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58 Verbrennende Stofle . