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CHYMISCHE VERSUCHE
UBER 

DAS VERHAELTNIS DER BLAUEN FARBĘ AUS 
VERSHIEDENEN TH1ERISCHEN 

KNOCHEN,
von

D. Wilhelm Heinrich Sebastian Bucholz.

/A ls neulich mein gnaedigfter Herzog mir die Frage vórlegte: Ob 
■*-  man nicht durch chymifche Kuntt, ais aus der verfchicd‘enen Meil- 
ge blauer Farbę, die verfchiedene Knochen liefern, finden konne; ob ein 
gegebener unbekannter Knochen vom Menfchen oder I hiere feye ? fo 
unternahm ich foigende Verluche :

Yerjuch 1.
Eine Unze von der Hirnfchaale einer vor funf Jahren verungluck- 

ten, durch den Schlag eines (łarken Baums auf den Kopf, plótzlich vcr- 
florbenen jungen und gefunden Frauensperfon wurde gróbJich zerftollen; 
eine Unze reines Weinfteinfalz dazu gemifcht, in einen Schmelztiegel ge- 
than, und bey maeffigem Feuer ło lange gelinde calcinirt, bis Rauch und 
Flamme unter ófterm Umruhren gsenzlich aufhorte. Hierauf wurde 
die Mifchung auf ein kupfernes Blech gefchuttet, und ais der Deckel weg- 
genommen, und die Mifchung kale wurde, gab folche einen fehr fłarken 
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4 Tentamina Chsmittń

fluchtigen Salmiakgcruch von fich. Diefes fchwarze Pulver wurde in rin 
Zuckcrglas gethan, mit vier Unzen heiflen Wafler ubergoflen, mit Papier 
zugedrehet, und mit dem Innhalte bezeichnet.

Ferfuch 2.
Eine Unze von der von illen Haeuten befreyeten und getrockneten 

Hirnfchaale eines Ochfen wurde gróblich gepulvert, mit einer Unze rei- 
nen Weinfłeinfalze vermilcht, und in allen damit yerfahren wie bey Ver» 
fuch i. ift gefagt worden. Die ausgefchiittete calcinirte Mafie wurde 
eben fo wie bey Verf, i. bedeckt, und man wurde eben den fluchtigen 
harnfalzigterr. Geruch gewahr wie fchon gemelder. Auch diefes wurde 
<nit vier Unzen heiflen Wafler ubergoflen, und zugedrehet hingeflellt.

Ferfuch 3.
Eine Utrze- ron dem von den Hseuten gereinigten und getrockneten 

Hirnfchtedel eines Schópfen wurde gróblich gepulrert, mit einer Unze 
reinen Weinfłeinfalze vermilcht, fo lange ealcinirt, bis wie bey V. r.z. 
Flamme und Rauch aufhórten. Beym Ausfchutten auf das kupferne 
Blech, und beym Erkalten ereignete fich der ntemliche fluchtige harnigte 

, Geruch wie bey Verf. 1.2. Nachdem diefes auch mit vier Unzen heifl 
fen Wafler ubergoflen, neben die andern Glaefer Verf. J. 2. geflellet, fo 
wurde daflelbe auch mit dem Innhalte bezeichnet,

Ferfucb 4.
Eine Unze gerafpeltes reines Hirfchhorn wurde ebenfalls mit einer 

Unze reinen Weinfłeinfalze vermifcht, in einen Tiegel getragcn, und wie 
bey. den erfłern drey Yerfuchen fo łange calcinirt bis Rauch und Flamme 
aufhórte. Beym Ausfchutten und Erkalten ereignete fich eben der ffuch- 
tig harnigte Geruch wie fchon gemelder. Die fchwarze Mafie wurde 
auch in ein Glas gethan, mit vier Unzen heiflen Wafler ubergoflen und 
hingefłellet, auch mit dem Innhalte bezeichnet.

Ferfucb 5,
Nachdem die Mifchungen in rorbenanfiten Glatfern 24 Standem 

Jang in einer Luft, in wclcher der Fahrenhcitifche Wsrmernefler zwi- 
fehen
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fchen den foten und $ V ° abwechfelte, geftanden, und bisweilen umge- 
riihrt worden; fo wurde eine Auflolung nach der andern auf das Filtrum 
gebracht, und je nachdem die Fluffigkeit durchgelaufen, noch zwey Un- 
zen reines Brunnenwalfer auf das Ueberbleibfel gefchiittet, um daflelbc 
yollends auszulaugen.

Verjuch 6.
Die Lange vom Menfchenfchaedel wurde zuerft vorgenommen, und 

um yerfchiedene Prseoipitirmitrel zu yerfuchen; Ib wurden je zehen Tro- 
pfen in ein kleines Kelchgfesgen gethan, und yerfchiedene Sacuren ver- 
fochr, welche nach der Reihe her erzaehlet werden follen :

Der Vitriolgcift wurde zu der Lauge fo Iange getrópfelr, bis das 
Braufen aufhórte und die Mifchung yollig geliettigt war. Die 
Mifchung wurde kaum triibe, nach Verflieflung einer Stunde 
fchwammen fehr wenige blaugraue Flocken in felbigen herum, 
doch war diefes aber fo wenig, dals es des fernern Unterfuchens 
nicht werth war.

Der Salpetergeift wurde auch bis zur Saettigung zu der Lauge ge- 
tropfelt, aber man rnerkre auch keine Farbenyeraenderung. Waeh- 
rend dals diefer Geift eingetrópfelt wurde, entftand eben der 
Dampf ais wenn Salpetergeift mit fluchtigen Harnfalze ais z. B. 
Hirfchhorngeift zufammengemifćht worden wteren. Nach einer 
Stunde fahe man keine Ver®nderung der Farbę, und die Probe 
wurde weggefchuttet.

F) Saurer Salzgeift zu IO Tropfen diefer Lauge bis zur Ssettigung gc- 
trSpfelt, machte die Mifchungmilchicht. Nach einer Stunde har- 
te fich der wenige weiffe Nicderfchlag in nichts geaendcrr,

F) Deftillirter Effig braufste wenig mit der Lauge, hingegen

gj der mit dem Weinftcinrahme gefchaerfre deftillirte Elftg braufste da- 
mit lebhafter, bewirkte aber keine Farbenyersenderung an der 
Mifchung.
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f) Die Auflofung des B’eyzuckers in Waflcr brachte auch keine Ver-
Enderung der Farbę zuwege, aufler dafs die Mifchung milchicht 
wurde.

g) Der faure concentrirte und refłificirte Geift aus dem Biichenholze
braufste lebhaft mir der Lauge. Die Mifchung blieb klar, und 
lieferte nicht den mindeften Prtecipitat.

Aus allen diefem erhellct, dafs wenig blaue Farbetheilgen aus die- 
fer Lauge zu hoffen waren. Denn ich wufste aus der Erfahrung, dafs 
wenn io Tropfen der gcwohnlichen Blutlauge mit Yitriolgeill gehórig ge- 
fsettigt werden, fo giebt folches fchon eine betraechtliche Menge blauen 
Praecipitat. Mit Salzgeift gefaettigt, giebt die gewóhnliche Blutlauge einen 
lieblichen dun-kel blauen Pratcipitat.

Verfuch 7.
In 10 Tropfen Lauge vom Ochfenhirnfchtedel wurde fo viel Vitriol- 

geift hinzugetropfelt bis die Scettigung gefchehen war — es erfolgte 
aber keine Spur einer Verxnderung der Farbę. Eben fo wurden alle die 
Reagentia und Steuren, wie beym Verfuch 6. gemeldet worden, yergebens 
ange wendet.

Perfuch 8.
Ein gleićhes (Verf. 6.) gefchahe mit der Lauge vom Schópfenhirr> 

fchacdel, aber auch ohne die mindefte Wirkung.

Ferfuch g.
Eben fo (Verf. 6.) verfuhr ich mit der Lauge vom Hirfchhorne, 

und fahe nicht die geringfle Farbenveraenderung.

Perfuch io.
Da nun nichts weiter ubrig blieb, ais bey diefen Laugen noch dio 

Avirkung des Eifenvitriols zu verfuchen; fo lolłe ich ein Loth felbft ver- 
fertigten reinen Eifenvitriol in vier Unzen reinem Walfer auf, filtrirte die 
Auflófung, und fchuttete eine Unze dayon je zu einer der. vier obgedach- 
ten Laugen, und liefs die Mifchungen eine Nacht ftehen. Des andern 

Tages
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Tages hatten diele Mifchungen alle eincn fahlblauen Bodenfatz, und tle 
wurden jedes befonders auł ein Filtrum gebracht; durch riermaliges Aus- 
fchfitten frifchen Waflers ausgefufł. Alle bekamen auł der Oberflacche ei- 
nc Eilcnrolłfarbe.

Verfucb 11.
Da es eine bekannte Sacbe ilł, dafs der Salzgeilł eine vorzugliche 

Wirkung bey Ferfertigung des Eerlinerblau aeuflert; fo wurde etwas von 
dem Prtecipitate aus Menfchenhirnfchaedel in yerdiinnten Salzgeilł gethan, 
und augcnblicklich erfchien eine fchone blaue Farbę, welche nach einer 
Srunde lich betrtechtlich yerbeflert hatte. Ich befchlofs demnach auf alle 
vier Prtecipitate auch dicfes Mittel anzuwendcn.

Verfuch 12.
Zu vier Unzen Wafler wurden zwey Quentgen fchwacher Salzgeilł 

gefchuttet, der naffe Praecipitat aus dcm Menlchenhirnkhcedel mit einem 
hólzernen Mefler von dem Fiieljspapierabgenommen, undin den verdunn- 
ten Salzgeilł getragen, umgeruhrt, und in kurzer Zeit wurde die Miichung 
blau, welche Farbę an Schbnheit mit jeder Stunde zunahm. Des andern 
Tages wurde die Milchung aufs Filtrum gebracht, hinlamglich ausgelulst, 
und wog trocken zehen Gran. Es war dicfe Farbę fchón blau, aber nicht 
fo dunkel ais feincs Eerlinerblau.

Ferfuch 13.
Der Pra?cjpitat aus Ochfenhirnfchtedel wurde, wie bey Verf. T 2 ge- 

meldet worden, in eben die Mifchung von zwey Quentgen Salzgeilł und 
vier Unzen Wafler geruhrt; es entfłund aber eine fchmuzige Farbę, wel- 
che erlł nach zwey Srunden ins blaulichte fchielte. Des andern Tages 
war die Fliifligkeit hellblau, und am Boden des Glales war fehr wenig 
dunkelblauer Praecipitat. Auf das Filtrum gebracht, ausgelufsr, und ge- 
trocknet, wog dieler dunkclblaue Praecipitat nicht mehr ais ein Gran.

Ter fuch 14.
Der Prsecipitat aus Schópfenhirnfchtedel wurde, wie eben erlł ge- 

meldet (Vcrf. 13,) auch mit yerdunnten Salzgeiiłe behandelt, allein die
‘ ;T Aj Mi-
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Mifchung bekam eine fchmuzige fahlgrune Farbę. Nach zwey Stundera 
hatte lich die Farbę nicht geaendert. Auch des andern Tages war diefel- 
be um nichts reraenderr, man fahe auch keine Spur eines blaulichten Pra:- 
cipitats am Boden des Glafes. Auf das Filtrum gebracht, ausgelufst und 
getrocknet, wog derfelbe anderthalb Gran, und hatte ein gelbgraues Ara-, 
fehen ungefehr wie Galmeylłein.

V ■ A
Per fu eh 15.

Der Pr$cipitat aus Hirfchhorn wurde auch wie die yorigen Prseci- 
pitate in eben lo viel mit Waffer yerdiinnten Salzgeift gebracht, Gleich 
drauf entftand eine merklich blaue Farbę, welche nach zwey Stunden zu- 
genommen hatte Des andern Tages war der Prscipitat fchón dunkel- 
blau. Aufs Filtrum gebracht, ausgeiult und getrocknet, wog diefer, dem 
Berlinerblau am aehnlichlłen kommende dunkle Prsecipitat zwey Gran.

Aus allem diefem erhellet, dafs die meilłe blaue Farbę in dem Men- 
fchenhirnfchtedel, im Verhaeltnifs mit andern Knochen befindlich, und 
wenn es wahr ilł, dafs die blaue Farbę von Eifentheilen mit Brennbaren 
umwickelt, herftammt; fo ift durch dicle Verfuche ausgemacht, dafs ira 
den Menfchenknochen die mehreften Eifentheile mit Brennbaren umwijc- 
kelt, befindlich find-

Um auch zu retfuchcn: ob das yerasnderte Verhce!tnifs der Kno
chen auch eine Vertenderung in der Farbę und Quantitaet hervorbraxhte ♦ 
fo wurden drcy Unzen Rindshirnfchtedel mit einer Unze Weinfteinlalze, 
wie oben gemeldet, calcinirt, und im ubrigen eben fo yerfahren. Auf 
diele Weife erhielt ich drcy Gran fchónen hellblauen Praecipitat. Diefen 
Verfuch habe ich bios delswegen wiederholt, damit diejenigen, welche et- 
wa diefe Verfuche im Grofsen nachmachen wollten, die Proportion der 
Knochen und des Weinflcinfalzes delto Ccherer finden moęhten.

REVjSlb



REVISION DER GRUNDLEHREN
von der

CHEMISCHEN VERWANDSCHAFT DER KOERPER.
von

JOHANN CHRISTIAN WIEGLEB.

Es ift eine zu unferer Zeit in der Chemie allgemein anerkannte Wahr- 

heit, dafs fowohl die kiinftliche Verbindung ais Scheidung der Kór
per nach einer gewiflen Ordnung vor (ich gehe, und alfo ohnfehlbar nach 

gewiflen in der Natur gegriindeten Geletzen erfolgen mufle. Diefe ver- 
fchiedenen Erfolge fchreibt man der chemifchen Perwandfchaft der 
Kórper zu; worunter man die Neigung verfchiedener Kórper gegen ein- 
ander verftehet, die (ich durch eine beyderfeitige Verbindung veroffenba- 
ret. Ueber diefe Thatfachen (ind zwar alle Chemiften einig; aber es 
kommen dabey allerhand Umftaende vor, von welchen man diefes nicht 
behaupten kann.

Unter vielen dergleichen Faellen will ich nur nach meiner jetzigen 
Abficht, bey einem einzigen ftehen bleiben. Ein fliiffiges Auflófungsmit- 
tel kann das Verm5gen haben, fich mit 10 verfchiedenen Korpern, im ein- 
zelnen Zuftande, zu vereinigen; die Salpeterfieure z. B. verbindet fich mit 
Silber, Queck(ilber, Wismuth, Kupfer,Bley, Eifen, Zink, Kalcherde,fluth- 
tigen Alkali und feuerbeftaendigen Alkali; und hiervon fagt man, dafs fol- 
ches wegen der chemifchen Verwandfchaft der Kórper erfolge. Aber 
diefes Auflófungsmittel verbindet fich mit den erwchnten to Korpern 
nicht in gleichem Grade, und daher kommt es dann, dafs, wenn das Sil- 
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ber mit dem Auflófungsmittel verbunden worden, und man Queckfifber 
hinzufiigt, jenes wieder abgelchieden wird, und diefes dagegen jene Stelle 
in der Verbindung einnimmt; eben lo gehet es auch diefem wieder, wenn 
Wismuth darzu kommt, und fo konnen nach und nach alle io Kórper 
nach der Ordnung mit einerley Auflófungsmittel verbunden und wieder 
abgelchieden werden. Dieles gelchathe, fagt man, defswegen, weil immer 
ein Kórper von diefen mit dem Auflófungsmittel nseher verwand fey, ais 
der andere, und der letzte Kórper, der weiter durch keinen andęrn abge- 
fchieden werden konne, die fterkfte Verwandfch,aft mit demfelben befitze. 
'Endlich fiehet man noch, dafs eben daflelbe Auflófungsmittel mit andern 
Kórpern gar keine Verbindung eingehet. Dieles wird durch das Goid 
bewielen, das von der Salpeterfaeure gar nicht angegriffen wird, wovon 
zur Urfache angegeben wird, dafs hier keine Yerwandfchafr yorhanden 
fey.

Trre ich mich nicht, fo lauft hier alles auf drey Fragen hinaus: i) 
Was iii die allgemeine Urfache, dafs Kórper miteinander rerbunden wer
den? 2) Worinn liegt der Grund, dafs nicht alle diefe Kórper mit einetn 
gemeinfchaftlichen Auflófungsmittel in gleichem Grade verbunden wer
den konnen? 3) Warum find andere Kórper von der Yerbindung ganz 
ausgefchloflen ? Konnen diefe Fragen auf eine gnugthuende Art beant- 
wortet werden, fo glaube ich auch, dafs in der ganzen Lehre von der che- 
milchen Verwandfchaft der Kórper alle Dunkelheitenverfchwinden werden.

Ueber die erflc Frage, welche die Urfache der chemifchen Verbin- 
dung betrifft, find die Meynungen der Naturforlcher und Chemiften be- 
kanntermaflen getheiler. Die Anhaenger des Cartefuis bildeten fich ein, 
folche einzig und allein in der Figur der Theile eines Korpers zu finden, 
die baldhakigt, zackigt, fpitzig, und bsld 3, 4, 6, oder 8eckigt gebildet 
wteren, und dafs alfo durch eine Umfchlipgung, Einhaekelung oder Ein- 
fchiebung ineinander die Yerbindung zweyer Kórper bewirket wurde. Die- 
fe fchon lange yerworfene Meynung hat fogar noch vor kurzem ein fonii 
gefchickter Chemifte (*)  wieder hervor gefuchet, und fie zur einzigen 
Grundurfach der Verwandfchaftder Kórper angenommen. Er behaupter, 
die Yerbindung der Kórper erfolge wegen der Figur ihrer gleichartigeti 
Theile, die man ais einfache belonders gebildete Werkzeuge betrachten 

mufle.

(*)  E. F. Wenzel Lehre von der Yerwandfchaft der Korper. Eresd. 1777. 8. 
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mufle. Die Urfach ihrer Verbindung und Zufammenhsengung fey alfo 
keine andere, ais eben die, warum ein Nagel oder Schraube in der Wand 
feft erhalten werde; und bey der Verbindung verfchiedener Korper wirk- 
ten folche, nach derBildung der Fatden, Blsettgen, Sterne und andern der- 
gleichen Figuren, wie Keile in einander; oder wie fich die zarten Lcinfae- 
fergen bey der Eereitung des Papiers bios wegen ihrer Figur verbaenden 
und den Zufammenhang hervorbraechten. Man erfiehet hieraus genau, 
dafs die Anhamger diefer Meynung darinn irre gehen, dalsfie eine mech*-  
nifche Verbindung von dem chemifchen Zufammenhange nieht richtigun- 
terfchćiden. Allein die Anhtengung einer Klette und dieFilzung derWol- 
le find mit einer chemifchen Verbindung gar nicht zu yergleichen.

Ich halte daffir, dafs man nur wenige Minuten Zeit darzu braucht, 
diefe Einbildung durch Thatfache zu entkraeften. So lange es nur auf 
die Verbindung zweener Korper ankommt, da einer in die Zwifchenrteu- 
me des andern aufgenommen wird, geht es mit den Haekgęn und Schrau- 
bengaengen ziemlich gut. Wenn wir uns ntemlich eine Flilffigkeit vor- 
ftellen, dereń Grundtheile mit den Theilgen eines andern Kórpers einge- 
bildetermafsen durchfpicket find, fo watrę die beyderfeitige Verbindung 
zwar begreiflich; wenn wir aber nur erwtegen, wie ftark zwey glattge- 
lchliffene Glastafeln einander anhaengen kónnen; dafs nach Mufchen- 
hroeks Erfahrung zwey Kugeln von Kriftallglafe lo ftark zulammengehan- 
gen, dafs 19 Unzen Gewicht zu ihrer Trennung erforderlich gewefen; 
und dafs Kruger anfuhrt, wie zwey Bleykugeln einander fo ftark angehan- 
gen, dafs fie 12 Pfund Gewicht haben tragen kónnen, fo liegt der Irrthum 
jenes Begriffs fchon oftenbar am Tage. Wenn wir dann ferner noch zu 
einer fluffigen Auflóiung eines trocknen Kórpers einen dritten Korper 
bringen, und fehen, dafs von dem Augenblick an, alle Theile des a-ufge- 
lóften Kórpers ihre Verbindung verlaifen und zu Boden fturzen, an ihrer 
Stelle aber nun der dritte Korper in die Yerbindung mit dem erftern ein- 
gehet; fo reicht mein Verftand nicht hin, nach jenen Yorftellungen, mir 
von diefer Wirkung einen Eegriff zu machen. Wie kann es nur gedacht 
werden, dafs auf folche Art miteinander cingehaekelte, yerwickelte oder 
eingeklemmte Theile ohne eine gewaltthtetige Wirkung fogleich befreyet 
werden follen? Wie ha: der dritte Korper, da alle Fugungen der klein- 
ften Theile des Auflófungsmittels mit den figurirten Theilen des zwey- 
ten Kórpers ganz erftillet und uberal ausgeftopfet feyn muffen, in eben 
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diefelben Fiigungen hinein kommen und jene gewaltfam ausheben kón- 
nen? Eine Klette verla?fst das Kleid ohne Gewalt nicht, ich mag einen 
Kórper ihr annaehern, welchen ich will. Aus diefen und andern Blólen, 
fo fich zufolge der Beobachtungen erkennen laffen, ift auch dieler Lehr- 
begriff fchon lange rerlaflen worden, und es rerdienet daher folcher gar 
keine Aufmerkfamkeit weiter. Eben fo wenig reichen auch andere erfon- 
nene Begriffe hin, nach welchen der Zufammenhang der Kórperbald dem 
Phlogifton, bald der Luft und bald einem andern Wefen zugelchrieben 
worden, die ebenfalls faemtlich in keine Betrachtung gezogen werden 
kónnen.

Nur Newtons Scharffinn blieb es vorbehalten, diefe wichtigeGrund- 
urfache der grófsten Wirkungen der Natur und Kunft zu erfinden. Er 
entdeckte nsemlich die Hnziehimgskraft in der Natur, und dafs folche 
der Grund von allem Zufammenhange der Kórper fey. Er erkannte ihre 
Gefetze, nach welchen fie wirkte, und bewics alles durch Erfahrungen. 
Eben diefer Lehrfatz wurde durch Mz/f/zew/roefrUnterfuchungcn beftse- 
tiget, und feitdem ift auch nun bekanntermafsen die Anziehungskraft von 
den grófsten Naturforfchern fur den wahren Grund von der ćhemifchen 
Verwandfchafr der Kórper anerkannt worden. Ich kann mich in die Wie- 
derhohlung und Anfiihrung der von diefen grofsen Gelehrten yorgetrage- 
nen Eeweife nicht einlaffen, noch yielweniger aber dereń Zahl zu vermeh- 
ren fuchen; denn, wem diirfte es wohl einfallen, nach dem Homer noch 
eine beffere Iliadę fchreiben zu wollen? Auf diefe grofsen Vorga?nger ift 
es wohl erlaubt, fich ruhig zu ftiitzen. Die Anziehungskraft kann in der 
Natur finnlich erkannt werden ; fie ftimmt mit den Beobachtungen uber- 
ein ; der Magnet und die Elektricittet find Zeugen; und das diinkt mir, 
fey genug, diefelbe auch bey den Erfolgen der unztehligen chemifchen 
Verbindungen und Scheidungen fur den allgemeinen wirkfamen Grund 
anzuerkennen.

Ich komme nun auf die Erórterung der zweyten Frage: woher es 
komme, dafs nicht alle Kórper mit einem gemeinfchaftlichen Auflófungs- 
mittel in gleichem Grade fich yerbinden? Es ift nach meinem Bedunken, 
nicht zu leugnen, dafs fich diefer Umftand durch die bloffe Anziehungs
kraft fchlechthin nicht erklacren lafFe, und dafs in dem einen Kórper vor 
dem andern ein Umftand yerborgen feyn mufiTe, in welchem der Grund 

von 
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von diefer Yerfchiedenheit zu fuchen fey. Dadurch find auch manche 
Naturforfcher gar verleitet worden, Newtons Lehre ais ein Hirngefpinft 
ginz zu rerwerfen, anftatt dafs fie iolche hajtten tiefer durchiłudieren, 
und eine genaue Yergleichung der verfchiedenen Umfende anftellen fol- 
len. In foleher Verlegenheit ergriff man nun wieder bald diefes und bald 
jenes Mittel zu Hiilfe. Endlich aber zerftreuete der Herr von Biłffon 
alle Widerfpriiche, und brcitete ein helles Licht iiber diefe Lehre aus, in
dem er vermittelft feines Scharffinns noch iiber jene Graenzehinausgicng, 
bey welcher Newton ftehen geblieben war. Der ganze Auffchlufs hier- 
von iii in der fó lehrreichen Stelle enthalten, welche alfo lautet: ” Wenn 
man bisher geglaubt hat, dafs dieGefetze der Verwandlchaft von denGe- 
letzen der Schwere ganz yerfchieden wteren, fo riihrt diefes nur daher, dafs 
man fie nicht fattlam gekannt, oder fich genauer urn fie bekiimmert, und 
diefen Gegenftand in feinem ganzen Umfange nicht gefafst hat. Dii 
Figur, die bey dem Himmelskorper, wegen ihrer fo grofsen Entfernung, 
nichts, oder doch beynahe nichts! zu dem Gefetze ihrer Wirkung aufein- 
ander beytrasgt, thut hingegen faft alles, wenn der Nbftand fehr klein 
oder gar nicht zu rechnen ijł ”. (*)  In dielem Grundlatze fcheint der 
Herr von Biiffon nun wirklich das wahre Ziel getroffen zu haben, indem 
er dadurch zeigt, dafs die Geftalt der grofsen Himmelskorper, fo fich in 
einem betrtechtlichen Abftande voneinander befinden, auf die Anziehung, 
welche fie gegeneinander seuffern, keinen Einflufs habe; da hingegenaber 
die Figur der klcinern The'ile, fo fich in einer Fluffigkeit aufgelblt befin
den, alfo nahe beyeinander find, gerade wie es fich bey den chemilchen 
Operationen zutrtegt, alles ausmache, und mithin durch felbige, in Anfe- 
hung des dadurch belłimmten Abflandes derfaemtlichen Beriihrungspunkte 
voneinander, der Grad der Anziehung beftimmet werde. Zur Befttetigung 
diefes Grundlatzeshabe ich auch vor kurzem in einem fehr guten aus dem 
Franzófifchen iiberfetzten neuen chemifchen Lehrbuche (**)  eine Erfah- 
rung durch folche KÓrper rorgeftellet gefunden, die in die Sinne fallen.

(*) S. deffen Naturgefchichte I3ter Band. S. 12.
(**) Anfangsgrunde der theoretifchen und praktifchen Chemie, zum Ge 

brauch der bfFentlichen Vorlefungen auf der Akademie zu Dyon &c. 
von den Herren de Morneau, Maret und Durande, Aus dem Franzóf. 
iiberfetzt von C. E. FPeigel. Leipzig. 1779, I. Th, S. 45,

B 3 ” Stellet
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„ Stellet man zween Wiirfel gleichlaufcnd zwo Linien weit voneinander, 
und im Gegentheil zwo Kugcln nur eine Linie voneinander entfernt, foift 
es gewifś, wenn man ihre Mafie und Materie gleich annimmt, dafs die An
ziehung der beyden Kugeln viermal fo ftark feyn mufs, ais die Anziehung 
der beyden Wiirfel zueinander ”,

Hierdurch bat uns nun der Herr von BUffon, wie ich daflir halte, 
auf die verborgene Urfache gefuhrt, dafs naemlich die Anziehungskraft 
der Kórper durch die Eefchaffenheit der Figur der kleinften Theile nach 
gewiflen Graden beftimmet werde, und zugleich damit iiber die Verfehie- 
denheit der chemifchen Verwandfchaftsfael!e ein helles Licht verbreitet. 
Hier finden wir nun zwar bey der Erklsrung der Verfchiedenheit, fo in 
jenen Faellen bemerket wird, die Figur der Theile wiederum in Anfchlag 
gebracht; aber wir erblicken folche jetzt in einem ganz andern Lichte. 
Durch fie foli keinesweges die Verbindung felbft crfolgen; wie fich denn 
auch folches mit den Eeobachtungen nicht vertraegt; aber es wird bewie- 
fen, wie fie verurfacht, dafs die allgemeine Anziehungskra.fr durch fie Len- 
kung und Richtung erhtelt, weil durch die Verfchiedenheit der gebildeten 
Oberflseche die Entfernung der Bertihrungspunkte auch fehr vertendert 
wird, woraus dann die yerfchiedenen Grade erfolgen muflen, die uns die 
Erfahrung bey den Verwandfchaftsfa?llen der Kórper bemerken laefst.

Nunmehro befinde ich mich auch auf einmal im Stande, die dritte 
Frage: warum manche Kórper von der Verbindung mit einem Aufló- 
fungsmittei ganz ausgefchloflen find, mit welchen doch viele andere Kór
per rereiniget werden kónnen? ganz kurz zu beantworten. Wenn na?m- 
lich die Figur der kleinften Theile eines Kórpers fo befchaffen ift, dafs die 
anziehende Kraft des Auflóiungsmittels, nach dem Verhteltnifs der Figur 
feiner kleinften Theile, und der Eelchaffenheit eben derlelbigen Theile 
des auflófenden Kórpers, auf diefen keine Anziehung aeuflern kann, fo 
bleibt der Kórper unangegriffen. Die Salpeterfeureteuflert, wie ich fchon 
angefiihrt habe, auf das Gold keine Anziehungskrafr, eben fo wenig auch 
die blofle Salzfeure. Sabald aber diefe beyden Saeuren miteinander ver- 
mifchet werden, wird fich das Gold damit verbinden. Kann wohl hier 
etwas anders vorgehen, ais dafs die Figur der Grundtheile diefer beyden 
Sacuren durch die Vermifchung veraendert wird, und ihre Anziehungskrafr 
nun ein anderes Verhadtnifs bekommt, welches der Figur der kleinften 

Theile
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Theile des Goldes entfpricht, und jcrzt auf einmal in Wirkfamkcit gefez- 
zet wird?

Diefemnach mufs nun wohl bey der chemifchen Verwandfchaft der 
Kórper und ihrer bemerkten Verfchiedenheit zweyerley in Eetrachtung 
gezogen werden: i) Die aUgemeitie Anziehungkrafl^ ais der einzige 
wirklame Grund, und z) dieFigurder Theile, fowohl des Auflófungs- 
mittels, ais des aufzulófenden Korpers, durch welche eigentlich nur der 
Grad der Wirkfamkcit beftimmet wird. In Kraft diefer fo einleuchten- 
den Grundfaerze diirfte nun wohl das Lehrgebeeude der chemifchen Ker- 
Tóandfchaft der Kórper folgendergeftalt aufzufuhren feyn. Die allerein- 
fachften Uranfenge der Natur, die Elertienta find mit einer gewifien an- 
erlchaffenen Grundkrafr begabet, welche die Anziehungskraft genennet 
wird; fie fcheinen aber lolche nicht alle in einerley Grade zu befirzen, 
wovon fich der Grund nirgends anders ais in der Urbildung oder in der 
Figur der Elemente felbft finden kann, an dereń genaue Beftimmung fich 
aber wohl kcin Geometer wagen wird. Durch die Verfchiedenheit ihrer 
Urbildung wird nun der Grad ihrer Anziehungskraft gegeneinander be
ftimmet, bald erhóhet und bald yermindert.

Vermóge diefer beftimmten Kraft werden nun folche, nach dem von 
Gott geordneten Lauf der Natur, zu allerhand lo genannten einfachen 
Mifchungen untereinander yerbunden. Und wenn dann ferner aus die
fen anderweite unzachlige zufammengefetzte Kórper in der Natur entfte- 
hen, fo wird ohnftreitig die Verbindung ihrer fiemtlichen einfachen Be- 
ftandtheile in allen Fadlen ebenfalls auf jener Grundkraft der Natur be- 
ruhen. Eine richtige Folgę aber ift es hierbey wohl, dafs dadurch diefe 
Grundkraft unzaehlige Veratnderungen und Richtungen erleiden mufie. 
Denn fobald nur z. B. zwey Elemente von verfchiedener Urbildung und 
einem daher ebenfalls yerfchiedenen Anziehungsgrade mitcinander verei- 
nigt werden, fo mufs auch wohl daraus nothwendig ein neues Wefen von 
einer ganz andern Grundbildung entftehen, und daflelbe mufs auch nur 
in feiner Anziehungskraft gcgen andere Subftanzen eine Vertenderung er- 
litten haben. Werden nun ferner aus folchen einfachen Mifchung.cn 
durch neue Verbindungen untereinander, zufammengęfetzte Kbrper her- 
vorgebracht, fo wird es wohl ebenfalls wieder fo erfolgen; ńacmlich, aus 
den yerfchiedenen Figuren der einfachen Mifchungen entftehen durch die

neuen 
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neuen Verbindungen abermals neue abgesnderte Figuren, und durch 
diefe erhaelt die urfpriingliche Anziehungskraft auch wiederum neue ab- 
getenderte Grade und Richtungen. Es konnen zur Bcftaetigung diefer 
Stetze auch finnliche Beweife aus der Chemie angefuhret werden. Wenn 
z. B. zwey Subftanzen, fo gegeneinander eine ftarke Anziehungskraft be- 
fitzen, aber auch beyde fur fich gegen einen dritten Kórper eine faft eben 
fo ftarke Verbindungskraft $u{fern,.mireinander verbunden werden; fo 
wird hierbey ihre beyderfcitige Anziehungskraft gegeneinander gerichtet 
und hierdurch ihre Yerbindung bewirker. Aus diefer Yerbindung ent- 
ftehet dann ein neuer zufammengefetzter Kórper, defien gleichartige Thei
le nun auch nothwendig eine ganz andere Figur bekommen, ais die Figur 
der beyden Theile vorhęr war; unddiefer neuentftandene Kórper befitzet 
nun auch ebenfalls eine durch die Zufammenfetzung vertenderte Anzie
hungskraft, die jetzt durch die neuentftandene Figur der gleichartigen 
kleinften Theile auch eine neue Richtung und yeraenderte Beftimmung be- 
kommt; und kurz, er erhaflt hierdurch einen andern Grad der Yerwand- 
fchaft gegen den dritten Kórper. Daher gefchiehet es dann oft, dafs ein 
und eben derfelbe Kórpernacheiner yertendertenBelchaffenheitder Grund- 
bildung feiner gleichartigen Theile auch gegen diejenigen Kórper, mit 
welchen er fich zuvor in einem gewiflen Grade verbinden konnte, nunmeh- 
ro bald eine erhóhete, bald eine yerminderte und bald eine gar aufgeho- 
bene Verbindungskraft aeuflert. Wir kennen die Figur einer koncentrir- 
ten kriftallifirten Vitriolfeure und auch des gemeinen alkalifchen Salzes; 
es ift auch bekannr, dafs fich beyde einzeln fehr lchnell und reichlich mit 
dem Wafler yermifchen. W’erden aber diefe beyden Salze erft miteinan- 
der yerbunden, fo kommt ein Salz zum Vorfchein, delfen Kriftallen fich 
in der Figur von jenen ganz unterfcheidet, und fich dagegen auch nun 
viel langfamer und weniger mit dem Wafler yereiniget, ais beyde Salze 
zuvor konnten —. Eben fo gehet es auch mit der reinen Weinftein- 
feure und dem Weinfteinlalze; von beyden ift die Figur ihrer Kriftallen 
bekannt, oder man kann fie doch leicht zum Vorfchein bringen; beyde 
find Salze, die.fich ficherlich fehr gerne und reichlich mit dem Wafler 
yerbinden; und demohngeachtet ift der ausbeyder Verbindung entftehen- 
de Weinftein gegen das Wafler ein fehr widerfpenftiger Kórper, und feine 
Kriftallen find ganz anders gebildet —. Vitriolfeure und Phlogifton, 
find beyde im einfachen Zuftande gefchickt fich mit einer andern Vitriol- 
faeure oder auch mit dem Zink zu yerbinden; werden aber beyde erft

. mitein-
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miteinander vereinigt, fo entftehet Schwefel daraus, ein Korper, der we- 
der mit einer reinen Vitriolfteure noch mit dem Zink eine weitere Verbin- 
dung eingehet, dagegen aber nun Faehigkeit befitzet, fich mit andern Kór- 
pern zu rereinigen, mitwelchen vorhero feine einzelne Belłandtheile nicht 
Ib leicht verbunden werden konnten; z. B. mit dem Eley, Zinn, Kupfer, 
Silber und Queckfilber —. Weder der Schwefel noch das fixe Alkali 
gehen mit dem Golde eine Vereinigung ein, lobald aber folche erfl: mit
einander yereinigt werden, greifen fie das Gold nun auch an. Sollten al
le diefe veraenderten Verwandfchaftsgrade nicht auf der durch die veratn- 
derte Figur der Theile ebenmaeflig veranderten Anziehungskraft beruhen ?

Da nun aber gleichwohl in den allermeiften Fxllen die Figuren der 
kleinlten Theile der Korper lo klein find, dafsfie nicht in unfere Sinne fal- 
Ien,fo wiirden wir dabey unbefchreibliche Schwicrigkeiten anueffen, wenn 
wir die Verwandfchaft der Korper nach der nothwendigen Belćhaffenheit 
diefer Figuren beftimmen follten. InErmangelung diefer Erkatnntnifs hat 
uns aber die Natur ein finnliches Geletz an die Hand gegeben, nach wel- 
chen uns diefes Verhteltnils in Anfehung der Folgen bekannt gemacht 
wird. Von diefem Geletz der Natur habe ich die erfte Anzeige in der 
vorne angefiihrten Schrift des Herrn Wenztls S. 28- angetroffen, und 
daraus erkennen wir nun folgendes: dafs je fchneller fich ein gemeinfenaft- 
liches Auflófungsmittel vieler Korper mit einem gleichen feftgefetzten Ge- 
wichte eines von diefen yereiniget, defto grófler auch der Grad der Ver- 
wandfchaft oder Verbindung mit demlelben feyn miilTe. Folglich ent- 
fpringet daraus diefes Gefetz: Die Kirwandfchaft der Korper mit ei
nem gemeinfchaftlichen Auflófungsmittel ijł umgekehrt, wie die Zeiten 
der Auflofuilg. Indem uns nun diefes wichtige Gefetz den Vortheilver- 
fchaffet, dafs wir nicht bios wiflen, ob die Verbindung eines gemeinfchaft
lichen Auflófungsmittel mit einem Korper grólfer oder geringer fey; fo 
find wir alfo hierdurch in den Stand gefetzet, fowohl die bereits vorhan- 
denen Verwandfchaftstabellen zu berichtigen, ais auch neue zu beflimmen. 
Denn der Unterfchied der Zeiten von der Auflófung der Korper zeigt al
fo auch zugleich den unterfchiedenen Grad der Verbindungen an. Eben 
daher kann man bey einer Anzahl Korper der Verbindung eines jeden mit 
dem gemeinfchaftlichen Auflófungsmittel ais eine Grófle betrachten, die 
fich fogleich durch eine beftimmte Zahl ausdriicken kefst, wenn die ge- 
ringfte in jeder folcher Keihe zur Einheitangenommen wird; und dadurch
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haben wir den Vortheil erianget, von allen und jeden dergleichen Erfchei- 
nungen eine richtige Erklatrung zu geben.

Auf eben diefes Gefetz grunden fich auch die fchonen Erfahrungeń 
des Herrn de Morveau, wodurćh er die Verwandfchaftsgrade des Queck- 
filbers gegen andere metallifche Kórper beftimmet hat. Er yerfchaffte 
fich verfchiedene metallifche Platten von einer vollkommenen gleichen . 
Grófte und Geftalt, befcftigte folche nacheinander an einen Arm einer fehr 
genauen Waage, und nachdem folche ins Gleichgewicht gebracht worden, 
fo brachte er fie an die Oberflaeche des Queckfilbers, das in einem dicbr 
darunter geftellten Gefefle befindlich war, und beftimmte die Krafc der 
Anhtengung forgfeltig durch das Gewicht, womit er den entgegengefetz- 
ten Arm befchweren mufste, um die Losreiflungzu bewirken. Diefeme- 
tallenen Eleche, die einen Zoll im Durchmeffer hielten, hiengen dem 
Queckfilber an;

Das Gold, mit einer Kraft von 446 Granen
Das Silber •— — 429 —
Das Zinn — — 418 —
Das Bley — —• 397 —
Der Wismuth — — 372 —
Der Zink — —• 204 —«
Das Kupfer — — 142 —
Der Spiesglaskónig — —, 126 —
Das Eifen — —- nj —
Der Kobold — — 8 — (

Hier erkennet man nun in der Ordnung'der Anhtengung auch genau die 
Ordnung der chemtfchen Verwandfchaft, und die durch alle bekannte Be- 
obachtungen beftstigten Grade der gróflern oder geringern Auflofsbar- 
kett diefer Metalle im Queckfilber. Es mochte alfo von nun an wohlohn- 
ftreitig, wie Herr de Morueau lagt, erwiefen feyn, dafs die Urfache der 
Anluengung mit der Urfache der Auflbfung einerley, und die Anziehung 
fowohl der Grund der letztern fey, wie fie es von dererflern ift. Hieher 

gehóren 
(*)  Anfangsgr. d. theoret, u, prakt. Chemie S. 49.
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gehoren auch noch folgende von ihm angeftellte Yerfuche: Ein rnndge- 
fthnittenes Spiegelglas, deflen Durchmefler dritthalb Zoll betrug, erfor- 
derte folgende Kraft, urn von der Obcrflacche yerfchiedenęr flufligen Ma- 
terien losgeriflen zu werden:

Vom Queckfilber —- $75 Grane
— Wafler — — 2$ 8 —
— Baumol — — 192 —
—• Weingeift — —- 152 —-

Und ein gleiches grofses Pkttgen Unfchlitt hieng
Dem Wafler mit einer Kraft von 334 Gran 

— zerfloflenen Weinfteinfalze 294. — 
— Baumol — — 280 —
.— Weingeifte — — 225 ■— an. (*)

Da nun auf folche Art Herr de Morueau die Yerwandfchaften mit 
der Anhtengung auf einerley Grunde beruhend gefunden, und durch ein 
genaues Zahlenverhaeltnifs beftimmet hat, dafs fich z. B. die Verwandfchaft 
des Queck(ilbers gegen das Gold, zu der Verwandfchaft des Queckfilbers 
gegen den Zink verlialte, wie 445 zu 204, fo ift es einleuchtend, dafsder- 
gtóchen bcftimmte mathematifche Ausdriicke der Chemie in der Folgę 
noch eine grofse Genauigkeit verlchaffen kónnten. Wenn er aber noch 
hinZufiiget, man diirfte wohl mit Recht hofteń, dafs eine mehrere Anzahl 
von dergleichen ausgemachten Stetzen zu einem Grunde dienen konnie, 
die Figur der kleinften Theile verfchiedener Kórper durch die Geome
trie aufs ftrengfte zu erweifeh, welche fie haben muflen, um mit einem 
andern eine beftimmte Summę von Beruhrungspunkten zu kewirken, und 
nach ihrer Vereinigung Maflen zu liefern, die gewiflen Geftalten regelmsf- 
fig unterworfen find, — fo móchte diefes wohl eine iibertriebene Yer- 
muthung feyn.

