: Naphthogenblau 
e Naphtogenreinblau 
e Diazobrillantblau 

Diazoreinblau 
e Diazoindigoblau 

Diaminogenrein bla u 
Diaminogenblau 

Violett: Diazolichtviolett 
Naphthogenblau 
Diazoindigo bla u 
Diaminschwarz 

Braun: Diazobraun 
Diazobraun 
Diaminnitrazolbraun 

Schwarz: Diaminschwarz 
Oxydiaminogen 

e Diaminogen ex 
e Sambesischwarz 

Entwickler (s. S. 43) 
3, 8 

G ex, BA ex, BBL ex konz., 
6Bex 

BL 
5BL 
Bex 
BL 
4B 
5 G ex, (e) GR ex 
6G 
G 
6G 
3G 
GFL 
3G 
G 
2R 
4B 
BBL ex 
3 GL 
3 R 
N 
BB 
BL,3RL 
4R 
3RL 
BH (helle Tone) 
3R 
G 
BD 

!~ I Farbstoffzusatze: 
etwa 6% 

(1,5-3 gil) 

3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, 8 

3, 8, 12 
14 
14 
14 
14 

3, 8, 14 
3, 8, 12, 14 

3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, I) 
3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, 8 
3, 8 

3,8,12, 14 
3, 8 
3, I) 

3, 8, 12 
12 

3, 8, 12 
3, 8, 12 

Auch hier stelle man einige Ausfarbungen her, besonders 
schwarze Tone. 
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Basische FarbstoHe. 
Farben ohne Beize. Nitroseide und Viscose konnen in hellen 

Tonen auch ohne Beize gefarbt werden, wenn keine besondere 
Echtheit verlangt wird. In diesem Faile setzt man dem Bade zu
nachst etwa 5-10% (1,5-3 ccm/l) Essigsaure zu, zieht die Seide 
einige Male auf diesem Bade um, gibt Farbstofflosung zu und farbt 
unter langsamer Erwarmung bis auf etwa 50-60°. Der Farbstoff 
kann evtl. in mehreren Portionen zugegeben werden. 

Versuch. Man farbe einige Farbstoffe mit 0,5% aus der Liste 
auf die verschiedenen Kunstseiden gemeinsam, um den Grad der 
Anfarbung zu vergleichen. 

Farben mit Beize. FUr Kupferseide und Agfa-Travisseide, die 
basische Farben nur schlecht anziehen, und fUr sattere Tone auf 
die andern Seiden wird im allgemeinen mit Tannin bzw. Katanol 
ON vorgebeizt. Es wird etwa wie bei Baumolle verfahren. 

a) Mit Tannin. Man legt die Seide etwa 2-3 Stunden bei etwa 
50 ° in die Beize (Flotte1: 20) mit etwa 2-4 % (1-2 gil) Tannin 
und 1/2-1 % (0,2-0,5 ccm/l) Salzsaure. Darauf wird abgequetscht 
oder geschleudert und kalt mit 1-21/2% (0,5-1,5 gil) Brech
weinstein (Flotte1: 20) in iiblicher Weise fixiert. Dauer etwa 
20 Minuten. Man spult warm und farbt mit 5-10% (1,5-3ccm/I) 
Essigsaure (Flottel: 30 und Hinger), indem man bei Zimmer
temperatur ohne Farbstoffzusatz netzt, und dann unter Erwar
mung bis auf etwa 60° farbt. Der Farbstoff wird mehrere Male 
zugegeben. Zum SchluB wird gespiilt und getrocknet, oder avi
viert, nachbehandelt, geseift, je nachdem welche Echtheit verlangt 
wird (Nachbehandlung mit Tannin siehe unter b). Es kann auch 
iiber Nacht gebeizt werden; dann reduziert man die Tanninmenge. 

b) Mit Katanol ON (Flotte1: 20 oder 30). Die Seide wird fUr 
dunklere Tone mit etwa 8% (4 gil) Katanol ON, 2% (1 gil) Soda 
und 10% (5 gil) Kochsalz etwa 1 Stunde bei etwa 35° gebeizt. 
Bei helleren Tonen nimmt man weniger Katanol. Nach dem 
Beizen wird sehr griindlich, evtl. warm gespiilt und walm mit 
Essigsaure (etwa 2-3 ccm/l) abgesauert. Dem Farbebade gibt 
man etwa 2% (0,6 ccm/l) Essigsaure zu und verfahrt wie bei a. 
Katanol ON ist unempfindlich gegen Eisen. 

Zur ErhOhung der Saurekochechtheit (Uberfarbeechtheit) fUr 
gefarbte Kunstseidetaden in Wollstiicken wird die gefarbte Seide 
auf den alten Tannin- und Brechweinsteinbadern eine Zeit lang 
umgezogen. Je etwa 1/2 Stunde, auf Tannin evtl. auch Iiinger. 
Man setzt in diesem FaIle den Badern je etwa 2/3 der oben angege
benen Mengen Beizmittel zu. Die Farbtone werden durch das 
Nachbehandeln etwas stumpfer oder schlagen im Ton etwas um 
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(Versuch). Das Tanninbad wird etwa 40° warm gemacht, das 
Brechweinsteinbad bleibt kalt. 

Geeignete basische Farbstoffe (siehe auch bei Baumwolle): 
Rot: Astraphloxin FF ex Diamantgriin GX, BXX 

Safranin T ex Methylengriin 2 G 
Brillantrhodulinrot B Blau: Brillantrhodulinblau R 
Rhodamin B ex, G ex Viktoriablau R hoch 

Orange: Rhodulinorange NO konz. 
Chrysoidin A Methylenblau B, BB 

Gelb: Thioflavin TCN Rhodulinreinblau 3 G 
Auramin II Violett: Astraviolett FF ex 

Griin: Rhodulinblau 6 G Brillantrhodulinviolett R 
Braun: Bismarckbraun FR ex 

Versuch. Man farbe eImge Tone mit etwa 0,5% Farbstoff 
aus. Beize 4% (2 gil) Tannin, 2% (1 gil) Brechweinstein. 

Ubersetzen mit basischen Farben. 
Das Schonen von Farbungen mit substantiven Farben uSW. 

geschieht wie bei Baumwolle beschrieben in kaltem bis lauwarmem 
Bade unter Zusatz von organischer Saure, evtl. im Avivierbade. 
Es durfen nur ganz geringe Mengen (etwa 0,05-0,1 % [0,02 bis 
0,05 gil]) von basischen Farben aufgefarbt werden, da sonst die 
Echtheiten sich ungunstig verandern. 

Schwefelfarben. 

Das Farben von Schwefelfarben auf Kunstseide hat nicht die 
Bedeutung wie auf Baumwolle, weil die Faser meist etwas an 
Glanz verliert, ein Ubelstand, der durch Behandeln im heiBen 
Seifenbade nach dem Farben teilweise behoben werden kann. 
Man farbt die Schwefelfarben wie bei Baumwolle, geht aber am 
besten mit der Temperatur nicht haher als etwa 50°, reduziert 
die Soda- und Salzmengen auf etwa die Halfte oder noch mehr und 
gibt stets etwas Netzal (etwa 2% [0,4 gil]) hinein. Die Mengen 
an Schwefelnatrium bleiben etwa die gleichen. Nach dem Farben 
wird grundlich gespult, abgesauert, wieder gespult und evtl. bei 
Kupferseide und Viscose heiB geseift und fertiggestellt. Beim 
Farben von Schwarz oder dunklen Farben wird dem letzten Spul
bade etwa 10 gil Natriumacetat zugegeben, um wie bei Baumwolle 
die Bildung von Schwefelsaure auf der Faser zu verhindern (?). 
Der Zusatz ist nicht notwendig bei Indocarbon CL konz. 

Das Mattwerden der Seide durch das im Bade befindliche 
Schwefelnatrium wird durch ein Verfahren umgangen, welches 
den Farbstoff (Schwarz) mit Hydrosulfit in Lasung bringt (1. G.). 
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Flottenverhaltnis 1: 40. Zusatze fiir Kunstseide, Vistra, Stapelf. 
Thiogenschwarz MM konz. etwa: 3,8 gIl 5 gIl 
Soda . . . . . . . . 3,8 " 5 " 
Monopolseife o. dgl. . .. 1,9-2 21/2 " 
Hydrosulfit . . . . . .. 1,9-2 " 21/2 " 
Kochzalz . . . . . . . . 71/2 " 10 

Man lOst die Monopolseife usw. in Wasser auf und teigt den 
Farbstoff sorgfaltig damit an. Dann gieBt man die in heiBem 
Wasser gelOste Soda hinzu und bei einer Temperatur von etwa 
60° streut man langsam das Hydrosulfit hinein. Jetzt laBt man 
etwa 20 Minuten zur Verkiipung stehen. Die Farbe der Kiipe 
geht nach einiger Zeit von gelbbraun nach blaugriin iiber. 

Das etwa 60° warme Farbebad scharft man mit etwa 0,2 gil 
Soda mid 0,1 gil Hydrosulfit vor, wartet einige Zeit unter Riihren 
und gibt darauf die klar gelOste Kiipe in das Farbebad. Zum 
SchluB wird mit Kochsalz beschickt und bei etwa 50-60° mit dem 
Farben der im Seifenbade bei 90° 1/2 Stunde gereinigten Kunst
seide begonnen. Nach etwa 1/2 Stunde quetscht man ab, spiilt 
griindlich, nachdem man etwa 1/2 Stunde an die Luft gehangt hat, 
und stellt fertig. 

Uber das Nachbehandeln von Schwefelfarbungen mit Metall
salzen zur Erhohung der Wasch-, Koch- und Lichtechtheit siehe 
den betreffenden Abschnitt bei Baumwolle, ebenso gelten im all
gemeinen die dort gemachten Angaben. Liste der Schwefel
farben ebenda. Fiir Versuche halte man sich an die Angaben bei 
Baumwolle. 

N aph thol-AS-Far benl. 
Echthciten. Die Echtheiten sind im allgemeinen besser als auf 

Baumwolle. Auch die Reibechtheit ist auf Grund der erheblich 
groBeren Substantivitat der Naphthole zur Kunstseide besser. 

Fiir das Farben von Naphthol-AS-Farben auf Kunstseide sind 
im groBen und ganzen die Ausfiihrungen bei Baumwolle maB
gebend. Als wichtig fiir Kunstseide ist folgendes zu beachten. 

Grundierung. Flottel: 20. Dauer etwa 15-20 Minuten. Tem
peratur etwa 30°. Bei hellen Tonen setzt man vor dem Eintragen 
der Naphthollosung dem Farbebade so viel Lauge zu, daB die Ge
samtmenge (mit der zum Losen des Naphthols gebrauchten Lauge) 
nicht weniger als 0,75 ccmll Lauge von 40° Be betragt. Die Menge 
an Netzol muB mindestens 2 ccmll fiir helle Farbungen ausmachen. 

Salzzusatz zum Grundierungsbad erhalten nur die aus Naph
thol AS-G (dem am schwachsten ziehenden Naphthol) herzu
stellenden Farbungen. Man gibt, je nach Tiefe der Farbung etwa 

1 S. auch Lint, Die Kunstseide, 1927, 141 u. Lint, Melliands Tex
tilberichte, 1927, 258. 



Farben. 209 

7-14 gil Kochsalz hinzu. Die iibrigen Naphthole haben genugend 
Substantivitat zur Kunstseide. 

