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Y o n v < l < \ 

l)ii' vor einigen Jahren in Angriff genommene erfolgreiche Neuorgani-
sation der preussischen Fachschulen für Textilindustrie gab Veranlassung, 
in den Lehrplan dieser Schulen die M u t e, r i a 11 e h r e , d. h. die systemati-
sche Darlegung der Rohstoffe und ihrer Verarbeitung zu Gespinsten, als be-
sonderen Unterrichtsgegenstand einzufügen. Ueber die Notwendigkeit und 
Zweckmässigkeit dieser Einrichtung besieht bei den Fachgenossen keine 
Meinungsverschiedenheit. Mehr aber als bei den übrigen Lehrfächern der 
Webeschulen macht sich bei diesem Gegenstand das Bedürfnis geltend, dem 
Schüler ein Hilfsmittel in Form eines Leitfadens in die Hand zu geben. Für 
die Schüler der höheren Webeschule in Aachen hat te ich deshalb einen der-
artigen Leitfaden verfasst und in Gebrauch gegeben. Von der K ö n i g 1. 
L e h r m i t t e l a n s t a l t f ü r d i e p r e u s s . F a c h s c h u l e n d e r 
T e x t i l i n d u s t r i e erhielt ich daraufhin den ehrenvollen Auftrag, dieses 
Buch so umzuarbeiten und zu erweitern, dass es auch an den übrigen preussi-
schen Webeschulen, deren Lehrpensum teilweise ein anderes ist, benutzt werden 
könnte. 

Indem ich die Arbeit hiermit der Oeffentlichkeit übergebe, bitte ich die 
Direktoren und Fachlehrer der Wobeschulen sowie auch Interessenten aus 
der Praxis um wohlwollende Beurteilung und insbesondere um freundliche 
Mitteilung von Material, durch welches L'nvollkommenheiten beseitigt und 
etwaige Lücken ausgefüllt werden können. Jede Mitteilung wird schätzbar 
sein und jeder Wunsch bereitwilligst berücksichtigt werden. 

Den Lehrern an der hiesigen höheren Webeschule, Herren W e b e r 
und H e p e n n i n g , bin ich für ihre freundliche Unterstützung zu Dank 
verpflichtet. Ersterer hat die mikrophotographischen Aufnahmen der Ge-
spinstfasern, letzterer eine Anzahl Zeichnungen druckfertig hergestellt. Be-
sonderen Dank schulde ich auch der K ö n i g 1. L e h r m i t t e l a n s t a l t 
f ü r d i e p r e u s s i s c h e n F a c h s c h u l e n d e r T e x t i l i n d u s t r i e , 
welche die Benutzung der von ihr herausgegebenen Lehrmittel bereitwillig 
gestattet hat. 

A a c h e n , im Juni 1899. 
i S p e i i n r a t . i l . 



V o r w o r t z u r z w e i t o n A u l h i ü v . 

N a c h d e m d i e e r s t e A u f l a g e hei a l l en In leressenLei i g u t e A u f n a h m e 14t'-
f u n d e n hat., w e l c h e d i e g e h e g t e n K n v a r l u n g e n wei l ¡ihc.rtroTi'en h a l . w i rd h i e r -
m i t d i e z w e i t e A u f l a g e d e m D r u c k ü b e r g e h e n . In w e s e n t l i c h e n D i n g e n u n t e r -
s c h e i d e t sie s ich w e n i g v o n d e r e r s t e n ; j e d o c h ist a l les , w a s gee igne t s ch i en , 
d e m B u c h e f ü r d ie B e d ü r f n i s s e de r T e x t i l f a c l i s c h i i l e n u n d d e r P r a x i s e ine 
e r h ö h t e B r a u c h b a r k e i t zu g e b e n , s o r g f ä l t i g b e r ü c k s i c h t i g t w o r d e n . Gle ich 
m e i n e m v e r s t o r b e n e n V a t e r b i t t e ich u m f r e u n d l i c h e A u f n a h m e u n d w o h l -
w o l l e n d e B e u r t e i l u n g des W e r k e s , u n d a u c h ich w e r d e f ü r j e d e n W i n k , d e r 
z u r V e r v o l l k o m m n u n g des B u c h e s die iH'ii k a n n , d a n k b a r se in . 

A a e h e 11 , im Mai li)(»7. 

J o s e p h N p c i m r a l l i . 

V o r w o r t z u r d r i t t e n A n l i n s e . 

V o n d e m V e r l a g e w u r d e ich a u f g e f o r d e r t , e ine N e u b e a r b e i t u n g des vo r -
l i e g e n d e n W e r k e s zu ü b e r n e h m e n , da die / .wei le A u f l a g e v e r g r i f f e n is t . D i e s e r 
A u f g a b e h a b e ich m i c h g e r n u n t e r z o g e n , d e n n de r von m i r h o c h g e s c h ä t z t e 
V e r f a s s e r i s t i m . J ah re 18i)t) zu se ine r Arbe i t d u r c h die e h e m a l i g e K ö n i g l i c h e 
L e h r m i t t e l a n s l a l t f ü r d ie p r e u s s i s c h e n F a c h s c h u l e n de r T e x t i l i n d u s t r i e a n -
g e r e g t w o r d e n , d e r e n L e i t u n g m i r d a m a l s o b l a g . Kr hal a u c h d'.e. v o n d i e se r 
A n s t a l t h e r a u s g e g e b e n e n L e h r m i t t e l in a u s g e d e h n t e m U m f a n g b e n u t z e n d ü r f e n . 
I ch k o n n t e d e s h a l b s c h o n d a m a l s a ls M i t v e r f a s s e r a n g e s p r o c h e n w e r d e n . 