C 2 Wir

(*)  Morveau Verfuche tiber die anziehende Kraft fettiger und waefleriger 
Materien &c. in Sanami, brauchb. Abhandl. aus des Herrn Abbt Ro- 
xier Beob. tiber die Natur und Kunft. I. B. S, 341.
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Wir wiirden aber dennoch das angefiihrte Gefetz nicht ganz richtig 
finden, wenn wir bey der Beftimmung einer richtigen und unversenderli- 
chen Ordnung in der Reihe, nach welcher verfchiedene Kórper mit einem, 
andern gewiflen in Verwandfchaft ftehen, derHerren Macjuer und Bau- 
flie Vorerinnerungen nicht in Erwatgung ziehen wollten : dafs die Kórper 
auf dem trocknen Wege, wo fie ntemlich in einem trocknen Zuftandedem 
Feuer ausgefetzt werden, ganz andere Wirkungen aeuflern, ais wenn fie 
fich in einem fliifiigen Zuftande befinden. Es hat demnach Herr Prof. 
Weigel fehr zweckmasffig verfahren, dafs er die Verwandfchaftstabellen, 
fo feinem vortrefflichen Lehrbuche (*}  beygefiiget find, nach dem trock
nen und fliifiigen Wege geordnet und unterfchieden hat. So lange diefes 
nicht beobachtet, und unter beyderley Operationen kein Unterlchied ge- 
macht worden, fo ift es auch nicht móglich gewefen, unter den verfchiede- 
nen Kórpern eine fichere und unwiderlprechliche Verwandfchaftsordnung 
feftzufetzen.

(*) Grundrifs der reinen und angewandten Chemie I. II. Th, Greifswalde. 
1777- 8-

Nach diefer Berichtigung ift uns noch einiges iiber die Edntheidung 
und Benenmmg der nerfchiedenen f^erToandfchaftsfaelle in Anfehungdes 
Erfolgs, anzumerken iibrig. Da fich naemlich die Wirkung der Anzie
hungskraft in den mancherley vorkommenden Facllen durch verfchiedene 
Erfolge, bald durch einen blofsen Zufammenhang, bald durch eine Zu- 
fammenhceufungyMnA bald durch eine l^ercenderungder Grundmifchung 
teuflert; fo kónnte man wohl bey diefen drey Hauptunterfchieden vornaem- 
lich ftehen bleiben, und lediglich bey der letztern Art noch einige Unter- 
abtheilungen ftatt finden iafien. Alle diefe Verwandfchaftsfaelle durfen 
iiberhaupt nur ais verfchiedene Stufen der Wirkfamkeir der einzigen all- 
gemeinen Anziehungskraft angefehen werden, welche, wie alle iibrige Er- 
fcheinungen diefer Art, von der Mafie, Dichtigkeit, Figur der kleinften 
Theile, dem Abftande und der Summę der zugleich wirkenden Theile ab- 
hacngen.

J^erwandfchaft des Zufammenhanges beftehet, vermóge der 
natiirlichen Anziehungskraft, in dem Eeftreben oder der Neigung, fo die 
Kórper in allen Beriihrungspunkten befitzen, fich aneinander zu haengen ; 
fie aeuflert fich auch in der Krafr, wodurch die Kórper ihrer Trennung 

wi-
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widerftehen. Hier findet keine wahre Vereinigung ftatt, fondern fie er- 
eignet fich nur bey Korpern, die einander bios anhaengen und in keine 
Mifchung gehen. Zu Beyfpielen dienen, der Zufammenhang zwey recht 
glatt gefchliffener Glastafeln oder Marmorplatten, das Auffteigen derFluf- 
figkeiten in den Harnróhrgen, das Anziehen des Magnets gegen das Ei- 
fen, und das Anziehen der elektrifchen Korper, Sie findet alfo bey Kor- 
pern fowohl von einerley ais auch verfchiedener Art ftatt.

Die Dierwandfchaft der Zufammenhanfung ereignet fich, wenn 
Korper von einerley Art in einem fluffigen Zuftande fich einander anhaen
gen ; es entftehen alsdann daraus zwar grólfere Maffen, aber der ganze 
Korper bleibt dabey immer nach feiner Natur unveraendert. Eeyfpiele 
hiervon find, zween Tropfen WafTer, fo fich auf einem mit Oel getraenk- 
ten Papier befinden, zwey Kugelchen Queckfilber, Oel oder fchmelzendes 
Metali, ingleichen die Kriftallifation eines Salzes. Sie ereignet fich allo 
allemal bey fluffigen Korpern.

Die Perwandfchaft der Gnindmifchung ifl in allen Faellen mit ei
ner Veraenderung der Grundmifchurig begleitet. Auf diefe griinden fich 
alle chemifchen Operationen. Wie nun eine folche Veraenderung auf ei
ne zwiefache Art erfolgen kann,fo lauft auch diefe entweder auf eineAer- 
Irindung oder Zerlegung der Korper hinaus,

I.) Die verbindende Perm andfchaft der Grundmifchung ifl: ferner 
entweder einfach; und diefe zeigt fich zwifchen zwey ungleich- 
artigen Korpern, fo gegenfcitig aufeinander wirken, wodurch ei
ner dieEigenfchaften des andern versendert. Es entftehet hierbey 
aus der Verbindung zweyer Korper eine neue Zufammęnfetzung, 
die von beyden Korpern, aus welchen fię erzeugt worden ift, Ei- 
genfchaften befitzet, und allo ein Mittelding von beyden zu feyn 
fcheinet. Alle einzelne Auflófungen und dadurch erlangte voll- 
kommene Yerbindungen zweener Korper dienen hier zu Beyfpie
len. Oder fie ift vielfachy wenn mehrere ungleichartige Korper, 
die einen gleichftarken, oder doch beynahe gleichftarken, Grad 
der Verwandfchaft untereinander haben, zu einer gleichartigen 
Mifchung miteinander verbunden werden ; ohne dafs dabey eine 
Zerlegung eines von diefen Korpern bemerket wird. So erfolget 

C 3 es,
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es, wenn z. B. Talg, Wachs, Schmeer, Butter, śusgeprelśte und 
artherifche Oele; oder Zinn, Bley und Queckfilber miteinander 
yerbunden werden. Die vermittelnde Kerwandfchaft teuflcrt 
fich, wenn zwey Kórper entweder nicht, oder fchwer, miteinan
der rerbunden werden kónnen, aufler wenn ein dritter Kórper zu 
Hiilfe genommen wird, der mit einem von beyden, oder auch mit 
allen beyden eine Yerwandfchaft befitzet. Diefe Art der Yer
wandfchaft wird auch die Aneignung genennet, und der angewen- 
dete dritte Kórper das Aneigmmgsmittel. Sie id uollkoiiimen, 
wenn der gebrauchte dritte Kórper mit in der Mifchung bleibt. 
Zu Beyfpielen dienen: Auf dem najfen Wege: Wafler (Alkali), 
Oel oder Schwefel — Wafler (Alkali), Kiefelerde — oder 
Weingeift (Alkali), Schwefel — Wafler (Eydotrer), Terpen, 
tin. Auf dem trocknen Wege: Alkali, (Schwefel), Spiesglas
kónig — Wachs, (Terpentin), Galbanharz. UiwoUkommeil 
wird die vermittelnde Verwandfchaft alsdann genennet, oder auch 
eine bios vorbereitende, wenn der dritte angewendete Kórper, 
nachdem durch ihn der Endzweck der Verbindung erreicht wor
den, wiederum daran ausgefchieden wird. So gefchiehet es, auf 
dem najfen Wege, mit der Yitriolfeure, (Salpeterfaeure) und Sil- 
ber —■ Salzfieure, (Salpeterfieure), Silher. Auf dem trock
nen Wege, mit Salzfeure, (Queckfilber), Silber oder Bley,

Die zerlegende J7erwandfchaft der Grundmifchung ereignet 
fich, wenn zu zweyen miteinander verbundenen Kórpern, fie mó- 
gen von der Natur oder der Kunft vereinigt worden feyn, ein 
dritter Kórper gebracht wird, der mit einem ron beyden eine 
ftserkere Verwandfchaft hat, ais diefe untereinander haben ; wor- 
auf dann beyde erfłere voneinander getreńnet werden. Diefe 
wird wiederum eingetheilet, in die einfache, wo bey der erfolgten 
.Scheidung auch nur eine neue Zufammenfetzung erfolger, wie es 
bey folgenden Beyfpielen gefchiehet. Auf dem na fen Wege: 
Salpeterlkure, (Alkali), Kalcherde. —- alkalifche Lange, (Vi- 
rriolfeure), Schwefel — Wafler, (Alkali), Weingeift. Auf 
dem trocknen Wege: Schwefel, (Eifen), Queckfilber — Schwe
fel, (Alkali), Queckfilber. — fliichtiges Alkali, (fixes Alkali), 
Salzfkure — Phlogifton, (Alkali), Vitriolfxure. Ferner in 

die 
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die rpechfelsweife; welche fich dann ereignet, wenn von zweyen 
mireinandcr yerbundenen Kórpern, durch einen dritten, einer von 
dem andern zwar gefchieden wird; jedoch dergeftalt, dafs der ge- 
ichiedene bald darauf den, der ihn von dem erftern getrennet hat- 
te, wiederum entbindet. So, dafs alfo zwifchen zweyen Kórpern 
wechfelsweife einerley Wirkung erfolget. Ais Beyfpiele dienen 
auf dem naffen Wege: Die Vermifchung der Vitriolfaeure, (Ei- 
fen) und Kupfer —• Der Vitriolfteure, (Kupfer) und Eifen 
— Der Yitriolfeure, (Salpeterfeure) und Alkali — Der 
Salzfieure, (fliichtig Alkali) und Iialcherde. sduf dem trocknen 
Wege: Die Yerbindung der Salpeterfieure, ( Vitriolfeure) und 
Alkali —■ Der Salzfeure, (Kalcherde) und des fliichtigen Al
kali. In den meiften Fiellen liegt der Grund von diefer wechfels- 
weifen Wirkung eines Theils im Feuer, und andern Theils in der 
fliichtigen oder feuerbeftcendigen Natur derjenigen Subflanzen, 
welche diefe wechfelsweifen Wirkungen teuffern, oder auch in an
dern befondern Umftaenden, diehier nicht angefiihret werden kón- 
nen. Die %n>iefiche kommt in folchen Faellen vor, wobey vier 
Kórper gegeneinander wirkfam find, und fodann zwey Zerfetzun. 
gen und zwey neue Vcr'bindungen entftehen. Es erfolget lblches, 
wenn von vier Kórpern im mer zwey und zwey unter fich yerbun
den find; bringt man diele nun zufammen, fo wecnfelt jede von 
diefen Zufammenfetzungen mit der andern ihreBeftandtheile, und 
bringt durch diefe doppelte Zerfetzung zwo neue Verbindungen 
zu Stande. So tragt es fich in folgenden Eeyfpiclen zu ;

yduf dem naffen Wege:
KUBISCHER SALPETER.

. fmineralifch Alkali —a) wyNDZK^z [yhridfeurz
<—------------- -----

MINERALISCHER TURP-ITH.

Salpeterfieurel
Queckfilber j
————J

fd) SUELIMAT

Auf dem trocknen Wege: 
SPIESÓtAŚBUfTŁR

[Salzfieure — Spiesglaskónig) 
[Qu;ck{ilber — Schwefel J

Id) SPIESGLAS

ZINN0BER

Von
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Von eben diefer giebt es auch noch vłelfachere Erfolge, wobey 
aus den zufammengefetzten vermifchten Subftanzen mehrere Zer- 
trennungen und auch mehrere neue Verbindungen zugleich entfle- 
hen ; je nachdem fich in den zufammengefetzten Sublłanzen meh
rere Beftandtheile yermifchet befinden. Zu Beyfpielen dienen 
folgende Facile:

r~—------------—
, (Vitriolfeure 

Eifen und ] 
[Alaunerde J

---------

ETSENVITRIOL
ALAISN

Auf dem naffen Wege:
V I T R I O I. ISIRTER IV EINSTEIN

— fixes Alkali]
- Phlogifton*]

•■V*-----------------------—J

BERLINERBLAU.

Auf dem trocknen Wege:

SALMIAK

SCHWEFEL

FIXER SALMIAK
■ •*Zs" ">

[Salzfeure — Kalcherde 
fluchtig Alkali] — r IWwefcl J - F^"werenf

Ł _ - -A
BEGUINS SPIRITUS.

IEBENDIGER

KALCH

Weit mehrere Beyfpiele diefer Art find in des Herrn Prof. Wdgels ange- 
fuhrten Lehrbuche anzutreffen, aus welchen ich auch die vorfłehenden 
grófstentheils entlehnet habe. Wie denn auch noch mehrere Erklterun- 
gen der mancherley Verwandlchaftsfelle in Herrn Wenzels angefiihrter 
Schrift, ingleichen im Anhange der chemifchen Verfuche uber die alkali- 
fchen Salze, befindlich find.



VOM

SUMACH oder GERBERBAUM.
von

WILII. BERNHARD. TROMMSDORFF.

Facult. Med. Afleff. etP. P. O.

Unter diejenigen Eceume oder Strceucher, welche vor andern mit Vor- 

theil auf denen in unferm Erfurtifchen Gebiete fo hceufig befind- 
lichen logenannten Leeden yerdienen angepflanzet zu werden, gehóret 

mit Rećht der Gerberbaum. (Rhus coriaria Linn.) Sein eigentliches Va- 
terland ift Italien, Frankreich und Spanien, wo er in diirren felfigten Bo« 
den hceufig wild wsechfet. Nur am letzten Orte, naemlich in Spanien, 
wird er zugleich mit vieler Sorgfak ordentlich gebauet. Ich erachte es 
fur uberflufiig, mich bey der botanifchen Befchreibung deflelben aufzu- 
halten, da meine Abficht gegenwaertig keine andere ift, ais kiirzlich zu 
zeigen, dafs ]) diefer Baum, oder wenn man lieber will, Strauch, feines 
Nutzens wegen yerdiene angepflanzet und vermehret zu werden. 2) Dafs 
diefe Anbauung in unferm Erfurtifchen Gebiete iiberall gar leicht móglich 
zu machen fey. 3) Werde ich einige chymifche Verfuche, die ich damit 
angeftellet, anfiihren. v\..'

Dafs der Nutzen des Gerberbaumes fich fowol auf das Lederger- 
ben ais auch auf die Faerberey erftrecke, ift bekannt, und bedarf keines 
Beweifes. Aus der erften Urfache wird folcher, wie ich eben bcreits an- 
gefuhret habe, in Spanien durch ordentlicheKultur yermehret und hteufig 
gepflanzet. Die jungen Ausfchbfslinge werden, wenn fie die Grbfle ei
ner Elle erreichet haben, bey derErde wegabgefchnitten, getrocknet, klein 
gefchnitten oder gemahlen, und denn ais Lohe zur Zubereitung des Le- 
ders, vorziiglich des Karduans, entweder gleich angewendet, oder ais 
Kaufmannsgut auswacrts unter dem Namen Schmaęk yerfenden Das Ab- 
fchneiden der Schófslinge gefchiehet jaehrlich gewifs ein, auch wohl, wenn 

z die Witterung giinftig ift, zweymal, ncemlich in der Mitte des Erachmo- 
nats und gegen das Ende des Herbftmonats. In der FiErberey wird der 
Schmack entweder allein, oder ąls Zufatz zu andern Farben gebrauchc.

D Im
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Im erften Fali frrb ter fafb, im andern aber macht er die jibrigen Farbeit 
nach dem Zeugnifs des beruhmten Hellot p. 211. dunkler und zugleich 
yefter.

Bey dem 2ten Punkt, dafs ntemlich die Anbauung des Gerberbaums 
in unferm Erfurtifchen Gebiete gar leicht mbglich zu machen fey, habe 
ich un; fo weniger nóthig, mich weitlteuftig aufzuhalten, da ich mich i) 
vorziiglich auf die Erfahrung berufen darf, denn am Stollberge ohnweit 
des Galgens, wtechft und gedeihet er in dem diirren Rande des Weinber- 
ges fehr gut; und 2) was das hauptlaechlichfte ift, wurzelt er nicht tief 
ein, fondern 1'eine Wurzeln laufen fehr flach unter der Dammerde fort, 
folglich ift es fehr wahrfcheinlich, dafs derfelbe auch an folchen Orten, wo 
jchlechter Grund und Boden, und folglich wenig Dammerde befindlich, 
fortkomme. Wie ubrigens diefer Baum zu pflanzen und zu vermehren 
fey, hat der feel. beruhmte Herr Rathsmeifter Relchardt in feinen ge- 
milchten Schriften unter dem Titel; Anbauung der Hblzer, p. 482« hin- 
ltenglich gezeiger.

Der faure Gefchmack, welchen die trocknen rothen Beere des Ger- 
berbaums befitzen,hat mich auf die gewifle Vermuthung gebracht, dafs fol- 
cher von einem wefentlichen faurenSalze, welches fchon ausgewickelt, dar- 
inn befindlich, folglich leicht von den iibrigen Beftandtheilen zu fcheiden 
und befonders darzuftellen watrę, herkomme, Um mich davon vóllig zu 
iiberzeugen, naachte ich folgenden Verfuch: Ich nahm einige Pfunde von 
diefen getrockneten Beeren, kochte fie eine Zeitlang mit Flufswafler, wor- 
auf ich eine dunkelbraune Briihe erhielt, welche ich, nachdem fie durch- 
gefeihet, bey gelindem Feuer in einem irdenen glafurten Gefaesgehórig bis 
zum Salzhatutgen verdunften und einige Tage an einen kiihlen Ort ruhig 
ftehen liefs; es zeigten fich zwar hierauf am Boden des Geftefles kleine 
dunkelbraune Kriftallen, die aber mit einem gummichten Extrakt fo fehr 
vermifcht waren, dafs he nicht ohne grofle Befchwerde befonders darzu
ftellen waren.

Um diefes Hindernifs zu vermeiden, fahe ich mich genóthiget auf 
andere Art zu verfahren: Ich nahm alfo, um das Salz ohne viel gummófe 

Theilę 
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Theile zu bekommcn 2 Pfund von den Eeeren, that fie in einen Filtrir- 
beutel, ubergofs fie mit kochendem Wafler, welches in einem darunter ge- 
fetzten Gefais gefammlet wurde. Das Wafler erhielt im Durchlaufen ei
ne goldgelbe Farbę und fauren Gefchmack. Auf folche Art fuhr ich fo 
lange fort, bis das Wafler ganz helle und ohne Gefchmack durchlief. 
Hierauf liefs ich alles bey gelindem Feuer bis zum Salzhautgen in einer 
avaporir Schale verdiinften und ftellte es, wie gewóhnlich, an einen kiihlen 
Ort. Nach ein * en Tagen hatten fięh ani Boden des Gefafles Salzcryftal- 
len von brauner Farbę haufig angefetzt. Urn diefe braune Farbę (welche 
noch von dem beygemifchten gummigten Extrackt herkam) wegzubringen, 
fahe ich mich genóthiget durch abermalige Auflófung im Wafler, Verdun- 
ftung und Anlchiefliing diele Cryftallen zu reinigen, und nun erhielt ich 
folche ganz weiis und durchfichtig am Gewichte beynahe 6 Quentgen.