Entwicklung. Flotte1: 20. Man verfahrt beim Diazotieren wie 
bei Baumwolle beschrieben und entwickelt etwa 15-20 Minuten. 
Die schwefelsaure Tonerde muB fortgelassen werden, weil sich 
sonst aus Lauge, en und Tonerde Aluminiumhydroxyd und AI
seifen bilden, die die Seide mattieren. Man setzt dafur die an
gegebenen Mengen Essigsaure oder Natriumacetat zu (siehe Baum
wolle). Bei Echtrot-GL-Base muB anstatt Natriumacetat zum 
Neutralisieren Natriumformiat und anstatt schwefelsaurer Ton
erde Ameisensaure genom men werden (siehe Baumwolle). 

Nachbehandlung. Die bei der Baumwolle beliebte forcierte 
mechanische Nachbehandlung (evtl. maschinell) zur Verbesserung 
der Reibechtheit muB hier fortfallen, da die Kunstseide zu emp
findlich ist. Nach der Entwicklung wird mehrmals kalt, 2mal 
warm bei etwa 50-90 ° gespult und schlieBlich 2mal bei 60 ° mit 
etwa 3-4 gil Seife geseift. Ausnahmen bilden die Farbungen aus 
Naphthol AS-BG-Echtscharlach GG Base und Naphthol AS-D
Echtbordo GP Base, die bei etwa 90° zur Entwicklung des Tones 
geseift werden mussen. 

Die Seife wird wieder grundlich einigemal warm, dann kalt 
ausgespult und darauf wird getrocknet oder aviviert. Einzelne 
Farbungen durfen auf keinen Fall heiBer als 60° geseift und be
handelt werden (siehe die Tabelle unten). 

Tiefe der Fiirbungen. Es ist zu beachten, daB die Farbstoff
zusatze im Gegensatz zur Baumwolle stark vermindert werden 
mussen, wei! die Naphthole starker auf Kunstseide ziehen. 

Zusammenstellung von einigen N aph thol AS-Farbungen. 
Die Zahlen in der Mitte entsprechen den Nummern der Muster

karte 1025A der 1. G. 
Die Zahlen zu beiden Seiten geben die Konzentration (gil) der Bader an 

(helle Tone in Klammern). 
**: Farbungen miissen bei 90-95 0 geseift werden. 
*: Farbung darf hochstens bei 60 0 geseift werden, sonst verliert die 

Seide den Glanz. 
J: Indanthrenecht, wenn die Farbungen in einer Starke von 3 gil 

Naphthol AS und 2 gil Naphthol AS-RL, AS-BO, AS-BG hergestellt wer
den, bei Flotte1: 20 auf der Wanne. 

Rot: 2 (0,2) Naphthol AS-RL 6 Echtscharlach G Base 2,25 (0,5) 
2 (0,2) Naphthol AS-RL 7 Echtrot KB Base 2,7 (0,5) 
2 (0,2) Naphthol AS-RL 10 Echtscharlach RC Base 3,6 (0,5) 

* 2 (0,2) Naphthol AS-RL 8 Echtscharlach GG Base 2,5 (0,5) 
ZUhlke, Leitfaden. 14 
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J* 1,5 (0,2) Naphthol AS-RL 19 Echtrot RL Base 2,25 (0,5) 
J 1,5 (0,2) Naphthol AS-RL 27 Echtrot GL Base 2 (0,5) 

1 (0,1) Naphthol AS-SW 9 Echtorange GC Base 2,5 (0,5) 
1 (0,1) Naphthol AS-SW14 Echtscharlach G Base 2,25(0,5) 
1 (0,2) Naphthol AS-SW16 Echtscharlach GG Base 2,5 (0,5) 
1 (0,2) Naphthol AS-SW18 Echtrot KB Base 2,7 (0,5) 
3 (0,3) Naphthol AS 11 Echtscharlach GG Base 2,5 (0,5) 

* 3 (0,3) Naphthol AS 13 Echtscharlach G Base 2,25 (0,5) 
* 3 (0,3) Naphthol AS 22 Echtscharlach RC Base 3,6 (0,5) 

J* 3 (0,3) Naphthol AS 26 Echtrot 3 GL Base spez. 4,75 (1 ) 
* 3 (0,3) Naphthol AS 28 Echtrot GL Base 2 (0,5) 

1 (0,1) Naphthol AS-TR 12 Echtscharlach TR Base 2 (0,5) 
1 (0,1) Naphthol AS-TR 21 Echtrot TR Base 2 (0,5) 
2 (0,2) Naphthol AS-BG 15 Echtscharlach RC Base 3,6 (0,5) 

* 2 (0,2) Naphthol AS-BG 43 Echtorange GR Base 2 (0,5) 
3 (0,3) Naphthol AS-BS 17 Echtscharlach G Base 2,25(0,5) 
3 (0,3) Naphthol AS-BS 25 Echtscharlach RC Base 3,6 (0,5) 

* 3 (0,3) Naphthol AS-D 44 Echtorange GR Base 2 (0,5) 
* 3 (0,3) Naphthol AS-D 45 Echtrot KB Base 2 (0,5) 

1,5 (0,15) Naphthol AS-BO 23 Echtrot KB Base 2,5 (0,5) 
1,5 (0,15) Naphthol AS-BO 29 Echtorange GR Base 2 (0,5) 

J*Bordo: 2 (0,2) Naphthol AS-RL 31 Echtrot B Base 2,7 (0,5) 
* 1,25(0,15) Naphthol AS-RL34 Echtgranat GC Base 2,75(1 ) 
*3 (0,3) Naphthol AS 30EchtrotB Base 2,7 (0,5) 
J 1,5 (0,15) Naphthol AS-BO 33 Echtrot B Base 2,7 (0,5) 

1,5 (0,15) Naphthol AS-BO 32 Echtrot GL Base 2 (0,5) 
1 (0,15) Naphthol AS-BO 35 Echtgranat GBC Base 2,75 (1 ) 
1,5 (0,15) Naphthol AS-BO 48 Echtrot 3 GL Base spez. 4,75 (1 ) 

J* 1,5 (0,15) Naphthol AS-BO 58 Echtrot B Base 2,7 (0,5) 
* 3 (0,3) Naphthol AS-D 46 Echtrot RL Base 2,25 (0,5) 

** 3 (0,3) Naphthol AS-D 49 Echtbordo G~ Base 1,75(0,5) 
1 (0,1) Naphthol AS-TR 47 Echtrot 3GL Basespez.4,75(1 ) 
1 (0,1) Naphthol AS-TR 50 Echtbordo GP Base 1,75 (0,5) 

Orange: 3 (0,3) Naphthol AS 3 Echtorange GC Base 2,25 (0,5) 
* 3 (0,3) Naphthol AS 5 Echtorange GR Base 2 (0,5) 
* 1 (0,1) Naphthol AS-TR 4 Echtorange GC Base 2 (0,5) 
* 3 (0,3) Naphthol AS-D 41 Echtorange GC Base 2,25 (0,5) 
* 2 (0,2) Naphthol AS-BG42 Echtorange GC Base 2,25(0,5) 

Gelb: ,1 (0,2) Naphthol AS-G 1 Echtgelb GC Base 1,65 (0,5) 
1 (0,2) Naphthol AS-G 2 EchtscharlachGGS Base 1,65 (0,5) 

* 4,75 (0,4) Naphthol AS-G 36 Echtgranat GBC Base 2 (1) 
Blau: 1 (0,5) Naphthol AS 39 Echtblausalz(!) B Base 6,6 (5)1 
Schwarz: 4 Naphthol AS-BO 40 Echtschwarz B Base 3 

2,25 Naphthol AS-SW 40 Echtschwarz LB Base 2,5 
Braun: J** 2 (0,4) Naphthol AS-BG 37 EchtscharlachGGS Base 2,5 (0,8) 

2,5 (0,75) Naphthol AS-BR38 Echtrot B Bate 2,7 (1,5) 

Versuche. Man farbe einige Kombinationen (auch schwarz) 
nach vorstehenden Beispielen aus und halte sich an die angegebenen 
Zusatze (Zahlen zu beiden Seiten der Tabelle, helle Tone in Klam
mern). 

1 Gekupfert. 
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Indigosole 

farbe man nach den Angaben bei Baumwolle S. 77 unter Beriick
sichtigung der VorsichtsmaBregeln, die auch sonst bei Kunstseide 
wie bei den andern Farbstoffen gang und gabe sind. 

Indanthrenfar ben1. 

Beim Farben von Kunstseide mit Kiipenfarben geht man im 
allgemeinen wie bei Baumolle vor und man halte sich daher an 
die dort gegegebenen Vorschriften iiber Ansetzen der Kiipen, 
Farben, Naehbehandlung usw. Der Eigenart der Kunstseide ent
sprechend ist aber etwa noch folgendes zu beaehten: Nitroseide 
wird wohl seltener mit Kiipenfarben gefarbt, weil der hohe Al
kaligehalt der Bader die Faser wesentlieh sehwacht. Die Echt
heiten der Kiipenfarbungen auf Kunstseide weiehen in einigen 
Fallen von denen auf Baumwolle abo Die Lichteehtheit ist etwa 
die gleiche wie dort. Genauere Angaben sind in den Musterkarten 
der Fabriken einzusehen. 

Beim Farben sind mit Riieksicht auf die Neigung der Kunstseide 
eher unegale Farbungen zu geben, als Baumwolle die Salzmenge 
zunachst zu verringern (s. Baumwolle S. 66 u. 68) und stets - vor 
allem bei helleren Farbungen - etwa 20 gil Schutzkolloid (Dekol) 
oder dgl. oder 2 gil Leim gut ge16st und 2 gil Monopolseife, Seife 
oder dgl. zuzusetzen. Auch durch Regelung der Temperatur kann 
das Egalisieren verbessert werden. Man beginnt entweder kalt und 
erwarmt langsam, oder beim Verfahren 1. K. beginnt man warm 
und laBt allmahlich erkalten (siehe aueh die Angaben S. 68). 
Bei schon gereinigter Seide kann trocken eingegangen werden, 
wenn man dem Bade ein gutes Netzmittel (etwa 0,5 gil Nekal BX 
oder dgl.) zugesetzt hat. Bei nicht gereinigter Seide siehe die An
gaben bei den substantiven Farbstoffen. 

Wahrend des Farbens ist 6fter zu priifen, ob noeh geniigend 
Hydrosulfit im Bade enthalten ist. Indanthrengelbpapier muB 
sieh schnell blauen (3 Sek.). Dauert der Umschlag bedeutend 
langer, so muB das Bad etwas nachgescharft werden (mit etwa 
1-2 gil Hydrosulfit). 

Nach dem Farben wird wie iiblich gespiilt, geschleudert (vor
sichtig abgewunden I), eine Zeitlang verhiingt, mit etwa 1-2 cem/l 
Sehwefelsaure abgesauert, die Saure wieder ausgewaschen und 
schlieBlich bei 70-80° heiB 1/2 Stunde geseift, was zur vollen Ent
wicklung des Farbtones unbedingt notwendig ist. 