D e r e r s t e I l a u p t t e i l de s W e r k e s K i n l c i l u n g d e r Bohs lo l ' f e , b e d u r f t e te i l -
w e i s e e i n e r d u r c h g r e i f e n d e n U m a r b e i t u n g , da sich auf d i e s e m Gebie te , seil; 
H e r a u s g a b e d e r z w e i t e n A u f l a g e , a lso in 12 . J ah ren , v ie les g e ä n d e r t h a t . Ich 
e r w ä h n e n u r d i e F o r t s c h r i t t e bei di r K l a c h s g e w i n n u n g u n d bei d e r K u n s t s e i d e . 

B e i m z w e i t e n I l a u p t l e i l , Y e r a r b e i l u n g d e r I lohs to l ' fe zu ( i e s p i u s l e u . k o n n t e 
i ch m i c h a u f g e r i n g e r e U m ä n d e r u n g e n b e s c h r ä n k e n , es mul. i tc a b e r d ie V e r -
a r b e i t u n g d e r I Jo lzze l lu iose zu G a r n e n h i n z u g e f ü g t w e r d e n . 

I c h h o f f e , d a s s sich d a s W e r k a u c h im n e u e n G e w ä n d e e i n e r e b e n s o g u t e n 
A u f n a h m e w i e b i s h e r e r f r e u e n wi rd . 

B e r 1 i n - L i c Ii t e r f e 1 d e . im J u n i IUI'.). 

M a x ( ¡ i i r ü e r . 



Einteilung der Rohstofle. 

Dir. in der T e x t i l - I n d u s t r i e zur V e r w e n d u n g k o m m e n d e n Rohs to f f e 7,IT-
fal len ihrer N a l u r nach in drei G r u p p e n , nämlich in: 

1. minera l i sche . 
2. pf lanzl iche, 
•'S. t ierische, 
I. kiinsLIiche. 

1. Mineralische Rohstoffe. 

Die der unorgan i schen N a t u r a n g e h ö r e n d e n R o h s t o f f e haben für die 
T e x t i l - I n d u s t r i e nur u n t e r g e o r d n e t e B e d e u t u n g . 

Ihr hohes spez. Gewich t , ihre Härte, und S te i fhe i t , sowie ihr ve rhä l tn i s -
mäss ig grosses W ä r i n c l e i l u n g s v e r n i ö g e n machen sie zu gewöhnl ichen Klei-
d u n g s s t ü c k e n ungeeignet , abgesehen von sonst igen K n v o l l k o m m e n h e i l e n . 
d ie einzelnen von iiineu besonders a n h a f t e n . Die in Be t r ach t k o m m e n d e n 
Stoffe, s ind : Asbes t , ( . las und Metal le . 

Der A s Ii e. s I bes ieht wesent l ich a u s kieselsaurer Magnesia u n d kiesel-
s au rem Kalk u n d k o m m t in vielen Ar ten vor, die m a n nach dem Geste in , 
in d e m sie, e i n g e b e n d sind, in zwei G r u p p e n einle i l l , H o r n b l e n d e - und Ser-
pen t in -Asbes t . Le tz te re r ist. f ü r die T e x t i l i n d u s t r i e der wicht igere . Kr ist 
z u s a m m e n g e s e t z t aus langen, para l le l l iegenden und lose m i t e i n a n d e r ver-
b u n d e n e n se ideng länzenden , fe ineu Käsern, die sieh leicht t r e n n e n lassen, 
a b e r ziemlich s p r ö d e sind, so dass sie sich schwer ve r sp innen . Desha lb ver-
misch t m a n sie gewöhnl ich mi t Klaehs, und zers tör t l e tz te ren h e r n a c h in dem 
G a r n oder Gewebe durch V e r b r e n n e n , wobei der u n v e r b r e n n b a r e Asbest zu-
rückb le ib t . 

Asbes t wird zu K l e i d u n g s s t ü c k e n fü r Feuc r l eu le und Arbe i t e r in feuer-
ge fähr l i chen B e t r i e b e n , zu u n v e r b r e n n b a r e n H a n d s c h u h e n und T h e a t e r -
d e k o r a t i o n e n ve ra rbe i t e t u n d a u c h zu Dich tungen b e n u t z t , n a m e n t l i c h d a n n , 
w e n n sie. hohen H i t z e g r a d e n ausgese tz t s ind. 

K a n a d a u n d Sibirien l iefern den g r ö ß t e n Teil des W e l l b e d a r f s an Asbes t . 
Das G 1 a s h a t die K igenscha f t , in der Glühh i t ze zu einer äusse rs t z ä h e n 

Masse zu erweichen , die sich zu Kaden von grossei' Keinheit ausz iehen lässt . 
Die Glasspinnere i besteht da r in , dass m a n mi t Hilfe eines Glass tabes a u s einer 
g l ü h e n d e n zähf lüss igen Glasmasse einen Kaden z ieht und diesen auf den l ' n i -
f a n g eines be re i t s t ehenden , schnel l u m l a u f e n d e n 1 laspels wi r f t . Der Haspe l 
z i eh t immer neuen Faden a u s der Glasmasse und wickel t ihn auf . t i ewebe , 
die. nur aus Glas fädeu bestel len, k o m m e n k a u m vor, j edoch werden Glas fäden 
in gewissen S to f f en vere inze l t zu besonderen W i r k u n g e n b e n u t z t , w o f ü r sie 
wegen ihres e igenar t igen Glanzes u n d ihrer F'ähigkeil , sich sa t t und b lendend 
zu f ä rben , besonder s gee ignet s ind. 