Eigenjchaft diefes Salzes.
i) Die Figur diefer Salzcryftallen ift nicht bey allen einerley, einige 

beftehen aus yiereckigten rechtwinklichten Columnen, wo die Ecken 
einander alle gleich find; andere beftehen aus eben folchen Colum
nen, doch fo, dafs zwo entgegengefetzteSeiten breiterfind: ubrigens 
fchieflet diefes Salz in befondern Grupen an, die fich befler iehea 
ais befchreiben laflen.

3) Der Gefchmack diefes Salzes ift offenbar fauer und kQmmt ziemlich 
mit dem Gefchmak des Sauerkleefalzes uberein.

3) Im kalten Wafler lófet es fich fehr fchwer auf.
4) Im kochenden Wafler lófet es fich zwar auf, fchiefst aber fo bald 

ais es kalt wird, wieder in Cryftallen an: es fey denn, dafs zu der 
Auflófung 32 Theile Wafler zu 1 Theile Salz genommen worden.
In offenem Feuer fchmelzet es, bliihet fich auf, faft wie Alaun, 

wann man das Feuer verftarket, entziindet es fich zu einer Flamme 
und nachdem es ausgebrannt, laft es eine weifsgraulige laugenhaft 
fchmeckende Erde zuruck, die mit Siiuren aufbraufet und fich faft 
ganzlich darinn auflófet. Diefe zuriickgebliebene Erde betragt

6) Das in kochendem Wafler aufgelófsteSalz farbt denViolenfaft róth- 
lich, braufst mit aufgelófstem Laugenfalze und macht damit Mit- 
telfalze. D 2 7) Mit
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7) Mit Salpeter yerpuft es und liifst ein Laugenfalz zuriick.

g) Tm heifsen Weingeift lofet es fich nicht ganzlich auf, fondern es 
fchmelzęt nur darinn und bleibt zahe fo lange der Weingeift heifs ift, 
fo bald folcher aber kalt wird, letzet es fich in einen feften Salzklum- 
peu zu Boden.

9) In heifsen iitherifchen Oelen zerflieffet es, fetzt fich zu Boden, und 
wenn das Oel kalt wird , entftehet eine durchfichtige Mafie, auf de
reń Oberflache fich wenige kleine cryftallinifche Spielsgen^nfetzen.

Aus allen diefen Umftanden erhellet fo viel, dafs diefes Salz mit allern 
Recht unter die fauren Salze des Pflanzenreiches gehore, in einigen Stiik- 
ken mit dem Sauerkleefalz, Weinfteinrahm u. f. w. ubereinkomme und in 
einigen von ihnen yerfchieden fey. Doch aber diefes behalte ich mir vor, 
nachftens weitlaufiger abzuhandeln.

VERSUCHE MIT EINIGEN SCHWAEMMEN,
UM SIE ZUR SEIFFE ANZUWENDEN.

von

D. AMBF.OSIUS MICHAEL SiEEFERT’s

I.

n den Stammen alter Eirnbaume finden fich Schwamme, die oft bis
zu einer fehr betrachtlichen Grófle anwachfen. Sie find weich, 

inwendig ganz weifs, ausWendig gilbigter , und , belonders wenn fie alt 
find, hin und wieder mit einer hartercn holzigen , diinnen Rinde iiberzo- 
gen. Sie werden auch ton einigen zum Effen zugerichtet. Ihre weiche, 
markigte Mafie, aus der fie beftehen, die mit den Fingern leicht zu zer- 
druckenift, beyni Kaueń keineń Gefchmack giebt, und fchleimig wird, 
gab mir Gelegenheit den erften Verfuch damit zu machen. Ich nahm 
alfo eincń Theil von diefen Birnbaumfchwammen, fondcrte das Holzige, 
fo ihnen hin und wieder anhieng, ab, fchnitte fie gróblich klein, und gofs 
fo frifch, ais fie vom Baum gekommen waren, eine 1’charfe ,Lauge aus

I’ot-
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Potafche und Kalch, dereń Bereitung unten vorkommen wird, kalt dar- 
fiber, fo dafs die Schwammftuckchen, eben davon bedeckt waren. Das 
Uebrige von den gefammleten Birnbaumfchwammen hob ich auf, urn fie 
trocken auf eben die Art zu behandeln. Die Lauge war kaum einige 
Minuten iiber dem frifchen Schwamme gewefen, da das Mengfel fchon 
flark nach fliichtigem Harnfalz roch, und bald darauf konnte ich mit'ei
nem hblzernen Stempel die Stiickchen zerdriicken, und wie zahen Teig 
kneten.

Der fliichtige Harnfalzgeruch, der gleich auf den Aufgufs der Lauge 
folgt, lafst vermuthen, dafs in diefen Schwammen falmiackartiges Salz 
enthalten fey, und dafs vielleicht diefe Schwamme zu Verfertigung des 
Salmiacks dienen kbnnten; doch mufle diefes durch darauf eingerichtete 
Yerfuche, noch erft entfchieden werden, bis dahin bleibt es eine blofe 
Vermuthung. Inzwifchen hatte die Lauge, die ganze Mafie des Schwam- 
mes, bis aul einige Klumpchen, die noch darinne anzutreffen waren, in 
einen fehr zahen Teig verwandelt; den zu verdiinnen, und die noch dar- 
innne behndlichen Klumpchen vollends zu zertheilen , fetzte ich noch 
mehr Lauge zu, bis ich einen ziemlich gleichfórtnigen Erey hatte, der im 
Topfe, in dem er gemacht worden war, dicklich flofs. Diefen liefs ich 
noch 2 Tage, nur in der Luftwarme, wie vorher auch, flehen, riihrte ihn 
aber unter der Zeit einigemal unter einander, fchiittete ihn hierauf in eine 
flachę irdene Schuflel, und łies ihn an der Sonne austrocknen. Er gab 
eine fchwarzbraune ziemlich hatte Mafie, die nirgend an die Schuflel an- 
getrocknet war. N. 1.

2.

Einen andern Theil von dem befchriebenen dicklichen Erey liefs ich 
bis zu gelindem Kochen heifs werden, und hielt ihn in diefer Hitze, un
ter ófterem Umriihren, wobey ich etwas fiedendes Wafler, um das Ausge- 
diinflete zu erfetzen, zugofs, eine ganze Stunde, um den Unterfchied, den 
die angewendete Warme etwa machen wurde, zu bemerken. Er blieb 
aber zahe, lbfete fich auch eben fowenig, wie jener helleund durchfichtige 
auf; fondern bekam nur eine braunere Farbę, die auch an der ausgetrock- 
ncten Mafie, vor jener nur an der Luftwarme gemachten, merklich bliebi
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3-
Beyde, mit und ohne Feuer gemachte Maflen waren noch zu harc. 

Denn keine von beyden ward vom Wafler, auch nicht durch Kochen auf- 
gelófet; fondern es zog nur einen Theil heraus, farbie fich davon briiun- 
lich, und liefs das iibrige in der Geftalt, wie es hinein gelegt worden war, 
liegen. Sie hatten allo noch zu wenig Lauge.

4‘
Deswegen nahm ich die ohne Feuer gemdchte und ausgetrocknete 

Mafie, weil jene in Anfehung der Auflófslichkeit im Wafler keinen Vorzug 
vor diefer hatte, wieder vor, wog ein Pfund davon ab, fchnitte es klein, 
und gofs von eben derfelben Lauge, die ich das erftemal dazu gebraucht 
hatte, fo viel darauf, dafs die zerfchnittene Mafie nur eben untergetaucht 
war; liefs diefes Mengfel 12 Stunden (nur in der Luftwarme) ftehen; 
ruhrte es hierauf mit einem holzernen Stempel unter einander, und gofs 
noch, weil es zu dick war, etwas Lauge zu, bis ich wieder einen dicklichen 
Brey, wie das erftemal, hatte. Diefen liefs ich fodrey Tage, doch dafs er 
unter der Zeit verfchiedenemal unter einander geriihrt ward , um alle 
Kliinjpchen aus einander zu bringen, und der Lauge Zeit zu laflen, fich 
mit dem Schwamm defto beiTer zu vereinigen, ftehen. Bey diefer zwo- 
ten Behandlung, war der fliichtige harnfalzige Geruch faft gar nicht mehr 
zu merken.

In einem andern Gefafs hatte ich zu gleicher Zeit einen ahnlichen 
Breygemacht, um ihn theils, ohne ihn trocken zu machen, ais Schmier- 
feiffe verfuchen, theils auch austrocknen zu laflen, ohne die Menge der 
Mafie im erften Gefafs vermindern zu dórfen. Ais Schmierfeiffe war er 
zu brauchen, und ausgetrocknet gab er eine weichere, weiflere, zahe Mafie, 
die weifs befchlug. Diefe liefs fich nun zwar belfer, ais das erftemal zum 
EinleifFen brauchen, war aber doch noch etwas hiirter, ais die gewóhnliche 
Seifte. Mehr Lauge mochte ich nun nicht zuletzen, weil ich wegen des 
weiflen Eefchlages, der nichts anders, ais Salz war, das fich aus der Mafie 
auf die Oberflache gefetzt hatte, befiirchtete, die Mafle mochte zu fcharf, 
oder auch ohne angewendete Warme nicht recht trocken und feft werden; 
fondern ich nahm von gemeinerSeiffeein Pfund, machte fie klein und ruhrte 
fie unter den im erften Gefafs aufgehobenen, und vor dem Austrocknen 
bewahrtcn Brey, zu dem auch ebenfo viel namlich ein Pfund Birnbaum.„ 

fchwananr
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fchwammmafle gekommen war, liefs diefes wohl unter einander geknete- 
re Mengfel trocknen, und erhielt eine Seiffe, die nach verfchiedenen da
mit angeftellten Proben, zum Walchen fehr gut zu brauchen war. No. 2»

f-
Der trockne Eirnbaumfchwamm liefs fich von der Lauge eben fo- 

wol, ais der frifche, zu einem dicklichen Brey auflofen; wobey auch 
der fliichtige harnfalzige Geruch entfland, und endlich mit gemeiner Seiffe 
vermifcht, eben die Seiffe herauskam. Ia es geht mit dem trocknen 
Schwamm faft noch gefchwinder von ftatten, wenn man ihn, welches fehr 
leicht gefchehen kann, vorher zu Pulrer ftólst. Die Lauge vereiniget fich 
fo delto gefchwinder damit, und giebt eine gleichfórmigere Malfe ohne 
Kliimperchen, die man mit mehrerer Miihe aus einander treiben mufs, 
wenn man den frifchen Schwamm nur in Stiicke gefchnitten, genommen 
hat, indem die Stiickchen, fo bald fie dieLauge beriihrt, zaheund fchlupf- 
rig werden, und dem Stempel ausweichen. Ein Theil trockner Birnbaum- 
fchwamm, hatte zu feiner Auflofung, um die erfte Mafie. Nr. 1. zu ma
chen, Lauge crfordert, und die daraus entftandene trockne Mafie, wog 
j|. So dafs man auf jedes Pfund trocknen Schwamm, 4^ Pfund Lauge 
nehmen mufs, und die ausgetrocknete Mafie davon, wiegt 1^ Pfund. Um 
diefe trockne Mafie zum zweytenmal wieder aufzulófen, und zum dickli
chen Brey, der, wie ich vorher angefuhrt habe, mit Seiffe vermifcht ward, 
zu bringen, ift noch einmal fo fchwer Lauge nóthig, namlich auf jedes 
Pfund von diefer Mafie, 2 Pfund Lauge.

Oelfeiffe, die an der Luft niemals hart wird, fondern fchmierig 
bleibr, (z. B. Riibol mit der gedachten Lauge vermifc'nt und unter einan
der geriihrt, bis es weifs und dick geworden, trocknet in der Luft nie fo 
aus, dafs es eine harte und fefte Seiffe gebe) vereinigte fich mit der brey- 
igten Mafie von Birnbaumfchwamm, und ward fo hart, dafs es fich in 
Stiicke fchneiden liefs, wie ar.defe Seiffe.

6.
Vom gemeinen Pflaumenbaum (Quetfchenbaum) bekam ich Schwam- 

me, die denen von Birnbaumen, darinne, dafs fie weich und markigt find, 
im Munde leicht auseinander gehen und fchleimigt werden, ahnlich waren, 
lonft etwas gilbligter und oben her mit rothen Streiffen. Auch diefe ga- 

ben
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ben mit der Lauge, auf iihnliche Art behandelt, fliichtigen harnfalzigen 
Geruch, und das erftemal eine harte auf ahnliche Art gefarbte Mafie. 
Nr. 3. Und das zweytemal wieder aufgelóft und mit Seiffe yermifcht, eine 
etwas gilbigtere Seiffe. Nr. 4.

7-
Braune weichc Schwamme, die man an den Aepfelbaumen finder. 

und die lehr grofs werden, gaben mit der Lauge viel fliichtigen Geruch. 
Die Lauge farbte fich davon dunkel braungelbe, lófete fie aber zu keinem 
Brey auf, und machteauch damit keine feiffigte Mafie.

8-

Der wohlriechende Weidenfchwamm ward von der Lauge gefchwind 
angegriffen, und fo erweicht, dafs er fich zerdriicken, und zum Theil zer- 
riihren lies; allein der grófte Theil feines Gewebes, befteht aus langen 
holzigenFaferchen, die von der Lauge nicht aufgelólet wurden, ob gleich 
mehr Lauge, ais bey den vorigen Schwammen, urn ihre Auflófung zu be- 
fórdern, zugeletzt ward. Deswegen gab er auch keinen einfórmigen zu- 
fammenhangenden, londern mit braunlichcn Faferchen vermifchten Brey, 
der mit gemeiner Seiffe zufammen geknetet und getrocknet, eine harte 
und kliimperichte Mafie lieferte, die vom Wafler fo fchwer erweicht ward, 
dafs fie fich nur fehr langfam abreiben lies. Nr. y.

Durch anhaltendes Reiben wurden zwar die Faferchen auseinander 
zu bringen gewefen feyn; allein da fie fich wegen ihrer holzigen Art mit 
der Lauge nicht yereinigen, keine Wirkung ais Seiffe gethan haben. Ilarn- 
falziger Geruch war bey diefen Schwammen faft gar nicht zu merken,

9-
EinigeErdfchwamme, ais der Champignon, gemeiner Kugelfchwamm; 

oderBovift, und ,verfchiedene andere, auch Schwamme, die aus faulen 
abgehauenen Baumftammen wachfen, und unter die Blatterfchwamme ge- 
hóren, die ich auch mit Lauge aufzulófen fuchte, liefsen fich theils gar 
nicht, wie der Champignon und Bovift; theils unvollkommen und nur 
zum Theil auflófen, wie die Blatterfchwamme von faulen Stammen, von 
denen wenigftens die Blattchenunaufgelolecblieben, wenn gleich ein Theil
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des markigen żergieng. Aus diefen Schwiimmen trieb die Lauge viel 
harnfalzigen Geruch.

10.
Die Lauge, fo ich zu den angefiihrten Verfuchen brauchte, beftand 

aus frifchem Lederkalch und reiner Potafchlauge, da namlich aufjedes 
Pfund Potafche, ein Pfund kalt Wafler gegoflen, das Mengfel yerfchiedene- 
mal wohl umgeriihrt, endlich die helle Lauge abgegoflen, und auf folgen- 
de Art gebraucht ward. Auf drey Pfunde Kalch wurden zehn Pfunde 
Wafler gegoflen, und fo bald ais fich der Kalch zu lófchen anfangt, giefst 
man 16 Pfunde von der yorhin gedachten Potalchlauge zu; ruhrt unter 
dem Lófchen das Mengfel fleifsig unter einander, bis es kalt geworden. 
Nun liifst man es noch lo lange ftehen, bis fich der Kalch zu Boden ge- 
fetzt, und die helle Lauge abgegoflen und gebraucht werden kann.

Auch die gewóhnliche Seiffenfiederlauge, aus Afche und Kalch, wenn 
fie nur ftark genug ift, lóft die angefiihrten Schwamme von Birn- und 
Oyetfchenbaumen auf; es wird nur mehr Zeit, und mehr Lauge dazu er- 
fordert, die man ohne grofse Sorge das richtige Verhaltnifs zu treffen, 
nach und nach zufetzen kann, bis die ganze Mafie der Schwamme zergan- 
gen und keine Klumpchen mehr zu fehen find. Die Seiffe davon ift eben 
fo wirkfam, nur nicht fo weifs, weil die Seiffenfiederlauge fchon vor fich 
eine gelbe, oder briiunliche Farbę hau

Yermuthlich find Birn - und Qyetfchenbaume nicht die einzigen, de
reń Schwamme fich fo leicht, ohne fieden, auflofen, und zur Seiffe an- 
weńden laflen; finden fich mehrere, fo konnie man ricileicht daher fo 
viel Seiffenmaterie erhalten, dafs es zu einigem betrachtlichen ókonomi- 
fchen Nutzen gereichte. Bisher habe ich keine Gelegenheit gehabt 
Schwamme von andern Baumen, ais von den angefiihrten, zu erhalten, 
und alfo auch meine Yerfuche nicht weiter auszudehnen.



UNTERSUCHUNG DER BLAUEN FARBĘ IM
WAIDKRAUTE (IŚATIS TINCTORIA).

von

JO. JAC. FLANEK 

Med. D, etP. P.

; iii elgentlich die blaue Farbę des Waides? und in welchemZu- 
ftande befindet fie fich in diefer Pflanze? Um diefe zweyFragen 

zu beantworten, habe ich in Gefellfchaft des Herrn Prof. Trommsdorff 
rerfchiedne Verfuche angeftellt: die ich erftlich erzahlen j alsdenn einige 
Folgcrungen daraus ziehen werde. Vielleicht wird die Antwort darin- 
nen enthalten feyn:

Die erften Yerfuche wurden auf die Gewinnung der blauen Farbę 
aus dem Waidkraute gemacht; wozu uns AJłriik, Kulenkamp, Schreber 
und Mitmhard den Weg gebahnt hatten: hernach wurden die erhaltenen 
Farben unterfuehet. Es ift diefes freylich der naturliche Weg aller Un- 
terfuchungen: aber defswegen nicht der bequemlłe um Deutlichkeit in 
den Vortrag zu bringen. Ich werde daher erfflich die Verfuche, um die 
Eigenlchaften der blauen Waidfarbe kennen zu Iernen, erziihlen: alsdenn 
wenn wir diefes Farbewefen genauer kennen, einen Yerfuch macheu, zu 
beftimmen, in welchem Zuiłande daflelbe in der Waidpflanze befindlich ift.

Die Eigenfćhaften des Waidblau kennen zu Iernen, boten fich zwey 
Wege an: erlłlich feine eigne Zerlegung und Verhaltnifs gegenverfchied- 
ne Auflofungsmittel; zweytens die Yergleichung feiner Entftehung mit 
andern bekanmen Wegen, blaue Farbę hervor zu bringen.

I. Absci-initt.
Unterfuchung des Waidldauef.

I. Es wurde eine Unze von dielcm Waidblau aus einer gliifernen Retortę 
ubergctrieben. Die Erfcheinungen waren folgende;

j) Gieng
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1) Gieng ein helles Wafler iiber, welches durch einige nachkommende 

Tropfen trube wurde, und nun ins olirenfarbige und blaue lchiller- 
te, Ani Gewichte 5'j Gr. xGj«

a) Durch eine langfame natiirliche Verdunftung diefes Waflers fczte 
fich ein oliyenfarbiger Bodenfatz.

an den Wanden des Glafes zeigten fich vierfeitige prifmatifche Salz*  
kriftallen, ohne Pyramide.

2) In dem Hals der Retorte fezten fich ftahlblaue Blumen mit einem 
Kupferglanze. Unter dem Vergroflerungsglafe hatten fie die Ge- 
ftalt wie Federn. Aufler diefen gcbildeten Blumen fezten fich noch 
viele ohne beftimmte Geftalt dicht zufammen: wenn man fie auf 
dem Glafe zerrieb, entftund eine Farbę und Glanz wie Kupfer. Die
fe Blumen wogen Gr. vi.

Diefe Blumen braufsten mit Vitriol(aure auf wie Indig, 
l>) alsdenn mit Wafler verdunnt, gaben fie eine blaugriine Tinktur, 
c) diefe Tinktur auf gelófchten Kalch getragen, farbte fich blau.

3) Nun gieng ein braunes brenzliches Oel iiber, ani Gewichte
a) Aus diefem Oele fchied fich wieder von felbft ein Salz mit wurfel- 

fórmigen Kriftallen. Gr. ij.
fr) Diefes Salz braufste mit Yitriolfaure auf.

4) Die iibergebliebne Kohle wog $iv ^ijfl, war fchwarz, und hatte 
glanzende Flinkergen. Mit dem Magnet liefs fich nichts heraus 
ziehen.