1 S. auch Voigt, Ztschr. f. d. ges. Textilindustrie, 1328,410. 
14* 
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Beispiele fur Mischungen von Indanthrenfarben. 
(Farbkarte: 33 e der I. G., Neuauflage) 

Rot in den verschiedenen Va.ri6tionen mit Abweichungen nach Orange, 
Braun, Bordo, Violett, Braunrot usw. 

Indanthrenbrillantrosa B, R } 
Indanthrenrotviolett RH, RRN mit Stammkupe, kombiniert mit 
Indanthrenscharlach B 
Indanthrenrubin R 
Indanthrenbraun R 
Indanthrenscharlach R 
Indanthrenorange 4R 
Indanthrengoldorange 3 G 
Indanthrenrot GG 
Indanthrenscharlach R 
Indanthrenbrillantviolett RK 
Indanthrenbraun G, R 
Indanthrenrot RK 
Indanthrenkorinth RK 
IndanthrenroBa B 
Indanthrenrubin R 
Indanthrenviolett FFBN 

Verfahren IK 

Verfahren IN 

Orange und NebenWne: 
Indanthrenbrillantorange GK 
Indanthrenbrillantorange RK 
Indanthrengelb 3R Verfahren IW 
Indanthrenolive R 
Indanthrenbraun 3R 
Indanthrenorange RRT 
Indanthrenorange RRT 
Indanthrengoldorange G Verfahren IN 
Indanthrengelb G 
Indanthrengrau RRH 
Indanthrenbrillantorange RK 
Indanthrenorange 6RTK 
Indanthrengelb GK Verfahren IK 
Indanthrenbraun GG 
Indanthrenorange RRK 

Grfin und NebenWne: 
Indanthrenblau RK, GK, 5 GK, 

8GK 
Indanthrenolive R Verfahren IK 
Indanthrenbraun GG 
Indanthrenkorinth RK 
Indanthrengelb 3GF, 3R 
Indanthrenorange RRK 
Indanthrenbrillantgriin B Verfahren IW 
Indanthrenolive R 
Indanthrenblau GeD 

Indanthrengelb G Verfahren IN 
Indanthrenblau 5 G, GCD J 
Indanthrenbrillantgriin B 
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Blau: 

Indanthrenblau RK, 8 GK 
Indanthrenbrillantviolett RK 
Indanthrengrau 6B 
Indanthrenblau GCD 
Indanthrenmarineblau G 
Indanthrendunkelblau BGO 
Indanthrendunkelblau BOA 
Indanthrenblau BCS, GCD 
Indanthrenbrillantgriin B 
Indanthrenblau GCD 
Indanthrenbrillantgriin B 

} Verfahren IK 

} Verfahren mit Stammkiipe 

Verfahren IN 

} Verfahren IW 

Violett: 

Verfahren IK 

Indanthrenolive R 
Indanthrenkorinth RK 
Indanthrenbrillantviolett 2BK, RK 
Indanthrenrotviolett RRK 
Indanthrenorange 6RTK 
Indanthrenblau RK, 8 GK 
Indanthrenbordo B 
Indanthrenbrillantviolett RK } Verfahren nv 

Braun: 
Indanthrenbraun 3 GT, R, G, 
Indanthrenbraun3R, FFR 
Indanthrenolive R 
Indanthrengelb 3R 
Indanthrenrot GG 
Indanthrenviolett FFBN 

BR 

Verfahren IW 

Modetone: Grau usw.: 
Indanthrengelb G 
Indanthrenorange RRT 
Indanthrenblau GCD 
Indanthrenbraun 3GT, GG, G 
Indanthrengelb RK, GK, 3 GF, 5GK 
Indanthrengoldgelb GK 
Indanthrenorange RRK 
Indanthrenbrillantviolett RK 
Indanthrenblau 8 GK 
Indanthrenolive R 
Indanthrenkorinth RK 
Indanthrenolive R 
Indanthrenbrillantviolett BBK 
Indanthrenviolett FFBN 
Indanthrengrau RRH 

Verfahren IN 

Verfahren IK 

Verfahren IW 
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Fur Versuche stelle man einige Ausfarbungen von Indanthren
farben und Indigosolen (siehe S. 79) mit einzelnen Farbstoffen 
und Mischungen her und halte sich dabei an obige Liste und an die 
Zusammenstellung hei Baumwolle (siehe S. 74). 



214 Die Farberei der Kunstaeide. 

Acetatseide 1, 

Die Acetatseide ist eine esterartig an Acetylgruppen gebundene 
Cellulose von nicht immer gleicher Zusammensetzung. Sie ver
halt sich als gewissermaBen verankerte Cellulose den bekannten 
Baumwollfarbstoffen gegeniiber im groBen und ganzen vo11ig 
anders und laBt sich von der weitaus groBten Zahl der substanti
ven, Schwefel- und vieler anderer Baumwollfarben ohne Vor
behandlung nicht oder nur mangelhaft anfarben. Die schlechte 
Anfarbbarkeit steht wohl in Zusammenhang mit ihrer geringen 
Quellbarkeit und der im Verhaltnis zu anderen Kunstseiden viel 
geringeren Oberflache. 

Trotzdem besitzen eine Anzahl geniigend Zugkraft, um unter 
gewissen Bedingungen die Faser anzufarben. So z. B. die basischen 
Farben, Indigo und indigoide Kiipenfarben, einige Alizarinfarben, 
verschiedene unlosliche Azoverbindungen wie die Sudanfarben 
(Fettfarben). Genauere Untersuchungen iiber das Verhalten der 
meisten bekannten Farben gegen Acetatseide geben einige Auf
schliisse dariiber, wie ein Farbstoff etwa beschaffen sein muB, um 
Acetatseide anzufarben. Daraus ergibt sich, daB das Farben u. a. 
von bestimmten Eigenschaften (basischer oder saurer Charakter), 
von der Gegenwart und SteHung bestimmter Radikale (Amino
Hydroxyl-Nitrogruppen) und nicht zuletzt von der moglichst feinen 
Verteilung (Dispersitatsgrad) in der Flotte abhangt. Die Acetat
seide ist zum Unterschied von den andern Kunstseiden viel fein
poriger, so daB nur Farbstoffe von moglichst groBem Verteilungs
grad tief genug eindringen konnen, um eine "echte" Farbung zu 
ermoglichen. Es sei hier auf die Arbeiten von Green und Saun
ders 2, Stanish und ClaveP hingewiesen. 

Die Erfahrungen beim Farben von Acetatseide mit den her
kommlichen Farben haben zur Herstellung von Farbstoffen ge
fiihrt, die spezieH fiir diese Faser geeignet sind. Es sind entweder 
wasser16sliche oder fein zu emulgierende, unlosliche Verbindungen 
verschiedenster Zusammensetzung, die zum Teil direkt oder durch 
Diazotierung auf der Faser befestigt werden. Die Zahl dieser Farb
stoffe ist zwar vorlaufig im Verhaltnis zu den bekannten sub
stantiven Farben noch gering, aber es ist zu erwarten, daB sie 

1 W. A. Dyes: Seide 1928,218; Die Kunstseide 1928, 484. - Gatze: 
Seide 1928, 226. - Branden burger: Melliands Textilber. 1929, 215. 
Die Kunstseide 1929, 98. Z. f. d. ges. Textilind. 1929, 356. - Rabe: 
Melliands Textilber. 1928, 235. 

2 J. soc. Dyers a. Colourists 39, 10 (1923). 
3 Revue generale d. mat. col. 1923, 145, 167; 1924, 94, 158. 
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sich allmahlich standig vermehrt. Durch das Erscheinen der 
neuen Acetatseidenfarbstoffe ist man zum graBten Teil, wenn 
auch noch nicht vollstandig von den alten Methoden der Acetat
seidenfarbung abgekommen. Es seien hier von den auBerst zahl
reichen Verfahren zum Farben von Acetatseide nur einige an
gefiihrt. 

Reinigen. Das Reinigen der Acetatseide beschrankt sich auf die 
Entfernung der von der Fabrikation herriihrenden Verunreinigun
gen. Man behandelt die Acetatseide 1/4 Stunde in einem 45-50° 
warmem Bade mit etwa 2-3 gil Seife und 2 ccm/l Ammoniak. 

a) Das Farben durch teilweise Verseifung 1. 

Man verseift die Acetatseide an der Oberflache mit geeigneten 
Mitteln, meist Alkalien, mit oder ohne Schutzkolloid, so daB diese 
den Cellulosecharakter wieder erhalt und somit durch substantive, 
Schwefel-, Kiipenfarben usw. angefarbt werden kann. 

Be i s pie 1. Man behandelt etwa 1 Stunde bei 60 ° mit etwa 
5 ccm/l Natronlauge 40° Be und 10 gil Glucose, quetscht ab, seift 
warm, spiilt gut und farbt wie bei Kunstseide. 

Geeignete Farbstoffe, z. B. 
Universalfarben, 
Columbiaviolett R, 
Erika BN, 

Acetopurpurin 8 B, 
Siriusrot 4B, 
Columbiaechtscharlach S 5B, 
Schwefel- u. Kupenfarben usw. 

b) Farben mit gleichzeitigem Aufquellen der Faser, 
um dem Farbstoff das Eindringen zu erleichtern 

(siehe bei Kunstseide). 
Das Vorquellen oder die gleichzeitig mit dem Farben verbun

dene Quellung kann mit den verschiedensten Mitteln erreicht 
werden. Es wird meist gleichzeitig ein Schutzkolloid angewandt. 
Rier seien nur 2 Methoden zum Farben von basischen Farben mit 
solchen Quellungsmitteln angefiihrt (Celloxan, Acetanol, Setacyl
salz [G] u. a). Ais Schutzkolloide dienen EiweiBkarper wie Ge
latine, Leim oder Sulfitablauge, Protektol, Dekol usw. 

1. Mit Celloxan (C. enthalt wahrscheinlich Zinknitrat eine 
heterocyklische Base und ein Schutzkolloid2). Die basischen Farben 
auf Acetatseide sind nicht lichtecht, aber verhaltnismaBig gut 
waschecht. Man farbt etwa 314 Stunde bei 70 ° (Flottel: 20) unter 
Zusatz von Celloxan. Man setzt zuerst etwa 1/3 zu und gibt den 

1 Sanderson: J. soc. Dyers a. Colour. 1922, 16. - Weltzien: Tech
nologie der Kunstseide 1930, 406ff. 

Z s. Weltzien a. a. O. 428. 
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Rest Celloxan nach und nach hinein. Die fUr jeden Farbstoff er
forderliche Menge Celloxan ist hinter den Farbstoffen angegeben. 
Nach dem Farben wird gut gespult, evtl. aviviert (bei 40°) und 
maBig getrocknet. Das Losen der basischen Farben geschieht wie 
bei Baumwolle angegeben, mit etwas Essigsaure. Die Wasser
echtheit kann durch Nachbehandlung mit 3-4% Katanol W 
in kaltem Bade, bei etwa 20-30 Minuten Dauer erhoht werden. 
Nachbehandlung zur Erhohung der Waschechtheit mit Tannin 
und Brechweinstein siehe bei Baumwolle, S. 24, 6. 