S |i ti n n r a t h , Mateiiallelirr. 1 



Bei der Verwendung der M e t a l l e , zu Geweben muss zwischen Ge-
weben, die nur aus Metallfäden oder Drähten bestehen, und solchen unter-
schieden werden, die Fäden aus tierischen und pflanzlichen Rohstoffen und 
metallene Zierfäden enthalten. Die Herstellung der eigentlichen Metallgewebe 
und -Geflechte, die zu Sieben, Schutzgittern usw. Verwendung finden und für 
die unedle Metalle (Eisen, Kupfer und Messing) benutzt werden, wird der 
Textilindustrie nicht zugerechnet. Die metallischen Zierfäden bestehen vor-
wiegend aus edlen Metallen. Hier kommen entweder echte Silberdrähte aus 
reinem Silber oder Golddrähte zur Verwendung, die aber nicht aus reinem 
Gold, sondern aus vergoldeten Silberdrähten bestehen. Ferner benutzt man 
silber- oder goldplattierte, sog. leonische Drähte, bei denen das echte Metall 
auf Kupferdrähte aufgebracht ist. Endlich werden alle genannten Drähte 
durch Plät ten in Flachdrähte, Lahn genannt, verwandelt und in diesem Zu-
stande verarbeitet. 

Meistens verwendet man die Rund- oder Flachdrähte nicht allein für 
sich, sondern wickelt sie in spiralförmigen Windungen auf eine Seele auf, die 
vorwiegend aus Seide besteht. 

Die Zierfäden benutzt man für Borten, Tressen und Schnüre, für Er-
zeugnisse der Posamentenindustrie und für Brokatgewebe. 

2. Pflanzliche Rohstoffe. 
Die Gespinstfasern, die dem Pflanzenreich entnommen werden, bilden 

eine grosse Gruppe, und gehören zum Teil mit Rücksicht auf den ungeheuren 
stetig wachsenden Umfang ihrer Verwertung, zu den wichtigsten Rohstoffen 
der Textilindustrie. 

Die eigentlichen G e s p i n s t f a s e r n sind ausnahmslos langgestreckte, 
röhrenförmige Pflanzenzellen, deren Wandungen sämtlich aus demselben 
Grundstoff aufgebaut sind. 

Dieser Baustoff ist der P f 1 a 11 z e n z e 11 s t o f f , gewöhnlich Zellulose 
genannt. Er gehört chemisch zu der Gruppe der Iv o h 1 e n h y d r a t e und 
hat die prozentische Zusammensetzung CGII l f l03. Nach Angabe dieser Formel 
erhält er: 

Kohlenstoff 44,44% 
Wasserstoff 6,18% 
Sauerstoff 49,38% 

100,00% 
So wie uns jedoch die Gespinstfasern von der Natur geboten werden, 

oder wie wir sie aus den Pflanzen gewinnen, sind sie niemals reiner Zellstoff, 
sie enthalten vielmehr fremde Beimengungen, wie Harz, Pflanzengummi, 
Holzstoff, mineralische Stoffe u. a. Sie müssen deshalb in den meisten Fällen 
vor ihrer Verwendung zu Gespinsten von diesen fremden Bestandteilen be-
freit werden. Diese Arbeit ist je nach der Menge des vorhandenen Holzstoffs 
und dem Grade der Festigkeit, mit der er der Pflanzenfaser anhaftet , mühe-
voll und zeitraubend. So macht z. B. die Baumwollfaser, der nur Spuren 
von Holzstoff beigemengt sind, eine eigentliche Entholzung unnötig, während 
andere wie Flachs, Hanf, Chinagras eine umständliche Arbeit erfordern, um 
die Faser frei zu machen. 

Die äussere Gestaltung der einzelnen Gespinstfasern ist verschieden und 
hierdurch ist es möglich, sie bei starker Vergrösserung unter dem Mikroskop 
voneinander zu unterscheiden. 

Zu den Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs gehören ausser den eigentlichen 
Fasern noch Torf, Holz, Stroh, Kautschuck und neuerdings Ilolzzellstoff (I lolz-
zellulose). 
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Nach der Art ihres Vorkommens an und in der Pflanze teilt man die pflanz-
lichen Gespinstfasern zweckmässig ein in: 

a) Samenfasern. 
b) Bastfasern, 
e) Fruchtfasern, 
<1) Sonstige Fasern. 

a) S a m e n f a s e r n. 