$) Die Kohle (N. 4) wurde erftlich lange in einem bedeckten Schmelz- 
tiegel gegliiht, wobey fie immer fchwarz blieb , aber gegen den Ma
gnet noch keine Anziehung auflerte. Hierauf wurde fie im offnen 
Feuer ausgegluhet, wozu beynahe 6 Stunden Schmelzfeuer nóthig 
war, ehe die Kohle weifs wurde. Nach dem Ausgluhen wog das 
Ueberbleibfel gij i^ij Gr. vj. Der Magnet konnte auch hier kein 
Eifen finden.

Das ausgegliihete Ueberbleibfel (N. 5'.) wurde mit kochenden Wa£ 
fer ausgelaugt, hernach getrockńet, durchs Auslaugen hatte es Gr. 
vj. am Gewichte yerlohren. E 2 7)
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?) Die Lauge (N. 6) wurde abgeraucht, es blieb ein fchmieriges Ue
berbleibfel von Gr. ij, welches mit Sauren braufste.

8) Das ausgelaugte Ueberbleibfel (N. 6) wurde mit Yitriolól genetzt. 
wovon es zah wurde und fich bilden liels wie Thon. Darauf wur
de noch verdunntes Vitriolfaure nachgegoflen, bis es etwas uber- 
fłund. Es entlłund ein gelindes Aufbraulen. Es wurde noch mehr 
zugegoflen bis es einen Zoll iiberftund. Darauf wurde die Aufló- 
fung durchgefeiht, das Ueberbleibfel mit abgezognen Wafler ausge- 
wafchen, bis alle Siiure ausgezogen war.

j) Die Lauge von N. 8. wurde abgeraucht, und zum Anfchieflen hin- 
gefetzt. Es bildeten fich kleine róthliche Krilłallen, welche durch 
wiederholte Auflófung und Anfchieflen fich endlich ais ein vierfei- 
tiges Prifma ohne Pyramide zeigten. Wie N. 1. ł>.

jo) Ich lofste einen Theil von diefem Salze (N. 9) wieder in Wafler 
auf, vermifchte die Lauge mit Blutlauge. Es entlłund

aj ein Aufbraufen,
bj ein Geruch wie Schwefelleber und fliichtiges Alkali,
ej das Gemifche wurde fehr fchon dunkelblau, 

endlich erfolgte ein fchoner blauer Bodenlatz,
ej durch feijneres Zugieflen der Blutlauge ein weifler Bodenfatz.

Ii) Die ubrige Salzlaugp von NT. 10, die flark nach fliichtigen Alkali 
roch, lezte ich zum Anfchieflen hin.
Einen Theil in einem fehr wohl verwahrten Glasgen, diefes blieb 
helle :

lJ Den andern Theil, in einem ofnen Glafe, diefer trubtefich, und liefs 
nachher einen weiflen Bodenfatz fallen, darauf fchoflen fehr zarte 
yierfeitige prifmatilche Krilłallen wie Piniel angehiiuft an.

ej Die weiffe Erde wurde mit Salzfaure iibergoflen, welche wie 
Wafler ungefśubt war, fie braufete nicht auf, zog aber eine gelbe 
Farbę heraus.

II. Es wurden zwey Quentgen von der blauen Waidfarbe mit eben fo 
viel Salmiak abgtrieben, und in einem kleinen Kolben fublimirt:

O
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1) In dem Helme zeigte fich ein Dunft, der fich wie Salmiakgeift in der
Vorlage fammlete.

2) An dem Helme legre fich eingelhes Oel mir Salmiak gemilcht, an.
3) Ueber diefes N. 2. kamen noch reirae Salmiakblumen.

«J Alles fublimirte Salz wurde in Wafler aufglófst. Die Auflófung 
liefs ein Ichwarzliches Puirer fallen, welches mit Yitriolól aufge- 
lófst, nachher mit Wafler verdiinner wurde. Hier zeigte fich al
les wieder blau wie vollkommner Indig.

I) Die Lauge (<?) wurde abgediinftet, und es fchofs reiner unveran- 
derter Salmiak an.

Ul. Eine halbe Unze Waidblau wurde mit eben fo viel Salpeter abgerie- 
ben, und in einem gluhenden Schmelztiegel eingetragen. Das Mengfel 
verpufte mir einer rothen Flamme, und gab ein fchmuzig weifles Salz, 
welches in Wafler aufgelóft alsdenn getroknet wurde. Diefes Salz wur
de mit Vitrtolól yermifcht, es braufste auf, und die Auflólung farbte 

' fich roth, aber die Farbę yerlohr fich durch zugegofsnes Wafler. Die- 
les Gemifche wurde nicht weiter unterfuchr, da das Glas zu Boden fiel 
und zerbrach.

IIII. Wurde ein Theil Waidblau in ofnen Feuer gegluhet:
1) Die Farbę brannte mit rother Flamme und rothen Rauche,
2) gab fie einen brenzlichen Geruch,
3) lafst man die Farbę nicht zur Flamme kommen, fondern nur gelinde 

gliihen, fo erfcheinen
a) auf der Flachę der Farbę kupferfarbige und ftahlblaue Blumen, 

diefe Blumen gehen alsdenn ais rother brenzlich riechender Rauch 
fort.

c) Diefer Rauch fetzt fich an alle Metalle, Glas, und jeden geglatteten 
Kórper, ais Kupferhaut und blaue Farbę an, faft fo wie dasEifen, 
wenn es iiber gluhenden Kohlen warm gemacht wird.

4/) Die iibrige Kohle ift fchwarzbraun, der Magnet zieht nichts da- 
von an,

f) Ein Theil diefer Kohle wurde mit Talg ausgegluht; auch hier zog 
der Magnet nicht.

/)E 3
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f) Die Kohle (W) wurde bis zur Weifle ausgegliiht mit gleicłmei
Salmiak fublimirt, wir erhielten blafs zitrongelbe Blumen.

g) Diefe Blumen (jf) wurden aufgelóft: zu der Auflófung Gallapfel-
tinktur gemifcht, die Mifchung yerfarbte fich nicht.

V. Es wurde aus Waidblau und ctwas Wafler ein Teig gemacht, diefęr 
wurde auf eine Fenftertafel getragenund mit Papier bedeckt; die offc- 
ne Seite wurde den Sonnenftralen ausgefetzt, in 4 Monaten hatte fich 
alle blaue Farbeyerlohren, und es bliebeine weifle Erde zuriiekwie I. f.

VI Waidblau mit Vitriolol iibergoflen, braufst heftig auf, das Mengfel 
wird fchwarzblau, alsdcnn mit Wafler verdiinnt, giebt es eine lenóne 
blaue Tinte, die aber das blaue unyeriindert fallen liifst, das iiberftehen- 
de Vitriolfaure farbt fich nicht.

VII. Eben fo mit Salzfaure behandelt, bleibt die Farbę ungeandert, das 
Aufbraulen ift gelinder: mit Wafler verdiinnt, erhalt man eine reine 
blaue Tinte, aus welchen aber das Waidblau verfchonert niederiitllr, 
die uberftehende gewiiflerte Salzfaure farbt fich gelblich.

VIII. Mit Scheidewaffer braufst es ebenfalls nur gelinde, das' Scheidewaf- 
fer farbt fich pomeranzenfarbig, und auf dcm Boden des Glafes bleibt 
die Waidfarbe ais ein braunliches Pulver liegen.

Eben fo yerhiiłt fich das Konigswafler.

VIIII. Waidblau mit fehr gelattigter Sodalauge gekocht, und einige Tage 
in der Beitze gelaflen, lofete fich nicht auf, 'die Farbę und alle Eigen- 
fchaften blieben unyeriindert.

X. Eben diefes wurde mit flufligen Weinfteinfalz wiederhohlt, und es blie
ben alle Umftande die namlichen, wie N. VIIII. die uberftehende Lau- 
ge hatte fich durchfichtig braun gefiirbt, und das Pulyer war in Kriftal- 
len iibergegangen.

XI. Waidblau mit Salmiakgeift gebeitzt, litte keine Verandernng» aufler 
dafs die Farbę fchbner wurde und reiner; der Salmiakgeift hatte fich 
braungelb gefarbt, und. die blaue Farbę blieb unaufgelófst zu Boden 
liegen.

Aus
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Ans obigen Verfuchen ziehe ich diefe Folgerungen :
1) Das Waidblau verhalt fich in allen Stucken wie der Indig. Man ver-

gleiche die Unterfuchung des Herm Dyjonral. Nur hat es kein Ei- 
fenin feiner Mifchung. i. 4. ę. IV. 3. r/, e, g. die gelbe Farbę I. 
II. c kommt offenbar von der Elutlauge.

2) Das Waidblau befteht:
a) aus einer Eitterfalzerde I. 9.
Z>) aus vielen Brennbaren, und grobem Oel I. 3. 7. III. IIII.
c) aus kalifchen Salz I, 3, b. 1, b. 2, a. 7.
d) aus einem blaufarbenden Stoffe. I, 2, b. IIII, 3, a. c, V. VIII.

1) Diefer blaufiirbende Stoff ift mit jedem Theilgen der Waidfarbe 
yerbunden.

2) Yerhieh fich bey diefer Farbenprobe zu den iibrigen Theilen 
wie 1 : 80. (I. 2.)

3) Ift im Feuer fluchtig (IV. 3. a. c. V.) ohne zerftórt zu werden.
4) Ift entwickeltes Brennbares (VIII. mit Alkali yerbunden (I. 2. ad) 

Diefes Brennbare wird von der Salpeterfaure ausgezogen (VIII) 
daher wird diefes Blau eben fo wie der Indig von der Salpeter
faure zerftórt.

6) Die andern Siiuren und alle kalifche Salze laflen es in feiner Ver- 
bindung (VI. VII. VIIII. X. XI.)

Nun kennen wir fchon verfchiedene Eigenfchaften des Waidblau: 
yielleicht erhalten wir mehr Licht, wenn wir noch unterluchen, wie diefe 
Farbę aus den Waidbliittern herausgebracht wird; und endlich diefe Ent- 
ftehung mit andern Bearbeitungen, um blaue Farbę zu erhalten, yerglei- 
chen. Wir fangen bey der Gahrung an.

II, Abschnitt.
Berełtung des Waidblaues durch die Gahrung.

3) Frifches, wohl ausgewafchnes, ungeąuetfchtes Waidkraut mit Wafler 
ubergoffen, giebt dem Waffer fruher oder fpiiter, nach Verhalrnife der 
Luftwarme, eine blaffe weingelbe Farbę.

2) Darauf entflehen grofse Blafen'auf der Flachę des Waflers, welchen 
nach und nach kleinere folgen, die fich truppweife in einen dichten - 

s * weiflen
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weiflen Schaurti fammlen. Die Weinfarbe wird mehr gefattigt, und 
man bemerket einen fliichtigen fpecifiquen Geruch.

3) Nachher wird der Schaum blau, und auf der Flachę desJWaflers ent- 
ftehen hin und wieder Hautgen, die, gegen das Licht betrachter, wie 
Kupfer ausfehen. Nimmt man diefe Hautgen mit dem Finger auf, fo 
hat man die reinfte blaue Farbę.

Jezt ifl: das Wafler meergrun, und fchillert hinter dem Licht ins 
blaue, fo wie der Angufs ,von Griefsholze oder der Rinde der Rofska- 
flanien. Auf dem Boden des Gefafles liegt fchon blaue Farbę.

4) Mifcht man diefe gegohrne Waidbruh mit Kalchwafler; fo entfleht
aj ein fliichtiger Geruch, wie aus Salmiak befreytes Alkali.
bj Die Briih farbt fich lebhaft grafsgriin.
cj Der Schaum, der durch das Ruhren entfleht, ift erfllich weifsgelb- 

lich, denn grunlich, endlich blau.
dj Das Gemifche fcheidet fich, und lafst man es ruhen: fo legt fich 

ein blauer Satz zu Boden. Die uberftehende Bruh ift erfllich 
griin, hernach olirenfarbig, endlich pomeranzenfarbig.

ej An den Wanden der Gefafle, in welchen die Mifchung vorgenom- 
men wird, hangen fich wurfelformige Kriftallen an, die in 
Wafler unaufloslich find, aberan der Luft in Mehl zerfallen.

jj Giefst man das iiberftehende gelbe Wafler (4 ab, und frilches 
auf den Satz: fo farbt fich diefes ebenfalls pomeranzenfarbig, und 
der blaue Satz fallt zu Boden ohne aufgelofst zu werden.

g) Lafst man das Gemifche ( 4 f) bey warmen Werterlange ftehen: fo 
erzeugen fich auf der Flachę des Waflers gliinzende kupferfarbige 
Sterngen, die fich nach und nach in eine Haut zufammen fetzen.

/ij Zugleich erzeugen fich Fettaugen, wie fchwimmendes Oel.
żJ Endlich fteigt der blaue Eodeniatz in die Hóhe, und fchwimmet 

auf den gelben Wafler.

5) Mifcht man die gegohrne Waidbruh (N. 3.) mit Sodalauge oder auf- 
gelólster Potafche oder Blutlauge; fo erfolgen alle Erfcheinungen,
wie N. 4.
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6) Mir Siiuren gemifcht, bleibt die Eriih grune und es erfolgt kein Nie
derfchlag.

7) Eine Auflófung von Schwefelłeber machte die ’V*udbruh  grun, es er- 
folgte ein perlfarbner Niederfchlag, welcher getroknet wurde, und auf 
gliihenden Kohlen wie Schwefel brannte.

8) Eine Lauge von Pyrophorus gab, mir gegohrner Waidbruh gemifcht, 
einen hellblauen Niederfchlag wie N, 7.

9) Lafst man das Wafler uber den Waidblattern (N. 3.) weiter gahren,' 
fo entfleht

a) ein Geruch von Faulnifs;
Z1) die Eriih wird triibe und fchmutzig gelbe;
c) mit Kalchwafler gemifcht, erfolgt ein graublauer, endlich ein 

fchmutziggelber Bodenfatz.

10) Wird das Waidkraur, fo durch die erfte Gahrung fchon ausgezogen 
worden, nochmals mit Wafler iibergoflen, fo geht es in der Gahrung 
leicht fort, das Wafler wird fchmutzig gelbgrun, mit Kalchwafler wird 
das Gemifche fchmutzig grafsgrun. Der Schaum wird an der Luft 
nicht blau, fondern unrein gelblichgrun, und der Bodenfatz wird grun, 
(oder, wo noch viele blaue Theile vorhanden waren, Ichieferblau)

11) Geguetfchte Blatter kommen friiher in Gahrung ais ganze, geben 
aber eine lchmutzigblaue Farbę, wenn man die Eriih mit Kalchwafler 
fcheidet.

12) Wurzeln und Stengel von Waidkraute mit Wafler gebeizr, kommen 
langfam in Gahrung, die Eriih wurde durch zugemilchtes Kalchwafler 
nicht griin, und der Niederfchlag war fchmutzig weifs, die Wurzeln 
hatten im Durchfchnitte nur da blaue Punkte, wo die Gefafle in der 
Rinde giengen.

13) Waidkraut im Novcmber geftochen und in Gahrung gefetzt, machte 
das Wafler gelb, endlich braun - olivenfarbig. Mit Kalchwafler wurde 
es grasgrun, und der Niederfchlag grun, oder fchieferblau. Eben fo 
yerhalt fich der Waid, der an fchattigen Orten wachft.

14)F
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14) Ein halb Pfund zubereiteter Waid, fo wie ihn die Waidhandler wr- 
kaufen, wurde mit 8 Pfund Wafler bey gelinder Warme in Gahrung 
gefetzt, wobey

,'</ -
a) das Wafler fich braun farbte, und ein fchmutzig weifler Schaum 

entftund.
Z) Ein Theil diefer Waidbriih (a) wurde mit Kalchwafler gemifcht. 

Die Farbę anderte fich nicht, der Niederfchlaę war braun wie die 
Briih.

f) Den dritten Tag roch die Briih alkalifch fliichtig und ólig, faft wie 
Heringslake, fie wurde dunkler braun, und hatte einen groben za- 
hen Schaum. Mit Kalchwafler anderte fich weder Farbę noch 
Niederfchlag, alles blieb braun.
Es wurde ungelofchter Kalch zugethan, und das ganze Mengfel 
umgeriihrt. Die Briih hatte nun einen beiflenden Geruch, fie 
anderte ihre Farbę nicht, und nach einigen Tagen erzeugten fich 
Oelaugen auf der Flachę, wie N. 4. h. Nirgends aber war eine 
Spur von Blau auszufinden.

Aus der Vergleichung der erzahlten Erfcheinungen folgt, dafs fich 
das Waidkraut durch die Gahrung in folgende Theile von yerfchiedenen 
Eigenfchaften zerlegt habe:

1) Ein blauer Theil (N. 3. 12.)
a) ift in Wafler, fchwachen Sauern und allen alkalifchen Laugen un» 

auflofslich. (N. 3. 4. f i.')
b') ftekt in Siiften der Pflanze, die feflen Theile haben nichts davon. 

(N. 12.)
f) Wird nicht durch Mifchung erzeugt, fondern nur entwickelt (N. 3.) 

Die Menge deflelben hangt von Jahrszeiten ab (N. 13.) und vom 
Klima, welches der befsre Waid in Languedok und Prorenze be- 
weifet.

2) Ein gelber Theil (N. I. 2. 4, Hf)
a) ift ini Wafler auflóslich (N 1. 2. 4 Hf)
b) halt den blauen in fich (N. 3. 4 Hf)
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cfl) macht in diefer Mifchung die griine Farbę der Blatter aus, und 
auch das griine der gegohrnen mit Kalchwafler gemifchten Waid- 
briihe N. 4. b. Das Verbindungsmittel ift ein natiirlicher Sal
miak (N. 4. a)

3) Natiirlicher Salmiak. (N. 4. a. N. 4. c.gi)
4) Oel N. 4. /z.welches durch fortgefezte Giihrung aus dem fchleimi- 

gen gelben Theile N. 2. fcheint befreyt zu werden.
5) Die ubrigen Blatter gehen nachher in fchnelle Faulnifs uber,

III. abschnitt.
Ferfuche durch Ausziehen mit heiflen Wafler und Defiilla- 

tion des Waidkrautes.

j) Zwey Pfund Waidkraut wurden mit 40 Pfund kochenden Wafler 
durch ein leinen Tuch ubergoflen.

«) Die Bruh fiirbte fich olivenfarbig, und gab einen befondern Geruęh. 
I') Die Farbętheile waren mit 40 Pfund Wafler noch nicht alle aus- 

gezogen.
c) Die Bruh (tf) wurde mit 20 Pfund Kalchwafler gemifcht. Es 

entftund

1) eine Menge Schaum, der fich an der Luft blaugrau fiirbte,
2) das Mengfel wurde fchmutziggriin,
g) der Niederfchlag war dunkelblau da er noch nafs war,

4) die uberftehende Eriih blieb lange griin, endlich wurde fie ab- 
gezogen, und reines Wafler zugegoflen. Der Bodenfatz fezte 
fich wieder aber langfam, und das uberftehende Wafler blieb 
noch lange griin, undurchfiehtig. Durch wiederhohltes Wa- 
fchen wurde das Wafler erftlich meergrun, endlich weifsgrau 
undurchfiehtig. Das Wafchen wurde wohl zwanzigmal wie
derhohlt, und nie wollte das Wafler durchfichtig und rein wer
den.

5) Der Niederfchlag beftund aus zwey Theilen:

F 2 a)erft-

X.
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a) erftlich einen gelben fchweren, der (ich allezeit zuerft fezte, doch 
auch noch mit den blaueu rermilcht niedeifiel; ich fonderte 
das gelbe, fo vięl ais móglich war, von den blauen ab, und cr- 
hielt yo Gran.

/3) zweytens einen blauen, der aber noch immer gelbcs mit einge- 
mifcht hatte, beym Sinken fiel er immer zulezt, und die obere 
Lagę war reines feuriges BIau, die mittlere blaugrau von Ein- 
mifchung einiger Gelbe, die untere gelb oder gelbgrun; ich 
troknete das Blaue, fo gut ais móglich, von gelben gereiniget, 
und erhielt eine halbe Unze weniger zehn Gran.

Es wurden von 2 Pfund frifchen Waidkraute der Saft ausgeprefst, und 
feiner eignen Entwickelung in einem gefchloflenen Kolben uberlaflen, 
der Ueberreft wie Waidballen getroknet.