Versuche. Ausfarbungen wie bei basischen Farben ublich. 
Far b s t 0 f f e: *: Farbstoffe geben lichtechtere Farbungen aIs die anderen. 

!: Celloxan auf mehrere Male zusetzen. 
Celloxan 

Astraphloxin FF ex. 15 ccm/l 
*Rodamin B . . . . 15 " 
*Diamantfuchsin . 10-15 " 

Safranin T ex . . . 10 " 
Chrysoidin G ex . . 15 " 
Rhodulinorange NO . 15 " 

* Auramin O. . . . . 20 " 
*Rhodulingelb 6 G . . 15 
*Chinagriin kryst. . . 15 
Methylenblau BB, RR, 

B . . . . . .. 15 
*Tiirkisblau BB, G. . 15 
*Rhodulinblau 5B . . 3 

Celloxan 
BrillantrhodulinblauR 15 ccm/l 
Rhodulinreinblau 3 G, 15 " 
Rhodulinblau 6 G . . 15 " 

*Rhodulinblau GO, 3G015 " 
Bismarckbraun FR ex 20 " 

*Brillantrhodulinviolett 
R ....... 4-5 " 

*Krystallviolett Plv. . 10 " 
*Methylviolett B) 2B, 

4B. . . . . . . . 4 " 
*Methylviolett 5B, 6B 5 " 
*Methylviolett R, 4R 4 
*Rhodulinheliotrop B, 

3 B ....... 10 " 

2. Mit Beize fur Acetatseide (I.G.). Man beizt, indem 
man trocken eingeht mit Flotte1: 20, bei etwa 60° mit einer 
8 % igen Losung wahrend 20 Minuten. Hellere Tone bei Zimmer
temperatur mit einer schwacheren Losung. Nach dem Beizen 
wird abgequetscht bzw. geschleudert und ohne zu spulen gefarbt. 
Das Bad wird mit etwa 2 ccm/l Essigsaure beschickt, und man 
beginnt bei Zimmertemperatur mit dem Farben. Durch lang
sames Erwarmen auf etwa 60-70° laBt man ausziehen. Flotte 
1: 30. Bei Auramin 0 wird die Beize dem Farbebade zugesetzt 
(etwa 10 gil, vorher gelOst) und die Seide ohne vorheriges Beizen 
gefarbt. 

c) Farben mit wasserloslichen neueren Farbstoffen. 
CelIitechtfarben I.G., Azetolfarben, Gebr. Seitz, Frankfurt, 
Soledonfarben, S.D.C., einzelne Ionamine B.D.C. und andere. 

Die CelIit- und Cellitechtfarben sind ziemlich gut wasser- und 
waschecht. Die Lichtechtheit der Cellitechtfarben ist gut bis sehr 
gut, wahrend die Cellitfarben wenig lichtecht sind. Die Farben 
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lassen sich gut mischen und konnen fur Stuckware verwendet 
werden. Tierische Fasern werden stark angefiirbt, und daher sind 
diese Farbstoffe fur Mischgewebe mit Wolle und Seide nicht gut 
zu gebrauchen. Auch vegetabile Fasern werden etwas angefarbt. 

Vorschrift. Die Farbstoffe werden in heiBem Wasser gelOst. 
Bei hellen T6nen beginnt man bei niederer Temperatur und er
warmt auf etwa 75°. Dem Bade setzt man etwa 40-100% 
(10-30 gjl) Glaubersalz oder 20-50% (5-15 gjl) Ammonium
chlorid zu. Farbedauer etwa 1j2-1 Stunde. Flotte1: 30. Cellit
echtgelb GGN farbt man mit 40-60% (10-20 gjl) Glaubersalz 
und 3-5% (1-1,7 ccmjl) Essigsaure. Cellitbraun R zieht am 
besten mit Ammonsalzen (ohne Essigsaure). Die Cellitfarben und 
Cellitechtfarben k6nnen auch mit Glaubersalz und Essigsaure oder 
Seife (fur helle Farben) gefiirbt werden. 

Versuche. Ausfarbungen zu etwa 3 % (1 gjl) (Cellitechtgelb 
GGN 0,5% [0,17 gil]) und Herstellung verschiedener Mischungen. 

Far bstoffe (Farbkarte 2 C d.1. G.): 
Cellitechtgelb GGN, R 
Cellitechtorange G 
Cellitechtrot B, BB 
Cellitechtrubin B 

Cellitechtviolett ER, 4R 
Cellitechtblau A 
Cellitbraun R 

d) Farben mit wasserunl6slichen Farbstoffen. 
Celliton-, Cellitonechtfarben (1. G.) Celanese S.R.A-Farben (B.C.L.) 
Cibacetfarben (Ci) Artisildirektfarben (S) 
Setacylfarben (G) Dispersolfarben (B.D.C.) u. a. 
Die Farbstoffe sind zum Teil Pulvermarken und muss en dann 

zu feiner Verteilung gebracht werden (anteigen), (z. B. Celliton- und 
Cellitonechtfarben in Pulver) oder werden als Paste vertrieben. 
Die Farbstoffe werden nach einer neueren Anschauung von der 
Acetatseide aus der Flotte herausgelOst (ausgeathert). Als Ver
teilungsstoffe dienen die bekannten Praparate wie Seife, Sulfo
rhizinate, Gummi, Tragant, Starke, Leim, Protektol u. dgl. 

Die Farbstoffe sind gut wasser-, wasch- und avivierecht. Die 
Cellitonfarben sind gut, die Cellitonechtfarben sind zum Teil 
auBerordentlich gut lichtecht. Auch die Uberfarbeechtheit ist gut 
und eignet die Farben zum Farben von Mischgeweben mit Wolle 
(als Effektfaden). Baumwolle und Viscose bleibt ungefiirbt, 
tierische Fasern werden schwach angefarbt, konnen aber gereinigt 
werden. Das Abt6nen erfordert eine gewisse Geschicklichkeit, da 
die Farben dieser Gruppe sehr ergiebig sind und gut ziehen. Die 
Farbstoffe sind teils Azok6rper, teils Abk6mmlinge von Anthra
chinon. Sie lassen sich zu Mischt6nen verwenden mit Ausnahme 
von Cellitonechtgelb R. 
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Farben mit Celliton- und Cellitonechtfarben. Flotte 
1: 20-1 : 40. Die Teigmarken werden mit Wasser verdiinnt, die 
Pulverfarben bei den in der Liste angegebenen Temperaturen mit 
Wasser gut angeteigt und der Teig am besten durch ein Sieb oder 
Lappen in das Farbebad geriihrt. Klumpenbildungen sind erneut 
mit Wasser anzuriihren. Das Farbebad wird mit etwa 2-3 gjl 
Seife oder anderen ahnlichen Emulgierungsmitteln (Monopolseife, 
Tiirkischrotol, PrastabitOl usw.) angeteigt und je nach der Kom
pliziertheit des Farbtones handwarm oder bis etwa 60° heiB ge
macht. Man erhitzt wahrend des Farbens dann auf etwa 75° und 
farbt etwa 314-1 Stunde bei dieser Temperatur. Nachher wird 
gut gespiilt und fertiggestellt. 

Versuche. Man farbe bunte Farben mit etwa 2-7% (0,7 bis 
2 gjl) Pulver, schwarz mit etwa 9-11 % (3-4 gjl) Pulver. Her
tellung verschiedener Mischungen. 

Farbstoffe (Farbkarte 2C derI. G.): 
Rot: 

Cellitonrot R Pulv. 40--50 0 

Cellitonscharlach B Pulv. 40--50° 
Cellitonrosa R Pulv. 40--50° 
Cellitonechtrosa B Pulv. lauwarm 
Cellitonechtrosa F 3B Pulv.lauwarm 
Cellitonechtrubin B Pulv. Iauwarm 

Griin: 
Cellitonechtblaugriin B Pulv. lauw. 

Blau: . 
Cellitonblau ex Pulv. lauwarm 
Cellitonechtblau B Pulv. lauwarm 
Cellitonechtblau BB Teig Iauwarm 
Cellitonechtmarineblau B Pulv. 

40-50° 
Orange: Cellitonechtmarineblau GT Puiv. 

Cellitonorange R Pulv. Iauwarm lauwarm 
Cellitonorange GR Puiv. Iauwarm Violett: 

GeIb: Cellitonechtviolett B Pulv. Iauwarm 
Cellitongeib 3G Pulv. Iauwarm Cellitonechtrotviolett R Pulv. Iau-
Cellitongeib 5 G Pulv. Iauwarm warm 
Cellitonechtgeib G Pulv. 40-50° Schwarz: 
Cellitonechtgeib R Puiv. lauwarm Cellitonechtschwarz B Pulv. 40-50° 
Cellit.onechtgeib RR Pulv. 40-50° Cellitonechtschwarz G Pulv. lauw. 

Die in den Musterkarten angegebenen Teigmarken sind etwa halb so 
stark wie die Pulverfarben. 

e) Farben mit Diazotierung und Entwicklung. 
Cellitazole (I. G) Cibacetdiazofarben (J.) 
Ionamine (B. D. C.) .Artisilfarben (S.) 

Beispiel. Cellitazole (Farbkarte 2 C der I. G.). Die Cellita
zole geben licht-, wasser-, wasch- und iiberfarbeechte Tone. Die 
Herstellung von Modetonen ist wegen der geringen Zahl der Tone 
schwer. Sie reservieren Baumwolle, auch Viscose. Seide und 
Wolle werden angefarbt, konnen aber mit Seife und Hydrosulfit 
oder dgl. gereinigt werden. Cellitazol AZ erhalt 2-3 gjl Seife in 
das Farbebad (Temperatur 70°). 



Acetatseide. 219 

Arbeitsgang. Zusatze. Cellitazol ST, R, RB werden ohne Zu
satz gefarbt. CellitazolORB mit 60-100% (20-30 gil) Glauber
salz und 5% (1,75 ccm/l) Essigsaure. Cellitazol B, SR, falls nach 
dem Saureloseverfahren 2a gearbeitet wurde, mit 5-15% (1,7 
bis 5 gil) Natriumacetat (nach etwa 15 Minuten nachsetzen). 

Bei Anwendung von Tetrapol zum Losen muB weiches Wasser 
zum Farben genommen werden. Bei hartem Wasser nimmt man 
mehr Seife und gibt vor dem Farbstoff etwa 0,3-0,5 gil Intrasol 
(Stockhausen) in das Bad. Fiir hellere Tone wirkt ein Zusatz 
von Seife und evtl. Tetrapol auch sonst giinstig. 

Far ben. Flottel: 30, Schwarz 1: 20 (Losen der Farbstoffe 
siehe unten). Man farbt bei etwa 40° am Anfang und erwarmt 
langsam wahrend des :Farbens auf 60-70°. Nach etwa 3/4 Stunde 
wird kalt gespiilt und kalt diazotiert. 