Als Samenfasern bezeichnet man die haarförmigen Gebilde, die bei vielen 
Pflanzen die Samenkörner umgeben. Bis heute werden nur die Samenfasern 
einer einzigen Pflanzcngatlung als Gespinstfasern benutzt, nämlich die der 
Baumwolle. Die Baumwollpflanze (Gossypium) gehört botanisch zu den 
Malvengewächsen und kommt in verschiedenen Arten vor. Durch Kreuzungen 
sind eine grössere Anzahl von Abarten entstanden, die teilweise kaum noch 
bestimmbar sind. Die Pflanze kommt als Baum, Strauch oder Kraut vor 
und gehört der wärmeren Zone an. Die Frucht ist eine drei- bis fünffächerige 
Kapsel von 'NVallnussgrösse mit 3—5 Samenkörnern von Erbsengrösse in jedem 
Fach. An diesen Samenkörnern hängen die zarten Fasern, die wir Baumwolle 
nennen. Bei der Reife springt die Kapsel auf, und die Fasern quillen ver-
möge ihrer natürlichen Elastizität hervor. Die Kapseln kommen nicht alle 
zu derselben Zeil zur Reife, so dass die Ernte sich über einen längeren Zeit-
raum erstreckt. 

Das Verbreitungsgebiet der Baumwollkultur dehnt sich ungefähr bis zum 
10. Breitengrade nördlich und südlich vom Aequator aus, ohne jedoch an 
diese Grenzen strenge gebunden zu sein. 

Für den Baumwollhandel und die Baumwollindustrie kommt die bo-
tanische Einteilung der Pflanze nicht in Betracht. Massgebend sind hier die 
Herkunf t und Beschaffenheit der Faser. Die in dieser Beziehung in England 
übliche Einteilung ist auch von der deutschen Baumwollindustrie, deren 
I Iaupthandelsplatz Bremen geworden ist, angenommen worden. Die Preisliste 
der „ L i v o r p o o 1 0 o l L o n A s s o c i a t i o n " unterscheidet wie folgt: 

a) B a u in w o l l e a u s d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a: 

1. S e a I s l a n d von den Inseln an der Küste von Georgia, Südcaro-
lina und Florida. Beste aller Bauniwollsorten, fein, seidenartig glänzend, weiss 
bis schwach gelblich. Faserlänge bis 55 mm. 

2. F 1 o r i d a aus dem Küstengebiet von Florida, ähnlich der vorigen. 
Faserlänge, bis 40 mm. 

3. U p 1 a n (1 aus Georgia und Südcarolina. Fein, weiss bis leicht gelb-
lich. Faserlänge bis 28 mm. 

4. M o b i l e aus Alabama und den benachbarten Staaten, ähnlich der 
vorigen. Faserlänge bis 27 mm. 

5. T e x a s aus Texas, fein und kräftig, weiss bis leicht gelblich. Faser-
länge bis 2ü nun. 

6. O r l e a n s aus Louisiana und Mississippi. Vorzügliche Sorte, fein, 
weiss bis leicht gelblich. Faserlänge bis 28 mm. 

b) B r a s i l i a n i s c h e B a u m w o 11 e. Die sämtlichen brasiliani-
schen Sorten slammen von einer und derselben Art, .nämlich von Gossypium 
peruvianum. Die Fasern sind kräftig, fühlen sich aber weniger weich an, als 
die nordanierikanische Baumwolle. Die Farbe ist weiss bis gelblich. Man unter-
scheidet im Handel: 1. P e r n a m , 2. C e a r a und A r a c a t y , 3. P a-
r a i b a und M a c e i o , 1. R i o G r a n d e , 5. B a h i a und A r a c a j a , 
ü. M a r a n h a m. 

1 * 
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c) A e g y p t i s c h e H :i u m \v o 1 I e: 1. (i a I I i n i , 2. F. g y p t i a n 
1) r o \v n , 3. Ii g v p t i a n w Ii i l e . 

d) \V c s t i Ii d i s c h e P> a u in w o l l e : 1. \V e s t I n d i a n . 2. I I a v I i. 
e) S ü d a in e r i k a n i s c Ii e o d e r P e r u b a u in w a l l e : 1. Ii a ii ^ Ii 

P c r u v i a i i , 2. S in o o l h V i' i' n v i a n , l>. S e a I s 1 a u d I' e r u-
v i a n. 

f) 0 s t i n d i s c h e B a u in iv n I ! c: 1. I i i n g Ii e n g Ii a n l . 2. I) Ii a r-
\v a r . ?>. P> r o a e !• , I. 1) Ii <> 1 I e r a Ii . () o m ; a , (S. \ ' c r a v u 1 . 
7. C o in p t a h , <S. S e i n d e . 9. I! e n g a I , 10. T i n n i v e I 1 v , 
11. W e s t e r n . 

Die ostindischen Baumwollen gelLen im Handel als die schlechtesten. 
Sie haben im allgemeinen die geringste l-'aserlänge, sind hart, rauh, glanzlos 
in Farbe , dabei meistens schlecht gereinigt. 

Kiir. 1. .Nonliniii'riUüiiiM-hr I !;uim\vo!]r. 
Mikprjiholui:; ' . A u f n a h m e nach der N m u r 

g) A u r- t r a 1 i .s e Ii e I! a n in w e i l e Hanert sieh in ihren F.igensehafleu 
der amerikanischen Sea Islam!, ist. aber woniger kräft ig. Die Fasei-länge ist 
unregelmässig, geht Iiis -KS mm. .Man unterscheidet im Handel F i d s c h i 
S e a I s i a n d und 'I' a h i I i S e a I s l a n d. 