Nach der Troknung wog das ausgeprefste Waidkraut jiij Jijfi.
Der Saft hatte erftlich eine grafsgriine dunkle durchaus gleiche 
Farbę.

c) Durch die Ruhe theilte er fich in folgende Schichten:

1) in einen grauen Bodenfatz von unbetrachtlicher Menge,
2) darauf folgte eine grafsgriine Schicht,
3) iiber der grafsgrunen eine weifsgraue,
4) iiber der weifsgrauen eine fchmutzig pomeranzenfarbige un-

durchfichtige,
ę) oben auf ein durchfichtiges pomeranzenfarbiges Wafler.

yj die pomeranzenfarbige Schicht (?. 4) lófste fich nachher wieder 
auf, und das Wafler (c. $) triibte fich. Die grune Schicht (r. 2) 
wurde immer dunkler grun, fo dafs fie nach und nach błaugriiti 
wurde, und es verminderte fich ihre Menge; die weifsgraue hin- 
gegen yermehrte fich, und wurde fchmutziggelbe.

e_) Nachher hellte fich das pomeranzenfarbige Wafler (f. ę) auf, wur
de nun durchfichtig: und auf die graue Schicht (f. 3) legte fich 
noch etwas grunliches. fo wie die ganze graue Schicht mit grune 

durch-
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durchzogen war, die pcmeranzenfarbige Schicht (f. 4) aber hat
te fich verlohren.

f) Das pomeranzenfarbige Wafler (e) wurde abgezogen, ich uberliefs 
es, leicht bedekt, der natiirlichen Ausdiinftung an Luft und Son- 
ne. Es yerdiinftete fich bis zur Honigdicke, und roch wie He- 
ringslake (vergl. mit Abfchn. II. N. 14. c.): fo flund es 6 Mo- 
nate ohne yollig auszutroknen. Endlich troknete ich es bey ge- 
linder Ofenwarme yollig ein, und es wog Jiij 5ii$ Gr. j.

1) Ich nahm 5j yollig getroknetes gelbes Extrakt, gofs ftarken
Weingeift daruber, der davon dunkelpomeranzenfarbig wurde, 
ich feihete die Auflófung durch Lófchpapier, und erhielt

a) gummiche Theile im Seihpapier zuruk Gr. 40.

/3) harzige Theile aus dem Weingeift gefallr. Gr. 16.

2) Den iibrigen yollig getrokneten gelben Extrakt legte ich hin, er 
zog das Wafler aus der Luft fo ftark wieder an, dafs er wieder 
zu Honigdicke aufgelófst wurde.

gj Den Bodenfatz (e. der aus c. 1. 2. 3 beftund) wurde wieder mit 
Wafler ubergoflen. Hierauf fiirbte fich das ganze Mengfel wie
der grun. Endlich fęzte fich ein fchmutzig dunkelgruner Satz 
ab, und das driiberftehende Wafler war fchmutzig oliyenfarbig.

h) Diefes olirenfarbige Wafler wurde abgezogen und an Sonne und 
Luft yerdunftet, ich erhielt ein gelblichgraues Ueberbleibfel am 
Gewichte 65 Gran.

i') Endlich wurde der Bodenfatz (g) noch etlichemal mit Wafler ge- 
wafchen, getroknet, und gewogen, er wurde fchmutzig dunkel- 
blau, und betrug 64 Gran.

3) Eben fo wurde to Pfund Wafler, das mit Waidkraute in Gahrung 
geftanden hatte, feiner eignen Entwickelung iiberlaflen. Ich beob- 
achtete folgende Veranderungen;

EsF 3
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a) Es wurde anfanglich undurchfichtig, triibe.

b~) Es fezte fich darauf ein graublauer Satz zu Boden.
f) Auf der Flachę des Waflers erzeugte fich ein weifsgrauer Schleim, 

wie eine Haut, mit kleinen blauen Flecken, und einzelnen Oel- 
augen.

d') Das Wafler zwifchen der Sehleimhaut und dem Bodenfatze wur
de helle, durchfichtig, pomeranzenfarbig. Ich zog diefes Waf- 
fer mit dem Heber ab, und liefs es einige Wochen ftehen, nun 
fezten fich

e) eben folche wurfelformige Krilłallen aus dem gelben Wafler an die 
Wandę des Glafes, wie Abfchn. II. 4. e. Diefe Krilłallen

af) zerfielen an der Luft in ein Puker,

braufsten mit Salzfiiure auf, ldfsten fich aber nicht ganz auf.

Die Auflófung rauchte ich ab, und ich erhielt eben ein folches 
prifmatilches Salz, wie Abfchnitt I. N. II. 11. b.

Hier fahen wir die namlichen Theile der Waidpflanze durch eine 
natiirliche Zerfetzung wieder vorkommen, die durch die Gahrung und 
Ausziehen mit heiflen Wafler heryorkamen.

1) Das gelbe auflbfsliche N. 1. c. y. a. N. 2. c. ą.. f.

d) befteht aus Gummi undHarz, das durch felłes und fliichtiges Al
kali in Wafler aufldfslich gehalten wird. N. 2. f. 1. N. 2. f. 2.

2) Das blaue noch mit gelben yerbunden, erfcheint hier griin. N. 2. b.
c- 2- g-

3) Ueber diefes noch einen fchmutzig weiflen Satz, derin der Verbin-
dung mit den blauen, den blauen feinen reinen Glanz benimmr, 
und eben dasjenige ift, was durch fortgefezte Gahrung, das blaue 
in Schieferblau yerwandelt. N. 3. c. N. 2. g-

4) Eine mit Alkali yerbundne Erde, N. 3. e.

4) De-
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4) Deftillation des Waidkrautes.
Wir fezten 2 Pfund frifches Waidkraut, welches vorher rein gewś- 

fchen wurde, in einer gliifernen Retorte zur Deftillation an. Die 
Erfcheinungen waren folgende:

a') Gieng ein durchfichtiges helles Wafler iiber 5vi'j-

/>_) Darauf kam ein triihes gelbes brenzliches Wafler Jxviij.
• Diefes Wafler wurde mit Kalchwafler gemifcht, die Farbę blieb un- 

yerandert, es ęrfolgte lehr langfam ein gelbcr Niederfchlag.

c) Ilierauf gieng mit dem Wafler (A) ein geronnen gelbliches Oel iiber, 
das fich in Wafler zu Boden fezte 5'j»

Ein dickes brenzliches Oel jij Jift.
c') Zugleich mit dem Oele zeigte fich im Halfe der Retorte, und. 

an den Wanden der Vorlage ein aftiges Salz, nachher gieng eiu 
folches Salz in Klumpen iiber mit dem Oele yermifcht. Das Salz 
war fliichtiges Alkali §j.

f') Die Kohle war fchwarz und gliinzend. Auf manchen verkohlten 
Blattern lag eine glanzende blaue Stahlfarbe jij Jyj.

1) Die Kohle hatte gegen den Magnet nichts anziehendes.

2) Die blauen Blatter wurden mit Vitriolfaure benezt, es erfolgte
kein Aufbraufen, mit Wafler yerdiinnt, zeigte fich keine blaue 
Farbę.

3) Das Uebergewichte der deftillirten Theile kommt vom Wafchen
her, da fich das Wafler angehiingt hatte.

Die Kohle wurde im Schmelztiegel bedekt Vor dem Gebltife ge- 
gliiht. Sie gab eine anhaltende ftarke Flamme und yielen Rauch, 
nach 2 Stunden Gliihfeuer war fie noch fchwarz, auflerte gegen 
den Magnet keine anziehende Kraft. Nun wurde fie offen im 
Zugofen gebrannt; und es gehorten 4 Stunden dazu, ehe fiew;eifs 
wurde, einige Stuckgcn waren yerglafet. Nach dem Brennen 
weg fie 5fi Gr. xij.

h) Das
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fi) Das ausgegliihete Ueberbleibfel (N.g) wurde mit abgezognen Waf- 
fer ausgekochr, die Lauge durchgefeiht, und abgeraucht, es blie- 
ben 15 Gran feuerfeftes Laugenfalz zuruk.

ż) Die ausgelaugte Erde (/z) wurde mit £2©c ausgezogen, es erfolgte 
ein gelindes Aufbraufen, der Auszug wurde mii aufgelofster Pot- 
afche gefallt, und wir erhielten 43 Gran einer Saugerde. Es wur
de ein Theil davon ausgefiifst, dann gegluhr, fie wollte fich aber 
nicht mit Wafler erhitzen.

Durch diefe Behandlung kornmen faft alle Theile, die wir durch die 
Giihrung, Ausziehen und natiirliche Zerfetzung erhielten, wieder zuin 
Vorfchein, nur in andrer Verbindung und veriinderten Verhźltnifs. Es 
kornmen aber auch neuehinzu, welche durch die Giihrung noch nicht ent- 
wickelt waren, da wir fie nicht bis zum Auffchlufs der Erde fortzefezt 
hatten. Wir fehen

j) den blauen Theil auf der Kohle (/) man rerglciche I. Abfchn. 
IIII. 3 a.

2) den gelben Theil in den triiben gelblichen Wafler 3. i,
3) fliichtiges Laugenfalz e.
4) Oel c. d.

Neue entwickelte Theile find:
5) feuerfeftes Alkali h.
6) Erde, theils auflofslich in Sauern (z) theils unauflófslich.

Endlich fo kornmen in der Waid-und Indigkiipe faft alle Erfchei- 
nungen wieder, welche wir bey der Giihrung und andern Behandlungen 
gefehen haben. Der blaue, gelbe und graue Beftandtheil werden durch 
einen Salmiak miteinander in der Flott zum olivenfiirbigen verbunden. 
Der blaue Theil erfcheint in Adern,fo wie der Salmiak zerftórt ift, und das 
fliichtige Alkali davon gehet. Die gefiirbten Zeuche kornmen griin aus 
der Kupę, das fluchtige Alkali gehet durch, der gelbe Theil lauft mit dem 
Wafler ab, und der blaue fizt auf der Waare feft, So wahr ift es, was 
unfer fcharffinnige Freund Wiegleb durch viele muhfame Beweife darge- 
than: Die Kunft erzeugt nichts, verfezt nur die natiirlichen Mifchungen 
nach verfchiednen Abfichten in yerichiednc Ordnung.

Nun-
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Nuntnehr wiffen wir; dafs die blaue Waidfarbe ein Produkt der Na
tur fey, das fchon yorhanden und mit andern natiirlichen Mifchungen des 
Waidkrautes yerbunden ift; dafs deftomehr von diefem blauen Beftand- 
theile durch die Natur erzeugt werde, jemehr die Pflanze der Sonne aus- 
gefezt ift. Dafs aber ein farbendes Princip von der Sonne in die Kórper 
(ibergehe, bezeuget die weilfe Farbę der Thiere (*)  und Pflanzen, welche 
von dem Sonnenlichte ausgefchloffen leben, und des Freyherrn von Glei- 
chen Verfuch (**),  bey welchen eine gefattigte Silberauflófung an derSon
ne roth wurde, und im Finftern unyerandert blieb. Und dafs diefes far- 
bende Princip des Sonnenlichtes brennbares fey, ift nun durch die Ver- 
luche eines Scheel'S (***  (****)) auffer Zweifel gefezt. Um diefes aber von 
dem Waidblau noch deutlichcr zu machen, wollen wir noch einige Arten 
blaue Farbę zu machen, miteinander vergleichen, und fehen, ob uns diefe 
Vergleichung noch etwas iiber die Frage lehret.’1

(*) Oft werden ausvollig gefcblofsnen Plumpbrunnen der Cancer Pulex, Mo- 
noculus Puiex, und Ńereis lacuftris mit dcm Wafler in die Hohe ge
bracht, und allezeit find diefe Thiergen vóllig milchweifs, die im offe- 
nen Wafler róthiichbraun (ind.

(**) Abhandlung iiber die Saamen- und Infufionsthłergen. Ntirnberg. 1778, 
56. Num. 24.

(***) Carl Wilhelm Śchcefs chemifche Abhandlung von Luft und Feuer. §. 
5; u. f.

(****) Man vergleiche die Verfucbe des D, Martin in der Diii, circa lixiviura 
fanguinis.

G

IV. ABSCHNITT.

Z7-■trgleichung einiger Arten blaue Farbę %u machen.

i) Berlinerblau. Es ift bekannt, dafs die Dlutlauge, welche grófstentheils 
zur Verfertigung des Berlinerblau angewendet wird, ein Genrrfche von 
feuerbeft-andigen und fliichtigen Laugenfalze ift, die mit brennbaren 
iiberfezt find. Diele Blutlauge fallt die meiften Metalle aus Siiuren, 
mit einem Geruch von Schwefelleber, blau nieder; und fo entfteht das 
Berlinerblau allezeit zugleich mit einer Schwefelleber, nicht allein von 
Eifen fondern auch von Golcie., Silber, Bley, Quekfilber, Zink, IFlfl- 
muth und Spiefiglaskoiiig (***+).  Es hat alfo das Eifen keinen Vor- 
zugbey dcrBereitung des Berlinerblau, und alle oben benannte Metal

le



$0 Unterfucbung der blauen Waidfarbe.

le find gleich gefchilrt dazu, fie geben ihre Erde ais Bafis her, woran 
fich das blaufarbende Princip, das in der Lauge enthalten ift, feftfezt, 
und das man Iben fo wieder abziehen kann, wie die Macqucrfchen Ver- 
1'uchc beweifen.

II) Es find aber nicht allein die metallifchen Erden gefchikr, um aus Sau- 
ren durch Blutlauge blau niedergefchlagen zu werden: fondern die Bit- 
terfalzerde kann eben fo gut zur Bafis fur das blaue Princip gebraueht 
werden. Ais ich die ausgegliihte Erde des Waidblau unterfuchte, hat
te ich einen Theil davon mit Vitriolól ubergoflen, um zu fehen, ob ich 
Alaun herausbriichte, ich fallte ein Theil diefer Auflófung mit Blutlau
ge. Es entftund ein Schwefellebergeruch, und fogleich wurde die Auf
lófung blau, und ich erhielt einen lchónen blauen Niederfchlag. Da 
mich aber die Salzkriftallen, die ich aus der Auflófung der Waidblau- 
crde mit Vitriolfaure erhalten, belehrt hatten, dafs fie eine Bitterfaiz- 
erde fey, fo fchlofs ich, dafs man von der Magnefia ebenfalls Berliner- 
blau erhalten konne, und der Erfolg beftiitigte meine Yermuthung. 
Es ift bemerkenswerth, dafs man nur fo lange blauen Niederfchlag er- 
halt, ais der Schwefellebergeruch anhalr, ich gofs bey obiger Bitterfalz- 
folution noch immer Blutlauge zu, fo wie der Schwefellebergeruch 
fchwacher wurde, fo wurde der blaue Niederfchlag blaffer, endlich 
weifs, und die Mifchung roch gar nicht mchr (*).

III) Bey der Bereitung der blauen Farbę, aus Weinrebenkohlen mit Al- 
kali in Feuer vereinigt, und dann mit Vitriolfanre geflillt, welche von 
den verftorbenen D. Jacobi^ ehemals unlern fleifligen Mitarbeiter ent- 
dekt, und im erften Tom der Mainzer Akten p. 160 belchrieben wor
den ift, entfteht der namliche Schwefellebergeruch. Lofst man den

(*) Verfuche, die ich nachlier angeflellt habe, beweifen, dafs die von Vitriol- 
faure aufgelófste Magnefia nichts zur blauen Farbę beytragt, denn ich 
lófste Magnefia in Yitriolól auf, verdiinnte die Auflófung mit abgezog- 
nem Wafler, fallte die Auflófung mit Blutlauge, es erfolgte erftlich ein 
blauer Bodenfatz j ais ich fortfuhr noch Blutlauge zuzugieflen, fiel erft 
die Magnefia ais ein weifles Pulver nieĄer, eben fo geht es mit Kreide 
und andern Saugerden.

blauen 
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blauen Niederfchlag in Vitriolól auf, fo verwandelt fich das fchóne Blau 
in Coffeebraun, allein die blaue Farbę ift nicht verlohren, wie Jacobi 
fagt, fondern fie erfcheint fogleich wieder, wenn man die Saure mit Waf- 
fer verdiinnt, und die Farbę kann allerdings zur Fiirberey gebraucht 
werden, wie ich Leinen und Wollen daraus gefarbt habe. Es ware alfo 
diefer Umftand in der angefiiihrten Abhandlung zu berichtigen (*).

(•) Hierbey ift ebenfalls noch zu erinnern, dafs die Rebenkohle hierinn kei- 
nen Vorzug habe, ich habe nach der Zeit aus allerley Kohlen von hat* 
ten und zz>eichen Holze mit Vitriolól eine blaue Farbę erhalten.

(*•) Aćt. Acad. Mogunt. T. I. ad ann. 1776. p. 169.

IV. Bey dem Henkelfchen Verfuche, eine blaue Farbę aus ftarker Soda- 
lauge durch Vitriolól zu fallen, entfteht gleichfalls ein heftiger Geruch 
von Schwefelleber wahrend dem Aufbraulen. Der verftorbne Man- 
gold hat mit Rccht angemerkt (**),  dafs fchwache Vitriolfaure beffer 
bey diefen Verfahren fey, ais das fchwere Vitriolol. Ich lófste einen 
Theil von diefem blauen Niederfchlag mit Vitriolól auf, es" wurde 
braun wie die Weinrebenfarbc, und durch zugegolsnes Wafler kam die 
blaue Farbę wieder zum Vorfchein, liefs fich eben fo, wie jene, auf 
Leinen uńd Wollen ietzen. Endlich lalst fich aus der Blutlauge allein 
durch Vitriolfaure das Blaue heraus fcheiden; die Umftande find die 
namlichen ais bey der Sodalauge, und auch der namliche Schwefelleber- 
geruch.

Da bey allen diefen Behandlungen ein Geruch von Schwefelleber 
entfteht, und ohne diefen Geruch kein blauerNiederfchlag erfolgtfN. U.) 
fo ift es klar, dafs wahrend der Mifchung des mit brennbaren iiberfezten 
Alkali und Saure eine Schwefelleber entfteht, und zugleich zerftórt wird, 
'ein Theil des Brennbaren fezt fich an Erde oder was da ift, und geht ais 
Berlinerblau zu Boden. Es ift alfo das Blaue in Indig, Waidblau, Berli- 
nerblau und allen oben befchriebnen kunftlichen Produkten von einerley 
Natur, und find nur in Abficht der Bafis, woran fich das blaue Princip be- 
feftiger, und in Abficht der Dauer und Feftigkeit der Verbindung Verfchie- 
den, auch hier finde ich unfers Wieglebs Grundfatz beftatiget: da(ś alle 
natiirliche Mifchungen fefter und inniger rerbunden find, ais die kunftli
chen; unter allen yorgenannten blauen Farben widerfteht keine dem Vi-

G 2 triol- 
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triolól ais die zwey naturlichen Indigund Waidblau, alle ilbrigen werden 
grau oder braun, und alle ubrigen find Werke der Kunft.

Es folgt alfo: dafs das blaufarbendc Princip nichts anders ift ais 
Phiogifton von irgend einer Erde oder Salz, oder fonft was gchalten. Soli- 
te wohl Blau die eigenthumliche Farbę des Erennbaren feyn? die durch 
Zulatze Verftarkung oder Schwachung alle andre yofbringt? Mir fchei- 
nen vicle Grunde fur diefe Meynung vorhanden zu feyn. Ich fehe unter 
allen Umftanden, wo Brennbares entwickelt wird, oder entwickelt vorhan- 
den ift, blaue Farbę. So ift die Flamme des Schwefels, welcher reines 
Brennbares mit Saure gebunden enthalt, blau; Jede Flamme entfteht aus 
einer blauen Bafis, die nachher, wenn Schcel's Feuerluft und andre Theile 
aus den brennenden Kórper fich einmifchen, in andre Farben ubergehr. 
Das Brennbare das aus gluhenden Kohlen fortgeht, legt fich an Eifen und 
andre Metalle, ais blau, riolet oder purpur an. So legt fich das mit Alkali 
yerbundne Erennbare aus der Stockfiichbruh an die filbern und anderra 
Lóffel, ais gelb, purpur endlich blauan. Selbft der Rauch von yerfchied- 
uen Korpern hat blaues in feiner Mifchung. Und was ift endlich die 
blaue Farbę des Himmels anders, ais eben diefes Brennbare (*),  das man 
fchon lange in Ether gefucht, und nun durch die neuern Unterfuchungen 
eines Scheel's in der Luft gefunden worden ift ? Sonderbar ift es, dafs der 
Lichrftrahl, wenn er in Regenbogen oder durchs Prifsma gebrochen und 
zerftreut worden ift, das blaue ałlezeit in der Mitte hale und zur Seiten 
nur in Gelbes und Purpur ubergehr,

t*)  Diefes Blaue des Himmcis ift um fo viel dunkler und feuriger, je mebr 
m3n iiber die Gegend der Diinfte erhoben, durch reine Luft dtirchfieht, 
auf dem Hacben Lancie roird es von Einmifchung der zcceifTen Diinfte 
hellblau. Man vergleiche des Herm de Luc Reifen nach den Eifigebilr- 
gen nonFancigny in Sanoyen, Aus d. Fr. Leipz. 1777. p. 110. Oder in 
den Unterfuchungen iiber die Atmofphare Tb, II. 930. 931.
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UNTERSUCHUNG
DER

MURIATISCHEN QUELLE unter der CYRIAXBURG
HART AN DER GERA.

Es id diefe Quelle fchón langft bey den hiefigen Einwohncrn bekannt.

J Man nennt fie den Gelundbrunnen; und diefen Namen hat fie ver- 
muthlich wegen der gelind abfiihrenden Kraft, wegen des angenehmen 
Geichmaks, und der kriftallenen Durchfichtigkeit erhalten.