Diazotieren. Flottel: 30. Man behandelt mindestens 
1/2 Stunde kalt mit etwa 2 gil Nitrit und 5 ccm/l Salzsaure. Bei 
Schwarzfarbungen mit Cellitazol SR gibt man noch die Halfte 
mehr hinzu. Nach dem Diazotieren wird griindlich kalt gespiilt 
und mit einem der angegebenen Entwickler entwickelt. 

Entwickeln. Flotte 1:30. Die Temperatur des Entwick
lungsbades ist kalt oder lauwarm, mit Ausnahme von Entwickler 
ON. Entwickler ON wird bei 60-65° angewandt. Das Losen der 
Entwickler geschieht nach den unten angegebenen Vorschriften. 
Bei Schwarz aus Cellitazol ST kann bei etwa 30-40° entwickelt 
werden. Das Entwicklungsbad von ON muB vor dem Aufstellen 
der Seide schwach sauer gemacht werden (Essigsaure). Dauer 
der Entwicklung mindestens 3/4 Stunden. Zu kurze Entwicklungs
dauer ist schadlich. 

Nachbehandlung. Nach dem Entwickeln wird gespiilt, gut 
warm geseift (2-3 gil Seife) und gespiilt. 

Losen der Cellitazole. 
Cellitazol ORB und ST lOsen sich in heiBem Wasser gut. Ein 

Riickstand bei ST wird durch Zugabe von etwas Essigsaure und 
heiBem Wasser nachgelost. 

Cellitazol SR und B werden mit Salzsaure oder Tetrapol, Seife 
und Soda gelOst. Ein Teil Cellitazol SR oder B braueht: 

a oder b 
2 Teile Salzsaure, 3-4 Teile Tetrapol, 
30-50 Teile kochendes Wasser 4,5 Seife, 

0,5 " Soda, 
100 " kalkfreies Wasser. 

Das Ganze einige Minuten aufkochen. 
Es ist achtzugeben, daB von SR auch alles gelost ist. 
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Cellitazol R und RB lOs en sich wie folgt: 

1 g Cellitazol Roder RB IOsen sich 
a oder b 

in der zehnfachen Menge kalter nach dem oben beschriebenen Ver
Ameisensiiure. Nach Zusatz von fahren mit Tetrapol. 
kochendem Wasser wird der sich in 
feiner Form abscheidende Farbstoff 
mit 4 ccm Salzsaure fiir R und 

8 ccm Salzsaure fiir RB voll
standig gelost. 

Cellitazol AZ. Teig wird nach Anteigen mit Wasser von ge
wohnlicher Temperatur in das Farbebad gegossen. 

Samtliche Losungen werden dem Bade nur durch ein feines 
Sieb oder Lappen zugesetzt. 

Losen der Entwickler. 
Entwickler A, J und F werden mit heiBem Wasser gelOst . 

.B.Naphthol wird mit Lauge gelOst (siehe bei Baum
wolle). 

Entwickler BS wird in heiBem Wasser mit etwas Salzsaure 
gelOst. 

Entwickler ON wird wie B-Naphthol oder mit der doppelten 
Menge N atriumacetat und heiBem Wasser gelost. 

Beispiele fiir Fiirbungen (Farbkarte 2 D der 1. G.): 

1 % (0,3 gil) Cellitazol R mit 1,5% (0,5 gil) Entw. J gelb s n 
1 % (0,3 gil) " 
1 % (0,3 gil) 
1 % (0,3 gil) " 

0,7% (0,25 gil) 
1 % (0,3 gil) " 
1 % (0,3 gil) 
1 % (0,3 gil) 

0,7% (0,25 gil) 
1 % (3 gil) 
1 % (3 gil) 
1 % (3 gil) 
1 % (3 gil) 
1 % (3 gil) 
1 % (3 gil) 
1 % (3 gil) 
1 % (3 gil) 
3% (1,5 gil) 

0,25% (0,09) gil 
0,5 % (0,17 gil) 

2% (1 gil) 

" 1,5 % (0,5 gil) " F rot 
" 1,5 (0,5 gil) fJ-Naphthol rot 
" 1,5% (0,5 gil) Entw. BS rot 
" 3% (1 gil) ON rot 

s n 

RB " 1,5% (0,5 gil) J gelb s n 
" 1,5% (0,5 gil) F rot 
" 1,5% (0,5 gil) BS rot 
" 3% (1 gil) "ON bordo 
" 1,5% (0,5 gil) fJ-Naphthol rot 

ORB " 1,5% (0,5 gil) Entw. J gelb s 
" 1,5 %(0,5 gil) F rot 
" 1,5% (0,5 gil) BS violett 
" 3 % (1 gil) "ON violett 
" 1,5% (0,5 gil) fJ-Naphthol rot 

s 
s 

SR " 1,5% (0,5 gil) Entw. J braun s n 
" 1,5% (0,5 gil) F bordo 
" 4% (2 gil) ON schwarz s 

B " 1,5% (0,5 gil) ON blau s n 
" 2,5% (0,9 gil) ON blau s n 
" 4% (2 gil) "ON schwarz s n 
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4% (2 gil) Cellitazol STl mit 4% (2 gil) 
4% (2 gil) " AZ" 4% (2 gil) 

Entw. ON schwarz s n 
" ON schwarz s n 

B bedeutet: Farbung gut iiberfarbeecht in saurem Bade, n bedeutet: Farbung 
gut iiberfarbeecht in neutralem Bade. 

A vivage der geiarbten Kunstseide. 
Das Bestreben bei Veredlung von Kunstseidenerzeugnissen geht 

dahin, ihnen moglichst den Glanz, das Aussehen und den Griff der 
Naturseide zu verleihen. Die Erreichung dieses Zieles ist an die 
Gegenwart gewisser Sauren gebunden. Man laBt z. B. eine orga
nische Saure auf die mit SeifenlOsung getrankte Faser wirken und 
gibt je nach Art des gewiinschten Effektes (Weichheit und Glatte 
des Fadens usw.) noch andere geeignete Mittel zu. 

Beispiele. Als organische Saure hat sich die Milchsaure2 gut 
eingefiihrt und am besten bewahrt. Sie verdankt die weiteste 
Verbreitung ihren hervorragenden Eigenschaften, die den Seiden
griff bestandiger machen als Essig- oder Ameisensaure und die 
Kunstseide - vor allem die Viscose - nicht schwachen. 

1. Man geht nach dem Farben und Spiilen auf ein kaltes bis 
lauwarmes Bad mit etwa 10-20% Marsseife, je nach Harte des 
Wassers, zieht etwa 10-20 Minuten um, nimmt heraus, laBt ab
laufen oder schleudert und geht in ein zweites kaltes bis lauwarmes 
Bad mit etwa 10-12% Milchsaure (50%) je nach Art des Griffes. 

Der Griff wird krachender, wenn dem Saurebade je nach Be
darf etwa 1-2 gil Leim, oder 1-2 gil Starke, oder 3-5 gil 
Dextrin, oder andere Appreturmittel, wie Gelatine, zugesetzt 
wird. Soll der Griff etwas weicher, geschmeidiger werden, so setzt 
man dem Saurebade eine aus etwa 2% Oliven- oder ErdnuBOl 
hergestellte Emulsion zu. 

Nach dem Saurebade wird ohne zu spiilen geschleudert und ge
trocknet. 

Die Herstellung einer (:)l-Soda-Emulsion z. B. geschieht, wie 
jedem Fachmann bekannt, durch Aufkochen von 3 Teilen (:)1 und 
1-11/2 Teilen Soda calc. mit 5-10 Teilen Wasser. 

Neuere Untersuchungen haben ergeben, daB das (jI durch Auf
kochen mit Soda auf die Dauer beim Stehenlassen nicht geniigend 
fein verteilt bleibt, ein Zustand, der zur moglichst maximalen 

1 Cellitazol ST wird auch in Teigform angewandt. Man farbt dann den 
mit Wasser angeteigten Farbstoff wie die Cellitone mit Seife. Nach dem 
Farben wird griindlich gespiilt, wie oben beschrieben diazotiert und ent
wickelt. 4 Teile Pulver entsprechen 6 Teilen Cellitazol ST Teig. 

2 Siehe die Broschiire: Milchsaure in der Textilveredlung, Mer c k, 
Darmstadt. 
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Aufnahme des bles anzustreben ist. Man emulgiert daher neuer
dings das bl mit kiirzlich in den Handel gekommenen Stoffen, 
sogenannten Emulgatoren, wie NekaIAEM, PrastabitOl FE (Stock
hausen). 

Bei Verwendung dieser Mittel erhalt man sehr haltbare Emul
sionen, die man ohne Gefahr des Aufrahmens verdunnen kann und 
mit denen man unter gleichzeitiger Verwendung von Milchsaure 
einen weichen, seidenartigen Griff erzielt. 

Auch unter Verwendung von wasserloslichen bIen im Verein 
mit Milchsaure und Malzpraparaten erhalt man auf Kunstseide 
einen ganz weichen charakteristischen Griff. 

AnschlieBend einige Beispiele fur Erzeugung von Griffen ver
schiedenen Charakters, die sich gut in der Praxis bewahrt haben. 

1. Beispiel fur krachenden Griff. 10-15% Milchsaure 
(50%), 4-6% Malzextrakt, 3-4% Starke (gut aufgeschlossen), 
etwa 100% Bastseife. Man geht bei 30° ein, hantiert 15-20 Mi
nuten, schleudert und trocknet. 

2. Beispiel fur weniger starken Griff. 5-6% Milch
saure (50%), 4% Malzpraparat, 1 % bl in Form von Emulsion. 
Behandlung, Dauer und Temperatur wie bei l. 

3. Beispiel fur weichen Griff. 3% Milchsaure (50%), 2 bis 
4% wasserlosliches bl. (Monopolseife, Monopolbrillantol usw.) 

Gebrauchte Avivagebader konnen, falls es der Farbton der 
Partie zulaBt, durch Zusatz etwa der Halfte der zuerst angewandten 
Sauremengen und der erforderlichen Menge der anderen Mittel 
wieder aufgefrischt werden. 

Diese Milchsaureavivagebader sind recht lange haltbar, ein 
Vorteil vor Weinsaurelosungen, die nach einiger Zeit zu Schimmel
bildung neigen. 

4. Beispiele fur Griffigmachen mit Ramasit I siehe in 
den betr. Rundschreiben der I. G. 

EinfluB der Nachbehandlung auf den Farbton. 

Die Nachbehandlung der gefarbten Baumwolle oder Kunst
seide mit Sauren verursacht oft einen Umschlag des Farbtons, so 
daB die Partie nicht mustergetreu bleibt. Der Umschlag durch 
Milchsaure ist wegen ihrer milden Saurenatur nicht betrachtlich, 
und durch geschickte Auswahl gut "avivierechter" (saureechter) 
Farbstoffe kann der Farber dies em Ubelstand in den meisten 
Fallen abhelfen. 
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Netz-, Egalisiernngs-, Schutzmittel u. dgl. 
Zur Erleichterung des Egalisierens und Netzens, zum Schutz 

der Faser bei Verwendung schadlicher, aber notwendiger Zusatze 
ist eine groBe Anzahl Praparate im Handel, deren eingehende 
Wiirdigung im Rahmen dieses Werkchens unmoglich ist. Teils 
sind es nur Netzmittel, meistens aber gleichzeitig Egalisierungs
mittel, und einige verbinden damit auBerdem eine schiitzende 
Umhiillung der Faser. 