10 A f r i k a n i s c h e I! a u in \v o l l e aus Fort Natal, Liberia, de! 
Westküste Afrikas, sowie neuerdings aus den Kolonien Togo, Ostafrika und 
Kamerun. 

i) B a u ni w o l l e a u s d e r I. e v a n i e . im Handel S in y r n a 
genannt , von den griechischen Inseln, sowie aus der Levante. 

F ü r die Güte der einzelnen Sorten sind besondere Handelsbezeichnungen 
üblich. Auch hier sind die englischen Bezeichnungen allgemein gültig geworden. 
Die „Liverpool Lot ion Association" unterscheidet für : 



1. \ <> r (1 ;i in e r i k ;MI i s c Ii e S c a I s 1 a n (I: o r d i n a r y , c o m m o n , 
m e d i u m , good med ium, m e d i u m finc, ex t ra fine. 

2. S (i n s l i ij e 15 a u m w o l l e a u s X o r d a m e r i k a : o rd ina ry , 
jinoil o r d i n a r y , low middl ing , in iddl ing, good middl ing , in idd l ing fair . 

.'!. B r a s i l i a n i s c h e M a u m w o l l e : midd l ing , midd l ing l'air, 
fair, good fair , good, f ine 

1. V e g y p I. i s e h e u n d S m y r n a - Ii a u m w o 1 1 e: o r d i n a r y , m i d d -
ling fair , good fair, good, f ine. ex t r a fine.. 

.y \Y e s t i n d i s c Ii e , a f r i k a n i s e Ii e . a u s L r a 1 i s e. Ii e u n d 
I' e r u - Ii a u in w o l l e : o r d i n a r y , midd l ing fair, fair , good fair , good. 

Ii. O s t i n d i s c h e H a u m w o l l e : fair, ful ly l'air, good fair , fu l ly 
good fair , good, ful ly good, fine. 

F r n l e a b l ä l l e k o m m e n u n t e r d e m N a m e n Lin te r s und d u r c h Zerreissen 
der I ' au i i iwol lba l lenhül len s c h m u t z i g gewordene Baumwol l e u n t e r dem N a m e n 
P i c k m g s in den H a n d e l . 

U n t e r dem Mikroskop zeigt die Bauniwol l faser hei IJOOfacher Yergrösse-
rung im na tü r l i chen Z u s t a n d e das in der Fig. 1 da rges te l l t e Bi ld. Sie b i ldet 
einen p l a t t g e d r ü c k t e n Schlauch und erschein! dahe r b a n d f ö r m i g miL ge-
wulsLelen B ä n d e r n . Ausse rdem ist sie korkz iehera r t ig u m ihre Längsachse 
g e w u n d e n . Hie ran k a n n sie. so fo r t unzweideu t ig e r k a n n t w e i d e n . 

L ine e igenar t ige V e r ä n d e r u n g e r fähr t die. Baumwol l f a se r , w e n n sie mi t 
ä t z e n d e n Alkalien • Kal i • oder N a t r o n l a u g e - • behandelL w i r d ; sie. qui l l t 
au f , verkiirzL sich u n d wird fes ter . Diese B e o b a c h t u n g m a c h t e Mercer im 
.Jahre. 1811. Spä t e r f a n d m a n . dass die Baumwol le einen b le ibenden , seiden-
a r t i gen Glanz a n n i m m t , wenn m a n sie. beim oder nach dem Tränken mi t der 
Lauge e t w a 2 '•>% über ihre u r sp rüng l i che Länge st.reckL u n d vor d e m Auf -
heben der S t r e c k u n g die Lauge, abspü l t . Die. G lanzwi rkung , die a m bes ten 
bei l angs tape l iger Baumwol l e •/.. B. ägyp t i sche r M a k o - B a u m w o l l e aus fä l l t , 
ist darauf beg ründe t , dass die Fase rn eine zy l indr i sche u n d g l a t t e F o r m an-
n e h m e n , wie Fig. 2 zeigt . Man nennt das Ver fahren Mercer is ieren u n d w e n d e t es 
sowohl bei ( i a rnen als Geweben an . F.s wird heu le in grossem U m f a n g e aus-
g e f ü h r t . 

Beim Kochen der Baumwol l e m i t a lka l i schen Laugen wird ein ha r za r t i ge r 
K ö r p e r von gelber F a r b e , «las Bauniwol lwachs , ausgezogen. 

Die S a m e n k ö r n e r der Baumwolle, sind s t a rk ölhal t ig und l iefern das u n t e r 
d e m N a m e n Bau inwol l samenö l (C.oüon oil) b e k a n n t e Oel. Wei l die reifen 
S a m e n k ö r n e r beim Liegen Oel ausschwi tzen , muss die B a u m w o l l e mögl ichs t 
schnell nach der F r i l l e e n t k ö r n t (egrenier t ) werden . Ks gesch ieh t dies auf 
besonderen Maschinen, die Kgren ie r inasch inen heissen. F.s g i b t ve r sch iedene 
A r t e n . Fine. Walze i i eg ren ie rmasch ine (Walzcn-gin) sLellt Fig . I> da r . Die 
Baumwol l e wird auf einen T isch a aufge leg t und nach r ech t s a n e inen Spa l t 
gepress t , den zwei Messer m1 u n d m- zwischen sich frei lassen. Die. a m l ' m f a n g e 
r a u h e Wa lze b erlassL die d u r c h den Spal t g e d r ü c k t e n S a m e n h a a r e u n d f ü h r t 
sie mit. sich. Sie. werden d u r c h die Walze c a b g e n o m m e n . Die Grösse des 
Spa l t e s ist. so bemessen, dass die K ö r n e r n ich t h indurch k ö n n e n , sondern von 
den I l a a r e n abges t r e i f t werden u n d du rch einen Bosl. nach u n t e n fal len. U m 
d a s Abs t r e i f en zu s ichern, bewegt sich das Messer in- m i t k le inem H u b e sehr 
schnell auf und ab . Bei einer a n d e r e n Maschine (Sägen-gin) gre i fen Kreis-
s ä g e b l ä t t e r durch einen Hos t u n d ziehen die Ilaare. mit. s ich, w ä h r e n d die 
K ö r n e r j ense i t s des Mostes ve rb le iben . 