Auch der Herr Bergrath Baumer, der fo viele Verdienfte urn die 
Mineralogie tinfrer Gegend hat, gedenkt ihrer in feiner Difiert. de mine
ralogia territorii Erfurtenfis (*),  und in der Gefchichte des Mineraireichs. 
(**)  Sonii finde ich keine weitere Nachricht von derfelben. Zwar hat 
fie der yerftorbne Prof. Nonne ebenfalls unrerfucht: aber diefer fleifiige 
Chemiker Itarb, und der Erfolg feiner Yerluche ift nicht bekannt worden.

Unterdefien war es doch der Miihe werth, die Beftandtheile diefes 
Quellwafl'ers naher kennen zu lernen. Der Herr Prof. Trommsdorff 
und ich haben daher verlchiedne Verfuche darnit gemacht. Ehe ich aber 
diefelben anzeige, glaube ich es nicht ohne Nutzen zu feyn, die Gegend 
au befchreiben, aus welcher die Quelle entfpiingt,

G 3 Be-

(•) Difiertatio pbilofophica de Mineralogia Territorii Erfurtenfis 1759. Cap, 
II. §. IV. Noftrales in ditione Erfuitenfi duas atquae muriaticae five 
falfae invenerunt feelebras, unam ad radicem montis S Cyriaci prope 
Geratn inter Erfordiam et pagum Hochheimenfium, alteram prope Bin- 
dersleben. Prior praeter fal commune ochram flavam fub eyaporatio- 
ne deponit, et terram alcalinam,

(.**)  Gefchichte des Mineraireichs Theil I. p. 76.

■ \
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Befchreibung der Gegend, aus welcher die Quelle 
heruor bricht.

Wenn man an dem fiidóftlichen Theile der Stadt hinaus gehet, und 
fich hernach gegen Suden wendet; fo ftófst man auf eine ziemlich fteile 
Anhohe, die Cyriasbufg. Diefe ift einer von den aufierflen und lezten 
Flózgebirgen, welche fich allmahlig von den thiiringifchen Mittelgebir- 
gen in die Ebene verflachen, die von Erfurt aus gegen das kuhrfachfilche 
Thuripgen auslauft. Gleich am Fulse diefer Cyriaxburg, auf dem We
ge nach Hochheim, bricht ein Flóz von weichen und grauen Sandfteinen, 
der mit Glimmer verfezt ift, zu Tage aus, welches fich gegen Sfidoft 
ftiirzt, und ais das unterfte Floz der Mergel-und Kalchberge angelehn 
werden kann. ' Dafs aber diefer Sandfloz ais der unterfte anzufehen fey, 
zeiget die Uebereinftimmung aller der Berge, welche ais die auflerften 
Flózgebirge des thiiringifchen Gebirges fich in die Ebene des Erfurtifchen 
Gebietes yerlieren. Diefer Sandftein kommt zum Vorfchein am Peters- 
berge, bey Taberftadt, Hochftett, Tiefthal &c. und in der Flachę bey 
Herbftfćhlefien wird eine weilfe Sanderde gleich unter der Dainmerde 
ausgegraben.

Gehet man an der nordweftlichen Seite der Cyriasburg den Schluf- 
ter, oder den Weg nach Schmira hinauf: fo fieht man abwechfelnde Flo- 
ze von Thon, Kalch-oder Mergelfchiefer, die mit etwas Sand durchfezt 
find. Kommt man auf die Anhohe: fo ift man auf einer ziemlich weiten 
Flachę, die fich iiber Gotha erftrekt.

An der fiidlichen Seite der Cyriaxburg ift machtiges Schotterwerk 
von fremden Rollfteinen, allerley Waken, Quarz, Horn - und Kalchftcinen 
angefchwemmt, welches man in der iiber io Klafter tiefen Sandgrube, 
ohnweit Hochheim, fehen kann.

Gypslagen bin ich nirgends um diefen Berg herum gewahr worden ; 
denn die iibrigen Seiten defielben find mit guter Dammerde in Aeckern, 
Garten und Weinbergen bedekt. Nur an dem Petersberge, den man ais 
eine Anfchwemmung oder Anhang der Cyriaxburg, und der Hóhe, die 
fchwedifche Schanze genannt, anfehen kann, findet fich an der nordóftli- 
chen Seite ein heryorftechendes Gypsflóz. Wie weit fich diefes aber er- 

ftrecke,
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ftrecke, und ob es mit den Lagen der Cyriaxburg in Verbindung ftehe, 
habe ich noch nicht finden kónnen.

An der fiidoftlichen Seite der Cyriaxburg lauft die Gera am Fufse 
des Berges hin, fie hat allo an der nordweftlichen Seite ein fehr <hohes 
Ufer, wodurch alle Ueberfchwemmungen, die von gefchmolznen Schnee 
des thdringer Gebirges, oder von Ergiefliingen bey Gewittern nicht fel- 
ten entftehen, in das flachę Espach gedriikt werden.

Ara Fufse diefes hohen Ufers, an dem man nichts ais Mergel-und 
Kalchfteintrdmmer gewahr wird, brechen die muriatifchen Quellen, mit 
der Gera ebenfóhlich, oder noch etwas hóher, herror; fo dafs fie oft, 
wenn der Flufs anlauft, uberfchwemmt werden.

Die Quelien felbft entftehen theils hoher, und flieflen unter einem 
alten Birnbaume hcrvor, theils fieht man auch durch das klare abflieflende 
Ouellwafler noch andere tiefere Quellen im Sande fpielen. Am Boden 
der Quellen, und des kleinen, kaum vier Schritte langen Abfluffes (als
denn hat er fchon die Gera erreicht) fieht man keinen Bodenfatz, weder 
von Top noch von Eifenocher, alles ift helle und reine, und der Grund 
des Abfluflcs ift mit Flutgrafe (Alopecurus geniculatus), Waffermerk 
(Sium nodi florum), Brunnenkrefle (Sifymbrium aquaticum) und amEin- 
flufle in die Gera mitkraufenSamkraute (Potamogeton crifpum) bewach- 
fen, ohne dafs man an dem Laube diefer Gewachfe Schmuz oder Ueber- 
finterung gewahr wird, ohnerachtet das Walfcr, wegen des Gegendruks 
der Gera fali flille fteht.

A''.rfuche mit diefem QuellwaJ[er.

An der Quelle felbft verhalt es fich folgender Geftalt:
j) Ift es votziiglich klar und durchfichtig, hat keinen Gcruch. Der 

Gelchmak ift angenehm fufslich falzig, wenn es in ein Glas einge- 
golfen wird, wirft es zarte Perlem v

2) Ich hielt einen Faden brennenden Schwefel, hernach ein brennnnd 
Wachslicht ganz nahe uber die Flachę der Quelie, und beyde brann- 
ten fon.

3)
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3) ' Den 28- Decemb. 1779 war die Temperatur
a) der Luft 26 Fahrenh.
b') der Gera 3 6 —
r) desBrunnwaflers43 —
d ) des Quellwaffers ę 9L —•

Den 1. Jan. 1780 war die Temperatur
a) der Luft — — 15 Fahrenh.
b") der Gera — — 32 —
c) der Plumpbrunnen in der Stadt 43 —
<7) des Quellwaflers — —•

Am Rande der Gera hatte fich Eifs gefezt, aber unter dem Ausflufle 
war auf 4 Schritte weit kein Eifs,

4) Die Farbę des Veilgenfyrups und der Lakmustinktur wird von dem 
Waffer nicht geandert.

f) Mit Gallapfelpulver wird es gelblich, mitThee micht es eine Wein- 
farbe, wie ander Waffer auch. Thee und Kaffee werden fehr gut 
davon ausgezogen, und es giebt einen guten fchmakhaften Trank.

d) Mit Vitriolol vermifcht, entfłehen kleine Wolken von zarten Luft- 
blafsgen, ohne merkliches Aufbraufen. Die Mifchung hatte fich in 
24 Stunden in nichts geandert, und blieb ohne Bodenfatz.

7) Mit Salpeterfiiure und Kochfalzfaure erfolgte ebenfalk keine Ver- 
Snderung, es blieb helle.

8) Mit Erfurter Wein, wirft es kleine Luftblafen, fali wie Seltefer Waf
fer, aber in viel geringerer Menge,

9) Mit feuerfeflen vegetabilifchen Laugenfalz wird es undurchfichtig, 
milchig, und es lafst eine weiffe Erde niederfallen.

d) Ich feihete das milchige Waffer durch, und diinftete es bey gelin- 
der Warme ab, es triibte fich bey der Warme, und fezte ebenfalls 
eine weiffe Erde ab, ich feihete es daher fo lange durch, bis es 
fich nicht mehr triibte.

I/) Nun
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i') Nun erhielt ich Salzkriftallen, von Bitterfalz und Kochfalz. Es 
war ohne Zweifel auch vitriolifcher Weinftein dabey, den ichaber 
wegen geringer Menge nicht fcheiden konnte.

10) Mit Kalch bereiteter Salmiakgeift mit dem Quellwafler vermifcht, 
gab alle Erfcheinungen wie N. 9, ich verfuhr damit eben fo wie N.
9, und es erfolgte das namliche, nur bildete fich ein buntes Hautgen 
auf dem Wafler, wenn es warm wurde.

11) Mit Blutlauge gemifcht, triibt es fich, und wird milchig wie N. 9
10. Es bekam aber einen Gefchmak wie faule Eyer, ich Yerfuhr itj 
allen wie N. 9. 10. und erhielt

a) einen weiflen und keinen blauen Niederfchlag,
Kochfalz,

c) Bitterfalz.
Ueberhaupt kamen in den Verfuchen mit Alkali N. 9. 10. II. 

kein kriftallifirter Selenit zum Vorfchein.

12) Ich gofs auf den Niederfchlag N. 1T. a Vitrio.ól, es braufste hef- 
tig auf; aber es wurde nicht alles aufgelófsr: ich rerdunnte das Ge- 
mengfel mit abgezognen Wafler, die Auflófung gieng aber nicht wei- 
fer, ich erhielt ein doppeltes Ueberbleiblcl, 1) ein weifles in kleinen 
Maflen, 2) ein grauliches Puker.

Ich fattigte'die Auflófung mit Blutlauge, es fezte fich fehr lang- 
fam ein blauer Niederfchlag ab.

j 3) Von dem Quellwafler wurden 72 Unzen bey gelinden Feuer ab- 
gedunftet, und es zeigten fich folgende Theile:

n) Zuerft fezte fich ein yierfeitigcr prifmatifch rautenfórmiger Sele
nit ab, am Gewichte Gr. x.

Z1) Bitterfalz, am Gewichte Gr. x.
r) mit dem Bitterfalz fezten fich ohngefehr Gr. vj graue Erde ab. 

Diefe Erde
1) braufste mit Sauren gelinde auf,
2) brannte fich weifs, wurde mit Wafler nicht hart,

*7) Kochfalz Gr. xliy.
e) Es
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t) Es blieb eine faure Mutterlauge iibrig, die fich nicht kriftallifirte, 
ich dii nile te fie vollig ab, fie gab ein gelbliches fchmieriges Ue- 
berbleibfel wie Kochfalzfaure.

Demnach find in einem medicinifchen Pfunde oder in zwolf Unzen 
von diefem Quellwafler enthalten.

i) Selenie — — i^. Gran.
a) Bitterfalz — 11 —-
3) Bitterfalzerde — -f- —

Koch fal z 7ł
alfo an fixen Gehalt x 1 Gran.

Dafs aber wahrend dem Abrauchen ein Theil von dem vorhandenen 
Bitterfalze fowohl ais auch vom Kochfalze zerftórt worden fey, fieht man 
aus der Bitterfalzerde N. 13. c. und der Mutterlauge N. 13. e. es enthalt 
alfo diefes Quellwafler etwas mehr von Eitterfalze und Kochfalze ais der 
Erfolg des dreyzehnten Verfuches anzeigt, und gar keine freye Bitterfalz
erde.

Was mag aber wohl die beftimmende Urfache feyn, welche die Vi- 
triolfaure mit einer gróflern Menge Bitterlalzerde zum Selenit und mit ei
ner kleinern Menge von eben diefer Erde zum Bitterfalze verbindet, und 
diefes allezeit in dem Verhaltnilfe, ais obiger dreyzehnte Verfuch auswei- 
fet? Sollte wohl diefes Geletze in dem Zufammenfluffe des felenitifchen 
Waflers und des mit Bitterfalze gefchwangerten in das muriatifche zu ei
ner Quelle liegen?

Von dem mit Alkali gefallten Quellwaffer erhielt ich auffer der nie- 
dergefchlagnen weiflen Erde, durchs Abrauchen noch mehr folche Erde 
N. 9. 10. 11. aber keinen krifłallifchen Selenit, ferner Kochfalz und Bit
terfalz. Es war alfo das Kochfalz nicht zerftórt worden, und der Nie- 
derfchlag kam von zerfezten Selenit allein her, welches auch die erzeugtc 
Schwefelleber N. 11 beweifet.

Den Antheil von Eifen, defien der Herr Bergrath Baumer in ange- 
fuhrter Streitfchrift gedenket, habe ich nicht gefunden. Der Nieder- 
fchlag fowohl ais das Ueberbleibfeł nach dem Abrauchen find weifs, und 
bleiben auch beym Ausgliihen weils.

Fluch-
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Fliichtige elaftifcne Theile fehlen diefem Wafler, welches fchon aus 
dem ganzlichen Mangel des Geruchs, und der fortbrennenden Flamme 
des Lichtcs iiber der Flachę der Quelle N. 3. zu fchlieflen ift. Wenn da- 
lier der elaftifche fliichtige Brunnengeift das wefentliche Merkmal der Ge- 
fundbrunnenift: fo gehort dieles Wafler nicht unter die eigentlichen mb 
neralifchen Gefundbrunnen, und ift weiter nichts ais eine arme Sole.

Unterdeflen ift diefes nicht fo zu verftehen, ais wenn diefes Wafler 
gar keine Heilkrafte hatte. Eine gelinde aufiofende verdunnende Kraft, 
wo lchleimige und chronifche Verftopfungen vorhanden find, kann fchon 
viele Abfichten des Arztes unterftiitzen, und jeder Arzt wird aus eben an- 
aefuhrten Beftandtheilen eine gelind abfiihrende Kraft yermuthen, welche 
Yermuthung auch durch eine lange Erfahrung beftiitiget wird.

Der Herr Bergrath Borner (*)  fand, dafs die Kochfalzfaure die fri- 
fchen thierifchen Knochen am leichteften angrifF, und den Leim zerftorte. 
Sollte das namliche, wiewohl inviel gelindernYerhifltnifle, von dem Koch, 
falze zu erwarten feyn ; fo miifste die Kraft unfers Quellwaflers in Aufló» 
fung und Abftihrung der tophigen gichterifchen Materie nicht ganz zu ver» 
achten feyn : fo wie die Erfahrung die Heilkrafte der muriatifchen Waf. 
fer in der Gicht und Kriitze beftatiget. Der Herr D. Sauer hat mir ver- 
fichert, dafs er in Gefellfchaft einiger gtften Freunde diefe Quelle oft bey 
feinen Spatziergangen wegen der angenehmen Lagę befucher, und dafs die 
Gefellfchaft eben fo oft davon getrunken, worauf fie faft alle einen kratzi- 
gen Ausfchlag bekommen haben. Da fich das Wafler durchs Warmen 
nicht zerfetzt; fo ware es auch der Muhe werth, Yerfuche an kratzigen 
l?nd arthritilchen Perfonen mit Badern und Trinken zu machem

(•) Baume Abhandlung von Thon. p. 129.

H a De
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BEMERKUNG UEBER DEN PHOSPHORUS 
UND DESSEN SALZ.

Die bekannte Methode des Herrn D. Galin, das Phosphorusfalz aus 

den gebrannten Knochen zu entwickcln, verdient wegen des gliick- 
lichen, durch die bcflen chemifchen Kenntnifle geleiteten Erfindungsgei- 

fles alsdann durch Umwege feinen Endzweck zu erhalten, wenn die Natur 
es nicht geradezu erlaubt, den warmen Beyfall alier Ćhemiften. Jedoch 
man gehr nicht gern Umwege, wenn man nicht mufs, und iiber diefe 
Nothwendigkeit dachte ich nach. Um diefe Saure aus dem erdigten Mit- 
tellalze, den Knochen, zu fcheiden, ware es iiberhaupt nbthig, jene mit ei
ner Subflanz zu vereinigen, mit der fie fich nicht nur lieber vereinigte, ais 
mit der Erde, fondern wovon fie fich hernach auch leicht wieder trennen 
lafst. Es war natiirlich hier auf die Laugenfalze zu fallen; und das feu- 
erbcftiindige trennt allerdings die Kalcherde von der Saure der Knochen: 
allein diefe Saure wieder von ihrem Laugenfalze zu trennen, lafst fich we- 
der durchs blofse Feuer, noch durch andere zugefetzte Auflófungsmittel, 
feiner genauen Verwandfchaft und Feuerbeftandigkeit wegen, bewerkftel- 
ligen; und diefes unzerlegte Mittelfdlz giebt, nach Herrn Gahn (Edinb. 
medic. Kommentar. g. B. S. 98-) ^uf Zufetzung des Kohlenftaubs, keinen 
Phospharus. Es blieb alfo das fliichtige Laugenfalz iiber, das fich, wenn 
es fich auch mit der Saure vereinigt hat, von ihr (wie Herr Direktor 
A/arggrafam naturlichen Harnfalze gezeigt hat) bios durchs Feuer tren
nen lafst. Es kam alfo nur auf den Weg an, wie man dies Laugenfalz 
mit der, in den Knochen noch fteckenden Saure rereinigen, und dadurch 
leine Verbindung mit der Kalcherde trennen konne.

1. Ker fuch.

Ich liefs die kalcinirten fein gefloffenen Knochen mit deftillirten 
Wafler viele Stunden lang kochen, fonderre darauf das Riickbleibfel vom 
Fliifiigen durch das Filtrum, und dunfłete ein gutes Theil des Waflers 

wieder
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wieder ab, worauf es dennoch keinen betrachtlichen, von harten Wafler 
viel unterfchiedenen Gefchmack bekam. Ich gofs hierauf Salmiak hin- 
zu, allein die Mifchung wurde nicht merklich getrubt, ich digerirte bey- 
des einige Zeit; worauf fich alsdenn freylich ein fichtbarcr Niederfchlag 
zeigte; allein im Ganzen war nur wenig erdigtes Salz, im Wafler aufge- 
lóft,' es konnte daher nur wenig kunlłliches Flarnlalz fich erzeugen und 
wenig Erde niederfchlagen.

• 2. J^erfuch.

Da ich alfo das Wafler, ais ein wenig fchickliches Auflófungsmittel 
fur das erdigte Salz, und diefen Weg zu meinem Endzwecke nicht fehr 
tauHich fand, fo wahlte ich das mit dem fluchtigen Alkali gefattigte Waf- 
leigoder den durch das feuerbeftandige Laugenfalz verfertigten Salmiak- 
geift. Ich erkannte aus dem vorhergehendeu Verfuche, dafs ich ohne 
Di"eftion nicht viel ausrichtcn wurde : ich beinerkte auch, dafs, wenn der 
Salmiakgeift mit dem Knochenpulver in der Kalre ftand, die feine, iiber 
ienes'fich fetzende Erde, fich nicht zeigte. Ich fahe aber yoraus, dafs 
wenn ich diefe Mifchung digeriren wiirde, bey einer nur mafligen Warme, 
ąefchwcige denn beym Kochen (das hier doch fehrwirkfam feyn mochte) 
das fliichtige Salz in die Hóhe fteigen wiirde; und fo oft dies gefchehen, 
dicArbeit zu endigen, dic Vorlage und Heim abzunehmen, das aufge- 
ftieo-ene Salz wieder auf das Knoclienpuker zu thun, fehr umftandlich 
feyn wiirde. Ich nahm alfo die Arbeit in Cirkulationsgefaflen vor: ein 
fo genannter Pelikan wurde lich nierzu auch Ichicken, ich aber nahm 2 
Kolben, wovon der kleinfte mit einem weitem Bauche, und abgefprengter 
Miindung, in den groflern fąfste. Ich legte eine Stieife von Leinwand, 
auf beyden Seiten mit dem Kiitte aus Eyweifs und ungelofchten Kalche 
iiberiłrichen, um die Stelle, wo der obere in den andern pafste, und drtik- 
te jenen wohl herein. Hierńber legte ich um die Fugen eine ahnliche 
Streife Leinwand, und umband diefelbe recht genau mit Bindfaden. Nach 
diefer Vorbereitung liefs ich die Mifchung in den Gefaflen im Sandbade 
kochen: der obere Kolben war bald mit dem fluchtigen Salze bedeckt; 
aliein das nachkommende Wafler Ibfete es bald wieder auf, und brachte 
es nach und nach in den untern Kolben, und fo gieng es wechfelsweife. 
Nach 3<5ftiindiger Digeftion (wobey doch durch die Fugen etwas fluch- 
tiger Geruch zu yerfpuren war) nahm ich den obern Kolben ab: undweil 
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noch ein fliichtiger Gernch von dem zu haufigen Salmiakfpiritus zu ver ■ 
fpuren war; fetzte ich einen Heim auf, trieb das noch ubrige fluchtige 
Salz in die Hóhe, feyhete die im untern Kolben befodliche Mifchung 
durch, und dampfce fie ab. Hier erhielt ich durch die Kriftallifation eine 
gute Menge Salzkriftallen, die dem Anfehn, dem Gefchmacke u. f.w. dem 
natiirlichen Harnlalze gleich waren.