An diese Praparate werden eine groBe Reihe von Anforderungen 
gestellt, die den Bedingungen der verschiedenen Stadien der Textil
veredlung angepaBt sind. 

Als Netzmittel miissen sie geeignet sein, durch Veranderung 
der Oberflachenspannung moglichst rasch die Faser und evtl. 
Farbstoffpulver u.dgl. bei moglichst niedererTemperatur zu durch
dringen bzw. zu tranken und somit das Eindringen von Farbstoff
lOsungen u. dgl. zu vermitteln. Als Egalisierungsverbesserer ver
langt man die Fahigkeit, die TeilchengroBe von Farbstoffen zu 
regulieren und ihre Verteilung und Aufnahme in die Faser mog
lichst gleichmaBig zu bewirken. 

AuBerdem wird verlangt: Bestandigkeit gegen Kalk- und 
Magnesiumsalze, Unempfindlichkeit gegen saure und alkalische 
Behandlung, wenigstens in den iiblichen Konzentrationen (saures 
Farben, alkalische Flotte bei verschiedenen Behandlungen), 
Durchdringungsvermogen auch dichter Stoffe wie Hutfilze, fest 
gedrehte Zwirne u. dgl. Bei einigen wichtigen Verfahren verlangt 
man gleichzeitig Schutzwirkung auf die Faser (Farben von tieri
schen Fasern mit Alkali, langes Kochen von Wolle in Chromierungs
badern u. dgl.). 

Die au Berst zahlreichen Praparate lassen sich auf einige, wenige 
A usgangsstoffe zuriickfiihren. 

1. Seife und Soda sind als Netz- und Egalisiermittel in den 
meisten Fallen gut geeignet, vorausgesetzt, daB weiches Wasser 
vorhanden ist. 

2. Sulfurierte Ole verschiedenster Herkunft (Ricinusole usw.) 
mit mehr oder weniger hohem Sulfurierungsgrad, z. B.: 

Prastabitole (V, G) sind aul3erordentlich hoch sulfuriert. Die Marke V 
iibt gleichzeitig beim Farben von Wolle eine Schutzwirkung aus, da sie wie 
die Sulfosaure eines Farbstoffes von der Faser adsorbiert wird und diese 
gewissermaBen schiitzend umhiillt, (Stockhausen). 

Monopolseife, Stockhausen, 
Monopolbrillantol, Stockhausen, 

Avirole, Biihme, Chemnitz 

Colorane, Milch, Oranienburg, 
Textilol, Biihme, Dresden, 
Tiirkischrotiile und viele andere. 
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3. Sulfurierte Ole, Seifen mit Zusatz von fettlOsenden organi
schen Korpern wie Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorathylen, Tetra
lin, Hexalin, Methylhexalin (die letzten drei sind durch Wasser
stoff bereicherte Kohlenwasserstoffe). Sie finden Verwendung zum 
Farben fetthaltiger Ware, als Waschmittelzusatz u. dgl. Solche 
sind z. B.: 

Tetrapol, Stockhausen, Flerhenol, Flesch, 
Verapol, Stockhausen, Avivan, Bernheimer, 
Cycloran, Milch, Geneucol, B6hme, Dresden, 
Hexoran, Milch, Solventol, B6hme, Dresden, 
Lanadin, B6hme, Chemnitz, Diffusil, B6hme, Dresden, 
Brillantavirol, B6hme, Chemnitz, Effektol, B6nme, Dresden 
Perpentol, Milch, und viele andere. 

Die Praparate wirken teils losend, teils gut emulgierend auf 
aIle Arten Stoffe wie Farbstoffe, Fette, Ole, Schmutz, so daB sie 
bei Farbstoffen eine gleichmaBige Verteilung und somit Egali
sierung bewirken, und daB Fettstoffe, die leicht auf der Ware als 
Flecken zuruckbleiben, in eine Form gebracht werden, in der sie 
leicht auswaschbar werden. 

4. Abkommlinge von bestimmten organischen Basen (Pyridin), 
z. B.: Tetracarnit, Bohme, Chemnitz, Novocarnite, Bohme, 
Chemnitz, Eucarnite, Bohme, Chemnitz, und andere, die evtl. 
Mischungen verschiedenster Art darstellen. 

5. Praparierte Sulfitcelluloseablaugen, die egalisierend und 
gleichzeitig schutzend wirken, wie Protektol, Dekol. 

6. EiweiBkorper oder EiweiBabbauprodukte, z. B. Leim, Me
tasal und andere, die gleichzeitig als schutzender Zusatz zu Wasch
oder Farbeflotten dienen. 

7. Zuckerartige Verbindungen, auch als Schutzmittelgebraucht, 
z. B. Glucose. 

8. Naphthalinsulfosauren oder Derivate davon, die sehr gut 
netzend wirken und moglicherweise auch als Zusatzmittel zu andern 
Praparaten dienen: Nekal u. dgl. 

9. Als spezielle Emulgierungsmittel zur Herstellung haltbarer 
Olemulsionen dient z. B. Nekal AEM, Prastabitol FE und andere. 
Die Olemulsionen dienen bekanntlich vielfach zum Avivieren von 
Farbungen und Fasern. 

10. Eine Sonderstellung nimmt das Intrasol (Stockhausen) 
ein. Es besitzt die Eigenschaft, fettsaure Kalk- oder Magnesium
salze (Kalkseife u. dgl.) in kolloider Form zu halten und eine Aus
scheidung zu verhindern. Ahnlich wirken Hydrosan (Bernheim, 
Augsburg) und Dekol (I. G.). 
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Vergleichende Priifnngen fiir einige wichtige 
Echtheiten I. 

Bei den unten beschriebenen Priifungen ist zu beachten: 
1. Man vergleiche Farbungen mit moglichst gleicher Farbtiefe 

und anfangs auch nur Farbungen von moglichst gleichem Farbton, 
also griin mit griin, rot mit rot usw. 

2. Beim Priifen z. B. zweier Farbstoffe nebeneinander sind aIle 
Bedingungen in beiden Fallen ganz genau gleich zu halten, da 
sonst eine Gegeniiberstellung zwecklos ware. Also: gleiche Kon
zentration und Lange der Flotten, gleiche Dauer der Einwirkung, 
gleiche Temperatur, gleiche Bearbeitung mit der Hand usw. 

3. Bei Priifungen in kochendem Bade benutze man ein Kolb
chen2 mit RiickfluBkiihler, damit das Flottenverhaltnis konstant 
bleibe. 

4. Die zu prUienden Farbungen - moglichst Garne - sind da, 
wo Ausbluten stattfinden kann (Behandlung in waBrigen Medien) 
moglichst mit etwa der gleichen bis hochstens doppelten Menge 
ungefarbter Fasern fest zu verflechten und die beiden Enden mit 
Faden festzubinden, um die Starke der Ubertragung (Blutung) von 
Farbstoff feststellen zu konnen. Dieser Notbehelf laBt einen 
RiickschluB zu iiber das Verhalten einer gefarbten Garnpartie, 
die mit ungefarbtem oder anders gefarbtem Garn zu einem Stiick 
verwebt, etwa der gleichen Behandlung ausgesetzt werden wiirde, 
wie z. B. Wasche, Regen, Bleiche usw. Man verflechte jede Faser 
mit einem besonderen Muster derselben Farbung. 

5. Fiir die Versuche ist stets destilliertes Wasser zu gebrauchen. 
6. Von jeder Farbung behalte man ein geniigend groBes Muster 

zuriick, um nach erfolgter Priifung die Veranderungen festhalten 
zu konnen. 

7. Die Zopfe sind nach erfolgter PrUiung zu trocknen und erst 
dann zu losen, um das Bluten besser zu sehen und um die gepriifte 
Farbung mit dem Originalmuster besser vergleichen zu konnen. 

Man arbeite etwa nach folgenden Anleitungen: 

Lichtechtheit (fiir Farbungen auf allen Fasern). Man befestige 
die zu vergleichenden Farbungen mit Bindfaden oder dgl. (nicht 

1 Fiir genauere Priifungen wird das in der Einleitung bereits angefiihrte 
Buch der Echtheitskommission des Vereins Deutscher Chemiker empfohlen: 
Verfahren, Normen und Typen fiir die Priifung der Echtheitseigenschaften 
von Farbungen auf Baumwolle, Wolle, Seide, Viscosekunstseide und Ace
tatseide. Berlin: Verlag Chemie, 1928. (S. auch Heermann: Technologie 
der Textilveredlung 1926, S.359.) 

2 Das Kolbchen muB so groB gewahlt werden, daB es etwa bis zur 
Halfte mit der Flotte gcfiillt ist. 

Zuhlke, Leitfaden. 15 
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mit Gummi arabicum!) auf einer Unterlage nebeneinander und 
bedecke die eine Halite so, daB sie yom Lichte nicht getroffen wird, 
z. B. mit Pappe. Man setze jetzt etwa 3-4 Wochen unter Glas 
oder im Freien dem Licht bzw. Wetter aus und iiberzeuge sich 
etwa aIle 8 Tage von der Wirkung, ohne die Lage der Farbungen zu 
verschieben. Zum SchluB vergleiche man die yom Licht getroffenen 
Teile unter Heranziehung der bedeckten Halften in bezug auf den 
Grad des Ausbleichens und die Anderung der Farbtone. 

Waschechtheit (fUr Farbungen auf allen Fasern). 1. Baum
wolle. Flotte1: 40-60. Man verflechte mit ungefarbter Baum
wolle und behandle a) einmal bei mittlerer Temperatur (40-50°) 
und b) einmal kochend im RiickfluBkolben (fUr a und b je eine 
Probe nehmen) in einer Li:isung von etwa 3-5 gil Mars. Seife und 
1-3 gil Soda. Nach etwa 15-30 Minuten wird jede Farbung 
gleich oft abwechselnd eingetaucht und ausgedriickt wie etwa bei 
der Wasche (nicht reiben). Die Muster aus dem RiickfluBkiihler 
schiittet man in eine Schale und laBt etwas erkalten. Zum 
SchluB wird getrocknet und verglichen. 

2. Wolle. Flotte1: 40. Man macht Zi:ipfe mit Wolle und Baum
wolle und wacht zusammen wie bei Baumwolle angegeben. Die 
Seife kann etwas fetter gemacht werden (5-10 gil) und die Soda 
wird evtl. fortgelassen. Kochen ist zu vermeiden. Man priife das 
Ausbluten auf Wolle und Baumwolle und die Farbtonanderung. 

3. Seide. Flotte1: 40-60. Man mache einen Zopf mit Seide 
und behandle wie bei Baumwolle bei mittlerer Temperatur oder 
koche langere Zeit am RiickfluB (1-2 Stunden) ohne Soda
zusatz. 

4. Kunstseide. Flotte1: 40-60. Man verflechte mit verschie
denen Fasern und behandle wie bei Baumwolle bei mittlerer 
Temperatur. Bei Schwierigkeiten im Vergleich des Ausblutens 
nehme man etwas weniger Seife (etwa die Halite) und lasse die 
Soda fort. 