Mi t der Baumwol l e verwandL sind folgende Fase rn t rop i schen U r s p r u n g s : 
P f l a n z e n d u n e n , K a p o k - oder Ceibawolle vom B o n i b a x b a u i n e , P f l a n z e n s e i d e 
oder La lo l rop i s vom A s k l e p i a s - S l r a u c h oder - B a u m und solche e inhe imischer 
H e r k u n f t : I lohrko lbenwol le von einer Schi l far t , Pappe lwol l e von de r P a p p e 



und Wollgraswolle vom Wollgras. Alle diese Fasern sind wenig haltbar und 
sehr glatt und deshalb schwer verspinnbar. Man benutzt sie zu Polster/wecken 

Fig . '2. Baumwol le , mercerisiort ges t reck t . 

Fig . 3. Wa lzeng ren i c r i aa sch ine (Walzen-gin) . 

oder verspinnt sie zusammen mit Baumwolle. Neuerdings versucht man ihre 
Spinnbarkeit durch Rauhmachen auf chemischem Wege zu verbessern. 
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b. H a s t f a s e r n . 

Die bei Kraul- und Holzpflanzen unmittelbar unter der Rinde gelegene 
Gewebeschicht, die in der Hegel aus langen, röhrenförmigen Zellen besteht, 
bezeichnen wir als Bast. Die Wandungen dieser Bastzellen besitzen vielfach 
eine grosse Festigkeit verbunden mit einer hervorragenden Feinheit und Ge-
schmeidigkeit und sind in diesem Falle als Gespinststoff geeignet. 

Die Bastfasern finden sich am Stengel oder Stamm, sowie bei einzelnen 
Pflanzen in den Blattscheideu und Blattspreiten, werden deshalb auch weiter-
hin als Stengelfasern und Blattfasern unterschieden. In jedem Falle macht 
die Freilegung der Fasern sowie ihre Reinigung von fremden Bestandteilen 
besondere Arbeiten nötig, die allgemein als das Aufschliessen der Bastfasern 
bezeichnet werden. Zu den in der Textilindustrie benutzten Bastfasern ge-
hören: 

1. D e r F 1 a c h s. Der Flachs ist die Bastfaser der Leinpflanze (Linum 
usitatissimum). Die Pflanze ist überall in der gemässigten Zone anbaufähig; 
das Hauptbezugsgebiet ist Russland, dessen Erzeugung heute noch die aller 
übrigen Länder zusammengenommen, übersteigt. Weiterhin wird Flachs 
gebaut in Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Belgien, Holland, Irland. Der 
belgische Flachs ist wegen seiner besonderen Güte und Feinheit geschätzt. 

Bei allen Pflanzen tiiitt mit der Sarnenreife eine Verholzung des Bastes ein. 
Die Fasern werden alsdann grob, hart, verlieren ihre Geschmeidigkeit und 
Festigkeit. Daraus folgt, dass man um so bessere Spinnfasern erhält, je früher 
vor der Samenreifu man die Pflanzenstengel aus dem Boden zieht. Anderer-
seits aber liefert, die Leinpflanze neben den Fasern noch ein zweites wertvolles 
Erzeugnis, die Samenkörner, aus denen das Leinöl gewonnen wird. Meistens 
wird deshalb die Flachsernte dann vorgenommen, wenn die Stengel sich gelb 
färben und die Samenkörner braun zu werden beginnen. Man nennt dies die 
Gelbreife. Die Fasern sind dann noch zart und geschmeidig, die Samenkörner 
liefern das wertvolle, für Speise- und industrielle Zwecke benutzte Oel, 
können aber nicht zur Aussaat benutzt werden. Sieht man nur auf die Faser-
gewinnung, so erntet man, wenn die Samenkapseln zwar ausgebildet, aber 
noch grün sind. Die Fasern sind in diesem Zustande sehr fein, weich und liefern 
einen sehr hellen und dabei festen Flachs. Die Fasern, die nach vollständiger 
Samenreife gewonnen werden, sind als Gespinststoff nicht mehr brauchbar. 

Das Freimachen der Flachsfaser aus dem Pflanzenstengel wird allgemein 
das Rösten oder Rotten genannt. Die Bastfasern sind untereinander und mit 
den benachbarten Gewebeschichten des Pflanzenstengels, also mit der Rinde 
auf der einen, mit dem Holz auf der anderen Seite durch eine Art von Kleb-
stoff, das Pflai.zengummi, verbunden. Die Röste hat den Zweck, dieses Gummi 
zu lösen und zu zerstören. Es sind verschiedene Verfahrungsarten möglich: 
Wasserröste, Tauröste, Warmwasserröste, Heisswasserröste, Dampfröste und 
Schwefelsäureröste. Die beiden erstgenannten sind die ältesten und auch ver-
breitetsten Verfahren. 