3. J^erfuch.

Der ftarkere Geruch und die ubrigen kraftigern Wirkungen, wo- 
durch der cauftifche Salmiakgeift den mildern weit ubertriffc, follte.n es 
dem erften Anlcheine nach zwar vermuthen laflen, dafs er auch ftarker 
und fchneller auf das Knochenpulver wirken wiirde. Allein ob ich gleich 
meine Eedęnklichkeiten (die ich unten erwahnen werde) gegen den beflern 
Erfolg diefer Vermil'chung hatte, fo zog ich doch die Erfahrung felbft, 
ais die einzige wahre Schiedsrichterin in chemifchen Angelegenheiten zu 
Rathe. Ich yerfuhr, wie im zweyten Verfuche, mit dem cauftifchen Sal- 
miakgeifte. Bey Erofnung der Gefiifle war der Geruch noch gleich hef- 
tig, und durch die Deftillation gieng der unveranderte cauftifche Geift 
iiber. Ich kochte das Riickbleibfel mit deftillirtem Wafler, feihete es 
durch, dampfte es ab, allein ich erhielt kein Salz.

Diefe Erfahrung beftiitigt alfo den, aus verfchiednen Verfuchen fchon 
bekannten Satz, dafs das cauftifche fluchtige Salz, die in Sauern aufgelofs- 
te Erde nicht niederfchlage.

4. f^erfuch.

Ich uberdachte, ob man der etwas muhfamen Yerrichrung mit den 
Cirkulirgefaflcn nicht entiibrigt feyn konnte: Ich fiel auf die Vermuthung, 
dafs man den yorgeletzten Endzweck yielleicht, ohne jene, durch die dop- 
pelte Verwandfchaft erhalten konnte. Ich wahite hiezuden Glauberfchen 
Salmiak, da, wenn man diefen mit dem fixen Salmiak vermifcht der ge- 
wbhnliche fluchtige Salmiak entfteht; Ich lbfete alfo den verfertigten vi- 
triolifchen Salmiak im Wafler auf, und kochte darnit in einem offenen Ge- 
fafle das Knochenptilvcr 6 Stunden. Ich feihete meine Mifchung durch, 
dampfte fie ab, und fetzte darauf einen Heim auf, urn den etwa tiberfluf, 

figen
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figen Salmiak abzufondern. Bey ftarkem Feuer zeigte fich iiber dem 
Sande ein graulicher Sublimat (*),  der in der Folgę hoher ftieg und als
denn weifs wurde. Er ftieg bis an den Hals des Helms, und fchlich fich 
in einem Theil feiner Rbhre herunter; doch war er nicht kriftallinifch, 
fondern bios pukerartig. Ais ich, bey dem ftarken Feuer, yermuthete, 
dafs fich kein Sublimat mehr darinn befande; liefs ich das Feuer ausge- 
hen. Ich fand, bis etwas uber dem Sande, den Sublimat in einer, wie 
abgelehnittenen Linie, und auf den Boden einen ftarken zufammengeflof- 
fenen Kuchen, den icli das Phosphorusfalz zu feyn glaubte. Ich that es 
in einem Tiegel in offenem Feuer: allein, wie diefer zu gluhen anfieng, 
zeigte fich ein dicker graulicher Rauch. Ich fetzte das Feuer fort, und 
wie der Rauch aufhorte, fand ich im Tiegel — nichts —. Diefe Ver- 
fahrungsart war alfo nicht brauchbar: es fey, dafs der Salmiak gar nicht 
aufdas Knochenpuker gewirkt hatte; (**)  oder, dafs diefer, noch mit 
etwas entwickelten Phosphorusfalz yerbunden, diefes im offenen Feuer 
zugleich mit verfluchtigte (***).

7. Ferfuch.

Herr D. Gahn wiederrath, dies Salz durch die Vitriolfaure aus den 
Knochen zu bereiten zu luchen, weil die fich bildende felenitifche Rinde 
jene iiberzieht, und die fernere Einwirkung hindert. Allein ich fand, 

dafs,

(*)  Diefe Farbę rtihrt yermuthlich von einigen Knochentheilchen. die viel- 
leicht nicht bis 2ur vólligen Weifle verkalcht feyn mochten.

Diefer Verfuch brachte mich auf die Gedanken. ob vielleicht die Phos- 
phorusfaure eine nahere Yerwandfchaft mit der Kalcherde, ais die Vi- 
triolfaure habe; und ich fand wirklich, wenn man zu felenitifchenBrun*  
nenwaffer, oder zu Deflillirten, in dem man Selenit aufgelófst hat, das 
Wafler, welches lange iiber Phosphorus geflanden, und deffen Geruch 
angenommen hat, hinzugiefst, alsdenn ein Niederfchlag entftehe; wo- 
durch alfo die nahere Verwandfchaft erwiefen ift.

(”*)  Diefer vitriolifche, bisher noch nicht gehórig unterfuchte Salmiak hat 
einen bittern, zugleich etwas fcharfern und kaltendcn Gefchmak, und 
er zerfliefst nicht an der Luft.
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dafs, wenn man die Vitriolfaure, mit 'fehr vielen Wafler yermifcht, nebft 
dem Knochenpulver kocht, es durchfeiht und abdampft, man allerdings 
di es Salz auch ganz gut erhalte. Denn die vcrdiinnte Siiure wirkt nicht 
fo heftig auf die Knochen; der langfam niederfallende Selenit bindet fich 
nicht feftuntereinander zufammen, und das Kochen bringt immer neueThei
le in unmittelbare Beriihrung mit der Virriolfaure. Nur mufs man beym 
Abdampfen, den Selenif, der im Wafler aufgelófst war, und nun in Blatt- 
chen erfcheinet, durch fleiftiges Abgielfen des fliifligen in ein anderes Ge- 
fafs, vom Salze lcheiden, Unterdeflen, da doch immer etwas Selenit da
mit verbunden bleibt, und je mehr davon der Saure beygemifcht ift, defto- 
weniger Phosphorus nach Herrn D. Galin (Edinb. Komment. S. 100) 
erfolgt; fo fcheint der zweyte Verfuch doch feine Vorzuge zu haben. 
Man wird dabey zwar immer einigen Verluft des fliichtigen Laugenlalzes 
haben (*),  (der jedoch nicht viel bedeutend ift, und der fich vielleicht 
auch durch den Kutt aus Malerfirnifs und Thon noch mehr vermeiden 
lafst) allein der Gahnifche Procefs ift doch noch koftbarer,

(*) Nach Herrn Wenzcl (von der Verwandfchaft der Kórper S. eio) giebt das 
Mittelfalz aus dem Phosphorusfalze und dem feuerbeftandigen AIkalia 
durch zugefetztes Brennbares, doch Phosphorus. Sollte diefe Erfah
rung (die ich noch nicht felbft gemacht habe) richtig feyn; (die aber 
nach der Theorie und Analogie des Wunderfalzes mit Kohlenftaubege- 
griindet fcheint) ; obgieich Herr Gabu das Gegentheil verfichert hat; 
fo ware es freylich noch viel belfer und bequemer, das Knochenpulver 
mit diefem Laugenfalze zu kochen, und alsdenn weiter anzuwenden.

6 —'■ 1S. Perfuch.

Ich wandte einen Theil des Phosphorusfalzes an, um mit ihm rrie- 
tallifche Kalche zu verbinden, und die daraus entftehenden Veranderun- 
gen beym Schmelzen zu bemerken. Ich nahm zu einem halben Quente 
des Salzes jedesmal I Gran der metallifchen Kalche, die durch Weinftein- 

falz
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falz gefallt waren. Der durch das Weinfteinfalz niedergefchlagene Gold- 
kalch gab eine fchbne hellrothe, fart Rofenfarbe, nur etwas weni- 
ger dunkler; ein entfcheidender Beweis, dafs das blofse Gold roth farbę. 
Bey einem andern Verfuehe erfchien diefelbe Farbę; doch war das Glas 
nicht glcich gefloffen. Ich fetzte den Tiegel alfo noch einmal einem hef- 
tigern Feuer aus, allein hier war meine ganze Farbę yerfchwunden; und 
ich fahe durch das durchfichtige Glas einige ganz feine Gfddkornchen 
zerftreuet. Sollte alfo bey dem ftarkern Feuer das Phosphorusfalz ein 
unendlich feines brennbareszur Reduktion hergegeben haben? Denn dafs 
es vorher wirk-licher Kalch war, fcheint die rothe, durch das Glas ver- 
theilte Farbę zu beweifen. Der Goldpurpur (*)  gab eine fchmutzige 
fleifchfarbne aber fchwache, verdiinnte, jedoch durchfichtige Farbę. Ais 
ich dies Glas zum zweytenmale bey heftigern Feuer fchmolz, fo yerhielt

es

(*)  Sind die Gold-und Zinnfolution nicbt concentrirt; fo wird auf die Zu- 
famritcngicffimg beyder, nach gehoriger Verdiinnung, die Mifcbungtru- 
be, und das Semrpracipitat ift gelblich. Wirft man ein SffickcbeńZinn 
binein; fo wird jenes erft auf den Boden, und hernacb durchaus Pur
pur, befonders fchien es mir, dafs, ais ich eine verdiinnte klare Zinn
folution durch daflelbe Lófchpapier laufen liefs, wodurch vorher die 
Goldfolution gegangen war, es dicklich durchlief, und ais ich fie ófters 
durch daflelbe Papier durchgehen liefs, fie endlich zu einer durchfich- 
tigen Gallerte. wurde, die durchaus vóllig gleicb, fchon fleifchfarbigge- 
farbt war. Einige Wochen behielt fie in einem fchlechtbedeckten 
Weinglafe diefelbe Farbę j darauf verlohr fie fich vóllig, und die Gal
lerte wurde weifs. Nach cinigen Wochen wurde fie von felbft fliiffig, 
und auch hier fand man nicht etwa auf dem Boden etwas Purpurkalch 
Farbte alfo hier etwa vorher ein fiiichtiges brennbares Wefęn? und 
band es die diinne Auflófung zu einer Gallerte?

I
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es fich eben fo, wie das vorige, und alle Spur einer Farbę war ver- 
fchwunden.

Das Silber war blafsgelb; etwas ins braunliche fchielend. Das 
Kupfer aus der Salpeterfaure gefallt, wurde meergriin.

Das Eifen, aus der Salzfaure gefallt, war braunlich gelb. Der Ku- 
pfernickel (*)  gab eine dunkle gelbbraunc Farbę, welche aulferordentlich 
viel dunkler gefarbt hatte, ais eben fo viel Eifenkalch.

Der geroftete Eraunftein gab eine fchóne lichtgelbe Farbę: eine be- 
fondcre Erfcheinung, weil Ł • £ Gran, und noch weniger, eben fo viel 
Glasfalz gewifs dunkelroth gefarbt haben wurde. In daflelbe Feuer brach
te ich denPlatinakalch,den Niederfchlag aus'dem Brechweinftein, und die 
Bliithe eines Lauterbergilchen Kobolds. Der letzte hatte zwar fchon blau 
gefarbt, war aber nicht recht zufammen gefchmolzen; die Platina war 
zu einem graulichen aber undurchfichtigen Glafe geflolfen. Beym Spies- 
glaskalch war gar keine Verglafung gefchehen. Diefe 3 Tiegel fetzte ich 
| Stunden dem, durch einen doppelten grofsen Blafebalg angefachten hef- 
tigften Feuer aus, und fand, dafs die Platina, llatt der grauen Farbę, eine, 
wie mit fehr vielen Weiflen verdiinnte, grunliche Farbę angenommen hat
te; doch war das Glas nicht durchfichtig. Der Kobold war belfer ge
fchmolzen. Allein indem Tiegel mit dem Spiesglaskalche war das Phos
phorusfalz nicht einmal vollig zufammen gefchmolzen, und die Farbę

war

(•) Aus einem Saalfeldifchen Kupfernickel hatte ich einen Konig gemacht, 
ihn ein wenig gerdftet, mit Borax einigemal gefchmolzen (urn das Ei- 
fenabzufcheiden) darauf wieder einigemal mitBorax flieflen laflen, bis 
auch dadurch der blaufarbende Kobold gefchieden war. Diefen nun 
reinen Konig calcinirte ich zu einem lichtgrunen Kalche, wovon ich ei- 
•en Gran mit dem Phosphorusfalze vermifchte.
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war auch noch ganz weifs — ein Eeweis der grófsten Strengfliifiigkeit 
diefes und des Platinakalches —

Da das Phosphorusfalz feine Durchfichtigkeit unyeriindert erhalt, 
und keine Feuchtigkeit anziehr, (wie das S. 32 des chemifchen Journals 
befchriebene Glas bezeugt, welches ich feit der'Zeit in ettyaś Papier ein- 
gefchlagen, unyerandert a ul bewahre) fo konnte diefes Salz zu einer ganz 
neuen Art der Porcellćinfarben dienen. Allein ich bin weit von der 
Hoffnung entfernt, den Beyfall der Kameralifien mir durch diefe Berner- 
kung erwerben zukónnen; wenn fie nur dem Naturkiindiger merkwilr- 
dig fcheint!

Auf fleifliges Durchlefcn der yortreflichen Marggrafifchen Abhand- 
lung iiber den Phosphorus, und bey meinen hanfigen Arbeiteń mit je
nem Salze, fiel es mir ein zu yerfuchen, ob man nicht durch ein anderes 
brcnnliches Wefen, ais den Kohlenftaub, Phosphorus aus dem Salze erhal
ten konnte. Ich yerfiel auf die Metalle, und befonders auf das Eifen, 
(das fo yieles Brennbares hat) aus jener Stelle des Herrn Direktor Marg- 
grafs ( 1. Th. S. 87). ” Dafs niimlich Eifenfeil, mit dem Salze gefcmol-
zen, befliindig kleine Blitze ausgefłoflen hatte, welches nichts andcrs, ais 
ein wahrer Phosphorus ware Dies brachte mich zu folgenden yer
fuchen.

17. J7er fuch.

Ich nahm 1 Unze meines Salzes und doppelt fo viel reines Eifenfeil, 
weil ich dachte, dafs des brennbaren Wefens im Metalle, dem Gewichte 
nach, yielleicht lehr wenig fęyn móchte. Ich that es in eine irdene be- 
clagene Retorte, und gab iiber y Stunden lang das fitirkfte Feuer, fo dafs 
die gliihende Retorte durch ihren Hals fichtbar wurde, auch einen flarken 
Feuerfchein auf das Walfer warf, und die Kuppel des Ofens (in welchem

I 2 óf-
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ófters Phosphorus gemacht war) ganz gliihete. Allein es kamen keińe 
Zeichen des herubergehenden Phosphorus zum Vorfchein auch nach ge- 
endigter Ąrbeit fand fi eh nichts vom Phosphor in der Yorlage. In der 
zerfchlagenen Retorte fand fich die ganze Mafie in ein Stuck yereinigt. 
Einige wenige kleine, nebenfitzende gleichartige Stuckchen ausgenommen. 
Jene liefs fich ganzleicht von der Retorte los machen: fie war an Farbę 
gran, wie Eifenmann, aufler einigen rothbraunlichen Stellen; oberwarts 
ziemlich gleich zufammen gefloflen, doch kórnig: unterwarts aber voll 
Hóhlungen und dabey durchaus fon der Textur wie Bimftein. Sie hat
te einen metallifchen Klang und am Gewicht 2 Unzen 7 Qucnt; welches 
yerlohrne Quent ich fur die, im Salze noch fteckende Waflertheile ( da 
ich es vorher nicht hatte im Tiegel flieflen laflen,) rechne.

Ich fahe alfo wohl, dafs entweder von dem metallifchen Brennbaren 
des Eilens auf die gewóhnliche Art gar kein Phosphor erhalten werden 
konnte, oder dafs wenigftens das gewóhnliche Feuer dazu nicht hinrei*  
chend ware, befonders da das Eifen fehr fchwer fchmelzt, (welches jedoch 
aber hier gefchehen war). Unterdefien entfchlofs ich mich doch, diefer 
Bedenklichkeit halber, zum Verfuche mit einem leichtflufligern Metalle, 
dem Zinn.

Ig. Ferfu ch<.

Herr Marggraf fagt (a. a. O.) davotl ” dafs Wenn man die Verbfru 
dung des Salzes mit dem Zinn auf gluhende Kohlen legte, fo fangę fie erft 
an zu flieflen, hernach entzunde fie fich, wie Phosphorus oder Zink, dafs 
alfo das brennliche Wefen des Zinns fich den Augenblick mit dem Sauren 
diefes Salzes yerbunden, und einen Phosphorus gemacht habe Hie- 
durch yeranlafst, yermifchte ich y Quenten Salz und 1 Unze Fadenzinn, 
und Ycrfuhr damit, wie mit dem Eifen j allein ich erhielt gleichfalls am

» Ende



Bemerkung iiber den Pbosphorus und deffen Sals.

Eride keinen Phosphor. Um die Mitte der Arbeir, nachdem etwa drcy 
Siunden gefcuert war, wurde das Wafler nach und nach undurchfichtig 
und weifslich, befonders fetzte fich auf der Oberflache eine ganz feine 
weifsliche Haut, die beym Forrgange der Arbeir etwas weniges ftarker 
ward; den nachften Morgen aber niedergefallen war. In dcm Halle der 
Retorte yorwftrts fand fich auch etwas fublimirtes weifles, wie mehliges: 
weiter hinten zu waren kleine weifie wolligte Klumpgen, die aus auflerft 
feinen weifien Nadeln, denen vom weifien Eleyerze ahnlich, befianden. 
Im Bauche der Retorte fand man vorwarts eine knofpicht ausfehendeSub- 
Ilanz, die auch mit einem weifien Ucberzuge verfehen war, und worunter 
fich das an die Retorte feft angefchmolzne Zinn befand, das jedoch, wie 
auch Herr Marggraf bemerkt, ganz Yeranderr, Iprode, blattrig glan- 
zend, und im Bruche dem Zinke ganz ahnlich war; doch fanden fich zwi- 
fchen ihm auch einige hochgelbfarbige, auch graubraunliche wie verglas- 
te Stellen. Hinter diefem metallifchen Kliimpchen befand fich, ganz ab- 
gefondert, eine weifsliche ins graulichgelbe fpielende Mafie; die ganz po
roś wie Bimftein war, und dabey eine Art des knolpichtkrillallinifchen An- 
fchulfes machte. — Der lockere Sublimat (den ich des Zinns wegen 
fur Arfenik hielt)gab auf gliihenden Kohlen nicht den geringlłen Geruch, 
wurde aber gelb, und wie er erkaltete, wieder weifs. Ich legte zwifchcn 
zwey aunne Stiickchen Kupfer etwas rein Pulver, umband fie mit Drath, 
und liefs fie wohl gluhen, (wobey fich lange um diefelbe eine herrlich 
grune Flamme zeigte), allein Iłatt einer weifien Farbę, nahmen fie an der 
Stelle, wo das Pulver gelegen hatte, eine fchóne Goldfarbe an. Das iibri- 
ge Pulver liefs ich in einem Tiegel heftig und ftark gluhen, allein es zeig- 
te fich nicht der geringfte Sublimat (wie der Arfenik doch wiirde gethan 
haben); noch war es geflofien. Bey diefer fo auffallenden Aehnlichkeit 
mit dem Zinkkalche yerfuchte ich noch die Reduktion, nach Marggrafi- 
fcher Art, in einer befchlagenen glafernen Retorte. Zehn Gran diefes Su-

I 3 blimats
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blimats vermifchte ich mit der gehorigen Menge Kohlenftaub, und fetzte 
es dem heftiglłen Feuer aus, wobey die Retorte innerhalb des Befchlages 
zum Theil zu einem milchfarbenen Glafe fchmolz. Ich erhielt in dem 
Halfe der Retorte offenbar ein wirkliches Sublimat, von metallifchen An- 
fehn : aber es war fo fein zertheilt, und fo fehr wenig, dafs ich keine be- 
flimmte Verfuche damit anftellen; und daher diefen merkwurdigen Ver- 
fuch zu weiterer Wiederhohlung ausfetzen mufs.

Aus diefen beyden Verfuchen fcheint zu erhellen, dafs diefe beyden 
Metalle die befondere Eigenfchaft haben, nur alsdenn mit dem Phosp.hor- 
falze eine Art des Phosphorus zu machen, wenn die frcye Luft hinzu 
tritt; dafs dieler aber keinesweges im Stande fey, fich in yerfchlofienen 
Gefaflen zu crzeugen, oder ubertreiben zu laflen.
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