Wasserechtheit (fUr aIle Fasern). Flotte1: 40-60. Man ver
flechte mit verschiedenen Fasern und lege die Zi:ipfe 12-24 Stun
den in destilliertes Wasser von Zimmertemperatur. Darauf driicke 
man aus, trockne und vergleiche das Ausbluten und das Anfarben 
des Wassers. Bei zu starkem Bluten reduziere man, um besser ver
gleichen zu ki:innen, die Zeit der Einwirkung. 

Reibechtheit. Man reibe die getrockneten Farbungen (aIle 
Muster gleich oft) auf demselben ungefarbten Lappen Baumwolle 
nebeneinander oder reibe umgekehrt den Lappen fest mehrmals 
iiber das gefarbte Muster hin und vergleiche die abgeriebenen 
Mengen Farbstoff. 
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Saureechtheit (fur aIle Fasern). Man benetze die Farbungen mit 
verschiedenen Sauren, z.B. verdunnte Schwefelsaure (etwa 1: 10), 
Essigsaure (30%ig), Ameisensaure (1: 10)und vergleiche die Farben
umschlage mit Mustern, die nur mit Wasser angefeuchtet sind. 

A vivierechtheit. Man behandle die gefarbten Muster ahnlich 
wie beim A vivieren der Seide oder Kunstseide und vergleiche die 
Farbenumschlage mit unbehandelten Proben. 

Saurekochechtheit CUberfarbeechtheit). (Fur Baumwolle, Kunst
seide.) Man mache Zapfe aus Baumwolle bzw. Kunstseide mit 
Wolle und Baumwolle und koche die Proben so, als ob man eine 
Wollfarbung nach S.127 ohne Farbstoff ausfuhren wollte. Man 
prufe das Verhalten der Farbungen in bezug auf das Anfarben der 
mitverflochtenen Faser und die Anderung des ursprunglichen 
Farbtones. 

Chlorechtheit (fUr Baumwolle und Kunstseide). Die feuchten 
abgewundenen Muster werden mit Baumwolle und Kunstseide 
verflochten und in Bleichlauge mit etwa 1/2-1 gil aktivem Chlor 
gelegt. Nach etwa 1-3 Stunden druckt man die Proben aus und 
behandelt sie wie beim Bleichen der Baumwolle (S. 17) angegeben, 
um das Chlor grundlich zu entfernen. Nach dem Trocknen sind 
die Muster und die mitverflochtenen Fasern auf Bluten und Aus
bleichen zu prufen. 

Walkechtheit. Man unterscheidet verschiedene Arten von 
Walken, z. B. die Seifenwalke (neutral und alkalisch) und die 
Saurewalke. Der Zweck ist das mehr oder weniger starke Verfilzen 
von Wolle in Geweben. Dadurch schrumpft der Faden etwas ein 
und das Gewebe wird dichter. Die Wollfarbungen und auch die 
der mit Wolle verwebten andern Fasern mussen der Walke mag
lichst gut wiederstehen. 

Beispiel einer Priifung gegen das Walken mit Seife mit und 
ohne Zusatz von Soda: Man stelle sich eine fette Seife mit etwa 20 
bis 50 gil Seife her und setze fUr alkalische Walke etwa bis 3 gil 
Soda hinzu. Man verflechte jetzt z. B. gefarbte Wollmuster mit 
ungefarbterWolle undBaumwolle und walke die Zapfe in der Seifen
!Osung bei mittlerer Temperatur (etwa 30-40°) von Zeit zu Zeit 
tuchtig mit der Hand durch. Die ubrige Zeit laBt man sie in der 
Seife liegen. Nach etwa 1-2 Stunden wird gut gespult und ge
trocknet. Bei zu starkem Bluten macht man die Lasung ent
sprechend schwacher, z. B. bei Seide und Kunstseide. 

15* 



Anhang. 
Vergleich zwischen Graden Baume und spezifischem Gewicht. 

A. FUr Fliissigkeiten, die schwerer als Wasser sind. 

Grade Spez. Ge- Grade I Spez. Ge- Grade Spez. Ge-
Baume wicht 12,5 ° C Baume wicht 12,5°C Baume wicht 12,5 °C 

0 1,0000 24 1,1994 49 1,5141 
0,7 1,0050 25 1,2095 50 1,5301 
1 1,0069 26 1,2198 51 1,5466 
2 1,0140 27 1,2301 52 1,5633 
3 1,0212 28 1,2407 53 1,5804 
4 1,0285 29 1,2515 54 1,5978 
5 1,0358 30 1,2624 55 1,6158 
6 1,0434 31 1,2736 56 1,6342 
7 1,0509 32 1,2849 57 1,6529 
8 1,0587 33 1,2965 58 1,6720 
9 1,0665 34 1,3082 59 1,6916 

10 1,0745 35 1,3202 60 1,7116 
11 1,0825 36 1,3324 61 1,7322 
12 1,0907 37 1,3447 62 1,7532 
13 1,0990 38 1,3574 63 1,7748 
14 1,1074 39 1,3703 64 1,7960 
15 1,1160 40 1,3834 65 1,8195 
16 1,1247 41 1,3968 66 1,8428 
17 1,1335 42 1,4105 67 1,8590 
18 1,1425 43 1,4244 68 1,8640 
19 1,1516 44 1,4386 69 1,8850 
20 1,1608 45 1,4531 70 1,9090 
21 1,1702 46 1,4678 71 1,9350 
22 

I 
1,1798 47 1,4828 72 

I 23 1,1896 48 1,4984 

B. Fiir Fliissigkeiten, die leichter als Wasser sind. 

Grade I Spez. Ge- Grade I Spez. Ge- Grade I Spez. Ge-
Baume wicht 12,5 ° C Baume wicht 12,5 ° C Baume wicht 12,5 ° C 

10 1,0000 16 0,9605 22 0,9241 
11 0,9932 17 0,9542 23 0,9183 
12 0,9865 18 0,9480 24 0,9125 
13 

I 
0,9799 19 0,9420 25 0,9068 

14 0,9733 20 0,9359 26 0,9012 
15 0,9669 21 0,9300 27 0,8957 
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Grade I Spez. Ge- Grade I Spez. Ge- Grade I Spez. Ge-
Baume wicht 12,5 ° C Baume wicht 12,5 ° C Baume wicht 12,5°C 

28 0,8902 40 0,8295 52 0,7766 
29 0,8848 41 0,8249 53 0,7725 
30 0,8795 42 0,8202 54 0,7684 
31 0,8742 43 0,8156 55 0,7644 
32 0,8690 44 0,8111 56 0,7604 
33 0,8639 45 0,8066 57 0,7565 
34 0,8588 46 0,8022 58 0,7526 
35 0,8538 47 0,7978 59 0,7487 
36 0,8488 48 0,7935 60 0,7449 
37 0,8439 49 0,7892 61 0,7411 
38 0,8391 50 0,7849 
39 0,8343 I 51 I 0,7807 I 

Spezifisches Gewicht der Ameisensaure bei 20° C 

(nach Richardson und Allaire), 

Gew, ! Vol. 

I 
Spez. Gew. I Vol. 

I 

Spez. Gew. I Vol. Spez. 
Proz. I Proz. Gewicht Proz. I Proz. Gewicht Proz. Proz. Gewicht 
Ameisensaure Ameisensaure Ameisensaure 

5 4,14 1,0116 40 35,90 1,0964 75 72,27 1,1770 
10 8,40 1,0247 45 40,82 1,1086 80 77,67 1,1861 
15 12,80 1,0371 50 45,88 1,1208 85 83,19 1,1954 
20 17,17 1,0489 55 51,01 1,1321 90 88,74 1,2045 
25 21,23 1,0610 60 56,13 1,1425 95 94,48 1,21H 
30 26,37 1,0730 65 61,44 1,1544 100 100 1.221:1 
35 31,10 1,0848 70 66,80 1,lG5G 

Spezifisches Gewicht von Ammoniakfliissigkeit (Salmiakgeist) 

hei 15° C (nach Lunge und Wiernik). 

Spez. I Prozent 1 Literenthalt Spez. I Prozent I 1 Literenthiilt 
Gewicht NHa GrammNHa Gewicht NHa GrammNHa 

1,000 0,00 0,0 0,940 15,G3 14G,9 
0,995 1,15 11,4 0,935 17,12 160,1 
0,990 2,31 22,9 0,930 18,64 173,4 
0,985 3,55 34,9 0,925 20,18 18G,7 
0,980 4,80 47,0 0,920 21,75 200,1 
0,975 6,05 59,0 0,915 23,36 213,G 
0,970 7,31 70,9 0,910 24,99 227,4 
0,9G5 8,59 82,8 0,905 2G,G5 241,1 
0,9GO 9,91 95,1 0,900 28,33 255,0 
0,955 11,34 108,1 0,895 30,03 2G8,7 
0,950 12,74 121,0 0,890 31,75 282,6 
0,945 14,22 133,9 0,885 33,68 298,0 
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Prozentgehalt der Essigsaure bei 15° C (nach Oudemans). 

pr~z'l Spez. Proz. Spez. Proz. Spez. Proz. Spez. Proz. Spez. 
E~slg- Gewlcht Essig- Gewlcht Essig- Gewlcht Essig- Gewicht Essig- Gewlcht saure sliure sliure sliure sliure 

0 0,9992 21 1,0298 42 1,0543 63 1,0702 84 1,0742 
1 1,0007 22 1,0311 43 1,0552 64 1,0707 85 1,0739 
2 1,0022 23 1,0324 44 1,0562 65 1,0712 86 1,0736 
3 1,0052 24 1,0337 45 1,0571 66 1,0717 87 1,0731 
4 1,0052 25 1,0350 46 1,0580 67 1,0721 88 1,0726 
5 1,0067 26 1,0363 47 1,0589 68 1,0725 89 1,0720 
6 1,0083 27 1,0375 48 1,0598 69 1,0729 90 1,0713 
7 1,0098 28 1,0388 49 1,0607 70 1,0733 91 1,0705 
8 1,0113 29 1,0400 50 1,0615 71 1,0737 92 1,0696 
9 1,0127 30 1,0412 51 1,0623 72 1,0740 93 1,0686 

10 1,0142 31 1,0424 52 1,0631 73 1,0742 94 10674 
11 1,0157 32 1,0436 53 1,0638 74 1,0744 95 10660 
12 1,0171 33 1,0447 54 1,0646 75 1,0746 96 1,0644 
13 1,0185 34 1,0459 55 1,0653 76 1,0747 97 1,0625 
14 1,0200 35 1,0470 56 1,0660 77 1,0748 98 1,0604 
15 1,0214 36 1,0481 57 1,0666 78 1,0748 99 1,0580 
16 1,0228 37 1,0492 58 1,0673 79 1,0748 100 1,0553 
17 1,0242 38 1,0502 59 1,0679 80 1,0748 
18 1,0256 39 1,0513 60 1,0685 81 1,0747 
19 1,0270 40 1,0523 61 1,0691 82 1,0746 
20 1,0284 41 1,0533 62 1,0697 83 1,0744 

Spezifisches Gewicht der Natronlauge bei 15° C (nach Lunge) 

Grade Prozent 

I 
Gramm Grade Prozent Gramm 

Be Atznatron Atznatron Be Atznatron Atznatron 
in 1 Liter in 1 Liter 

1 0,61 6 26 19,58 239 
2 1,20 12 27 20,59 253 
3 2,00 21 28 21,42 266 
4 2,71 28 29 22,64 283 
5 3,35 35 30 23,67 299 
6 4,00 42 31 24,81 316 
7 4,64 49 32 25,80 332 
8 5,29 56 33 26,83 348 
9 5,87 63 34 27,80 364 

10 6,55 70 35 28,83 381 
11 7,31 79 36 29,93 399 
12 8,00 87 37 31,22 420 
13 8,68 95 38 32,47 441 
14 9,42 104 39 33,69 462 
15 10,06 112 40 34,96 483 
16 10,97 123 41 36,25 506 
17 11,84 134 42 37,47 528 
18 12,64 144 43 38,80 553 
19 13,55 156 44 39,99 575 
20 14,37 167 45 41,41 602 
21 15,13 177 46 42,83 629 
22 15,91 188 47 44,38 658 
23 16,77 200 48 46,15 691 
24 17,67 212 49 47,60 721 
25 18,58 I 225 50 I 49,02 750 
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Spezifisches Gewicht der Salzsaure bei 15° C 
(nach Lunge und Marchlewski). 