Bei der Wasserröte werden die durch das Riffeln mit einem kamm-
artigen Werkzeug von den Aesten und den Samenkapseln befreiten Pflanzen-
stengel zu Bündeln vereinigt aufrecht, mit dem Wurzelende nach unten, in 
stehendes oder schwach fliessendes Wasser gestellt und durch Auflegen von 
Brettern und Steinen soweit beschwert, dass sie vollständig vom Wasser be-
deckt werden. Nach einiger Zeit t r i t t eine Gährung ein, die das Pflanzen-
gummi zerstört, in weiterem Verlauf aber auch die Faser angreift und schädigt. 
Der Flachs heisst dann überrottet, auch wohl verrottet. Es muss deshalb der 
Vorgang sorgfältig überwacht und zum richtigen Zeitpunkt abgebrochen werden. 
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D i e D a u e r h ä n g t insbesondere von der Bescha f fenhe i t und der T e m p e r a t u r 
des R ö s l v a s s c r s ab . In s te l lendem oder schwach f l iessendem, weichen Wassel ' 
ist bei w a r m e r W i t t e r u n g die R ö s t e in ."i- -1 T a g e n vo l l ende t ; ka l t e W i t t e r u n g 
d e h n t sie auf ß—8 T a g e aus . IsL das Wasse r hart und dabei s t a r k f l iessend, 
so k a n n die R ö s t e m e h r e r e W o c h e n in Anspruch nehmen . Eisenhal t iges W a s s e r 
ist z u m R ö s t e » ungeeignet , weil es den F l a c h s unze r s tö rba r rost ig f ä r b t . Zur 
Besch leun igung des Gährungsprozesses se tz t m a n dem s t ehenden Wasse r 
häu f ig R a s e n oder S c h l a m m zu (SchlammrösLe) . Bei der T a u r ö s t e b r e i t e t 
m a n die F l achss t enge l auf e inem tun l ichs t m i t Gras bewachsenen Boden a u s 
u n d ü b e r l ä s s t sie der K inwi rkung der a t m o s p h ä r i s c h e n Einf lüsse . H e r r s c h t 
regner i sches W e t t e r , so ist die R ö s t e in 2 ••'! Wochen b e e n d e t ; bei t rockene r 
W i t t e r u n g k a n n sie 2 M o n a t e daue rn . Weil abe r die TaurösLe n i c h t so rasch 
v e r l ä u f t , wie die Wasse r rös t e , bringL sie auch viel weniger die G e f a h r der 
t ' e b e . r r o t t u n g m i t sich. 

H ä u f i g v e r b i n d e t m a n die Wasse r - und T a u r ö s t e in der Weist; m i t e i n a n d e r , 
dass m a n die Pf lanzens tenge l ers t in das Wasse r br ing t , jedoch n ich t bis zu r 
v o l l s t ä n d i g e n R ö s t e in demselben belässt , v ie lmehr die Bös t re i fe d u r c h die 
nach fo lgende T a u r ö s t e he rbe i füh r t . Diese, gemisch te Rös te wird ausschl iess-
lich zu d e m Zwecke a n g e w a n d t , das F e b e r r o t t e n zu v e r h ü t e n . 

V o n den übr igen R ö s t v e r f a h r e n , die auch als küns t l i che Rösten beze ichnet 
werden , die sämt l i ch ziemlich schnell ver laufen , abe r grosse A u f m e r k s a m k e i t 
e r fo rde rn , h a t sich nu r die Schenksche W a r m w a s s e r r ü s t e bewähr t . Die an -
deren hat m a n f a s t ganz, aufgegeben , weil sie zu teuer sind und die Bas t -
faser» sehr le icht angre i fen . Bei der Warniwassen 'ös tc / werden die. F l ach s -
b ü n d e l in I Iolzgefässen oder in g e m a u e r t e n G r u b e n oder Bassins wie bei der 
n a t ü r l i c h e n W a s s e r r ö s t e eingestel l t und z w a r auf einen EaLtenboden, der 
e t w a 20 c m v o m R o d e n der G r u b e e n t f e r n t isL. Die G r u b e wird bis z u r voll-
s t ä n d i g e n U e b e r f l u t u n g der F l a e h s b ü n d e l m i t Wassel ' ge fü l l t und dieses du rch 
Dan ip fhe i z seh l angen , die u n t e r dem LalLenboden liegen, auf eine T e m p e r a t u r 
von 2."j° C. g e b r a c h t u n d auf dieser s t ä n d i g e rha l t en . In :S • I T a g e n ist. bei d iesem 
Ver f ah ren die vo l l s tänd ige Bös t re i fe e r langt . 

N a c h der Hös te werden die F lachss lengel durch Ausspülen von S c h l a m m 
u n d S c h m u t z gere inigt , sodann geLrocknet. Das geschieht im Fre ie» durch 
A u s b r e i t e » o d e r Aufs te l len des Flachses in Kege lpyra in iden , Kape l len ge-
n a n n t . Ks e r f o r d e r t grosse F l äche» und ist ganz vom W e t t e r abhäng ig . 

Sei t e inigen .Jahren ist eine neue WarinwasserrösLe, die K a n a l r ö s t e , ein-
g e f ü h r t worden , bei der der F lachs nicht wie bei der Bass inrös te in r u h e n d e m , 
sondern in l angsam fl iesseudein Wasser ge rös te t wird. .Mit ihr ist a u c h eine 
küns t l i che T r o c k n u n g v e r b u n d e n . Röste, und T r o c k n u n g sind in e inem ge-
schlossenen R a u m u n t e r g e b r a c h t und g e s t a t t e n , u n a b h ä n g i g vom W e i t e r , 
eine, u n u n t e r b r o c h e n e A r b e i t im S o m m e r wie im W i n t e r . Fig. I zeigt eine solche 
Anlage . Im u n t e r e n S tockwerk bef indet sich in der ganzen A u s d e h n u n g der 
R ö s t k a n a l u n d im oberen in der .Milte der T r o c k e n k a n a l . Die hölzernen R ö s t -
k ä s t e n w e r d e n l inks oben miL Slrohl ' lachs beschickt , darauf nach u n t e n ge-
senk t u n d d o r t d u r c h T o n n e n , die m i t Wasse r gefü l l t werden, so beschwer t , 
dass sie. im R ö s t w a s s e r vo l l s tänd ig u n t e r t a u c h e n . Sie w a n d e r n l angsam nach 
rechts , w ä h r e n d d a s w a r m e Wasser ihnen e n t g e g e n s t r ö m t . Im K a n a l ist nur 
ein K a s t e n geze ichne t , t a t säch l ich ist der K a n a l bes tänd ig mi t K ä s t e n ge fü l l t . 
W e n n die K ä s t e n a m K n d e des K a n a l s rech ts ange lang t sind, werde» sie ab -
wechse lnd in je e inem parallel z u m Mi t te lkana l ve r l au t enden Se i t enkaua l 
ve r schoben u n d w a n d e r n in diesem von rech t s nach links. D o r t werden sie 
in das obe re S t o c k w e r k gehoben , n a c h d e m die B e s c h w e n i n g s t o n n e n durch 
U m s t ü r z e » en t l ee r t u n d en t f e rn t worden s ind. Die. Kanä l e fü r den R ü c k l a u f , 
die das R ö s t w a s s e r von i inks nach rechts d u r c h s t r ö m t , sind er forder l ich , um 



die L ä n g e des ( i e b ä u d e s zu 
v e r r i n g e r n u n d d a s I liehen 
u n d S e n k e n de r H ö s t k ä s t e n 
a n d e r s e l b e n S te l le zu er-
m ö g l i c h e n . 

N a c h d e m d a s I löst Was-
ser a u s den g e h o b e n e n K ü s -
t e n g e n ü g e n d a b g e t r o p f t ist., 
w e r d e n sie e n t l e e r t , wohe i 
d e r g e r ö s t e t e l ' l a c h s auf 
l l o l z l a ü e n s o r g f ä l t i g a u s g e -
b r e i l e l wii 'd. d ie in 1 lor-
d e n w a g e n a n g e o r d n e t s i n d . 
I , e l z l e r e w e r d e n d u r c h e ine 
s e i t l i c h e Tür a m l i nken K n d e 
d e s T r o c k e n k a n a l s in d iesen 
e i n g e s c h o b e n , w a n d e r n l ang-
s a m n a c h r e e h l s w o h e i 
w a r i n e L u f t i h n e n e n l g e g e n -
s l r ö m l . u n d w e r d e n d u r c h 
e ine T ü r r e e h l s h i n a u s g e -
z o g e n u n d e n l l c c r l . I > i - -
l ee ren W a g e n w a n d e l n pa -
ral lel z u m T r o c k e n k a n a l auf 
S c h i e n e n nacl i l i nks z u r ü c k , 
wo sie von n e u e m besch ick t 
w e r d e n . Der g e t r o c k n e t e 
F l a c h s k o m m t sofor t auf d ie 
K n i c k - o d e r l i r e e h m a s c h i n e . 
die. sogle ich b e s p r o c h e n we i -
d e n soll . 

Auf die Arbe i t des Trock-
n e n s fo lg t d a s D r e c h e n , d a s 
die. Z e r k l e i n e r u n g d e r m ü r -
b e n I I o l z b e s l a n d l e i l e des 
S i e n g e l s b e z w e c k t . Ks be-
s i e h t d a r i n , d a s s m a n (Iii; 
S t e n g e l a n m ö g l i c h s t v ie len 
S t e l l e n k n i c k t , u n d g e s c h a h 
f r ü h e r d u r c h 1 I a n d a r b e i l auf 
d e r B r e c h l a d e . I I e u t e w e r d e n 
M a s c h i n e n b e n u t z t , d ie a u s 
m e h r e r e n h i n t e r e i n a n d e r lie-
g e n d e n g e r i f f e l t e n W a l z e n -
n a a r e n b e s t e h e n . Die H i f f e -
l u n g j e d e s f o l g e n d e n P a a r e s 
ist e n g e r a l s d ie des v o r h e r -
g e h e n d e n , -'.erbricht a l so die. 
.Siengel a n v ie len S te l l en . Hei 
d e m b r e c h e n fa l len die meis -
t e n 1 Iol/ . teile des S t e n g e l s in 
k l e i n e n S t ü c k c h e n a b . ihre 
g ä n z l i c h e K n l f e r n u n g e r f o l g t 
a b e r e r s l d u r c h d a s S c h w i n g e n . 