231 

Grade 

I 
Prozent I Gramm Grade 

I 
Prozent Gramm 

20 grad. Saure 20 grad. Saure Be Salzsaure in 1 Liter Be Salzsaure in 1 Liter 

1 1,58 

I 
49 13 20,01 686 

2 2,98 94 14 21,62 746 
3 4,57 145 15 23,05 801 
4 6,01 192 16 24,78 868 
5 7,58 245 17 26,54 938 
6 9,16 298 18 28,14 1002 
7 10,60 348 19 29,95 1075 
8 12,19 403 20 32,10 1163 
9 13,61 453 21 33,65 1227 

10 15,16 508 22 35,39 
I 

1301 
11 16,81 567 23 37,23 1380 
12 I 18,30 622 24 39,11 I 1462 

Spezifisches Gewicht der Schwefelsaure bei 15° C 
(nach Lunge und Isler). 

I Prozent Gramm I Prozent I Gramm Grade I Prozent I Gramm Grade Schwefel- Saure Gli'r sc~:wefel-li Sau!e Schwefel- Saure Be saure in 1 Liter saure III 1 Liter Be saure in 1 Liter 

1 1,15 11 27 31,23 384 53 66,71 1054 
2 2,20 22 28 32,40 402 54 68,28 1091 
3 3,34 34 29 33,66 420 55 69,89 1128 
4 4,39 45 30 34,91 441 56 71,57 1170 
5 5,54 57 31 36,17 460 57 73,02 1207 
6 6,67 71 32 37,45 481 58 74,66 1248 
7 7,72 82 33 38,85 504 59 76,44 1293 
8 8,77 93 34 40,12 523 60 78,04 1334 
9 9,78 105 35 41,50 548 61 80,02 1387 

10 10,90 117 36 42,93 572 62 81,86 1435 
11 12,07 130 37 44,28 596 63 83,90 1489 
12 13,13 144 38 45,61 619 64 86,30 1549 
13 14,35 158 39 46,94 643 65 90,05 1639 
14 15,48 169 40 48,36 669 65,1 90,40 1647 
15 16,49 185 41 49,85 697 65,2 90,80 1656 
16 17,66 199 42 51,15 721 65,3 91,25 1666 
17 18,82 213 43 52,51 747 65,4 91,70 1676 
18 19,94

1 
227 44 53,91 775 65,5 92,30 1690 

19 21,16 243 45 55,35 804 65,6 92,75 1700 
20 22,45 261 46 56,75 833 65,7 93,43 1713 
21 23,60 277 47 58,13 862 65,8 94,60 1739 
22 24,76 292 48 59,54 893 65,9 95,60 1759 
23 26,04 310 49 61,12 926 66 97,70 1799 
24 27,32 328 50 62,53 957 65,9 99,20 1825 
25 28,58 346 51 63,99 990 65,8 99,95 1838 
26 29,84 364 52 65,36 1021 
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Korrektur und Hirtebestimmung des Wassers. 
Wasser, das doppelkohlensauren Kalk (Calciumbicarbonat) ent

halt, verliert beim Kochen die Halfte der Kohlensaure, und einfach 
kohlensaurer Kalk (Calciumcarbonat) fallt aus. Die so beseitigte 
Harte des Wassers wird als "voriibergehende Harte" bezeichnet 
im Gegensatz zur "bleibenden Harte", welche auf durch Kochen 
nicht ausfallende Erdalkalisulfate, evtl. -chloride zuriickzufiihren 
ist. 

Man braucht zur Korrektur harten Wassers, d. h. zum Aus
fallen des Kalkes 

a) mit calc. Soda: fiir jeden deutschen Hartegrad und je 1001 
Wasser etwa 2 g; 

b) mit oxalsaurem Ammoniak: fiir jeden deutschen Hartegrad 
undje 100 I Wasseretwa 2,5 g. 

Zur Bestimmung der Gesamtharte eines Wassers bedient man 
sich einer alkoholischen Seifenlosung, welche pro Liter 20 g 
neutrale reine wei'Be Olivenolseife enthalt und auf eine Chlor
baryumlOsung eingestellt ist, deren Gehalt an reinem krystalli
sierten Baryumchlorid pro Liter destillierten Wassers 0,523 be
tragt. Diese ChlorbaryumlOsung, welche fiir je 100 ccm 45 ccm 
SeifenWsung verbraucht, entspricht einem Wasser von 12 deut
schen Hartegraden. 

Man arbeitet etwa folgendermaBen: 100 ccm des zu priifenden 

Vergleich 
zwischen deutschen, englischen 
und franzosischen Hartegraden. 

Wassers bringt man mit 

1. II. 
Deutsch Englisch 

einer Pipette in einen mit 
Glasstopfen versehenenZy
Hnder oder eine Glasstopsel-

Fra~!~~isch flasche von etwa 250 ccm 
1nhalt und laBt in Teilen 

0,56 
0,8 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 
11,0 
12,0 

0,7 
1,0 
1,25 
1,88 
2,5 
3,75 
5,0 
6,25 
7,5 
8,75 

10,0 
11,25 
12,5 
13,75 
15,0 

1,0 
1,43 
1,79 
2,69 
3,57 
5,37 
7,14 
8,93 

10,74 
12,50 
14,30 
16,07 
17,9 
19,64 
21,43 

tem Wasser auf 100 ccm auf und 

solange die beschriebene 
N ormalseifenlOsung zuflie
Ben, bis der bei starkem 
Schiitteln entstehende 
Schaum etwa 5 Minuten 
stehen bleibt. Die ver
brauchtenKubikzentimeter 
SeifenlOsung ergeben nach 
derne benstehenden Tabelle 
die Gesamtharte des Was
sers. 1st das Wasser sehr 
hart, so nimmt man 10 odeI' 
20 ccm, flillt mit destillier-

titriert, wie eben angegeben. 
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Ein deutseher Hartegrad entsprieht einem Geha~t von 1 Teil 
Kalk (CaO) in 100000 Teilen Wasser. 

Ein franzosiseher Hartegrad entsprieht einem Gehalt von 
1 Teil kohlensaurem Kalk (CaCOa) in 100000 Teilen Wasser. 

Ein engliseher Hartegrad entsprieht einem Gehalt von 1 Teil 
kohlensaurem Kalk (CaCOa) in 70000 Teilen Wasser. 

Berechnnng von Flottenmengen in Farbegefallen. 
1. Reehtwinklige Farbekufen und andere reehtwinklige Ge

faBe: 
h·a·b 

Flottenmenge M in Litem = 1000 . 

h = Hohe der Flotte. 
a = Breite des GefaBes (innen) in em. 
b = Lange des GefaBes( innen) in em. 

Beispiel: Ein GefaB von 65 em Breite, 170 em Lange, in dem die 
Flotte 55 em hoeh steht, enthiilt 

65 ·170·55 -W-OO- = 607,81 Flotte. 

2. Stuekfarbekufen (Haspelkufen) mit sehraglaufender Hinter
wand: 

Min 1 = (~).h.e 
1000 

h = Hohe der Flotte in em. 
a = Seitenlange der Flottenoberflaehe in em. 
b = Seitenlange des Bodens (innen) in em. 
e = Breite der Kufe (parallel zur Haspel), innen gemessen, 

in em. 
Beispiel: Eine Stiiekfarbekufe, in der die Flotte 90 em hoeh steht (h), 

und deren Oberflaehe seitlieh 95 em miBt (a), enthiilt bei einer inneren 
Bodenseitenlange (b) von 110 em und einer Breite (e) von 87 em etwa: 

(95 + 110) . 90· 87 = 8091/ I FI tt 
2 . 1000 ~ 2 0 e. 

3. Jigger: 
M' 1- (a + b) c· h 

III - 2.1000' 

Bereehnung wie bei der Stuekfarbekufe. Es ist einzusetzen fur: 
h = die Hohe der Flotte in em. 

a = die Seitenlange der Flottenoberflaehe (Sehmalseite) in em. 
b = Seitenlange des Bodens (Sehmalseite, innen) in em. 
e = Innere Lange des Jiggers in em. 
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Von dem erreehneten Betrag M sind die Walzen abzuziehen. 
Der von jeder Walze eingenommene Raum in l betragt: 

r·r· n· e' 
1000 

r = die Halfte des Durehmessers in em. 
:n; = 3,14. 
c = die Lange der Walze in em. 
Beispiel: Ein Jigger mit 2 Walzen, ebenen Langs- und senkreehten 

Sehmalseiten, in dem die Flotte 30 em hoeh steht (h), und deren Oberflaehe 
seitlieh 75 em miJ3t (a), enthalt bei einer inneren Bodenbreite von 50 em (b) 
und einer iuneren Lange von 210 em (e) ohne Walzen 

(75 + 50) . 30 . 120 = 393 75 I 
2 ·1000 ,. 

Jede Walze von 8 em Durehmesser und 200 em Lange besehrankt den 
4·4·n· 200 

Raum um: 1000 = 10,051, 2 Walzen also um 20,11. Die Flotten-

menge betragt demnaeh 393,651. 
4. Zylindrisehe GefaBe: 

. r·r·n·h 
M 10 1: 1000' 

r = die Halfte des Durehmessers in em. 
:n; = 3,14. 
h = die Hohe der Flotte in em. 
Beispiel: Ein GefaB von 120 em Durehmesser und einer FlottenhOhe 

von 130 em enthalt 

60· 60 ~;O~4 . 130 = 14691/2 I Flotte. 

5. Runde Kessel (Halbkugeln): 
M' 1- r·r·r·n·4 

10 - 2. 3 . 1000 . 
r = die Halfte des Flottendurehmessers (Oberflaehe) in em. 
:n; = 3,14. 
Beispiel: Ein halbrunder Kessel mit einem Flottendurehmesser von 

93 em enthalt annahernd 

46,5.46,5.46,5.3,14.4= 2081 Fl tt 
2 . 3 . 1000 a e. 
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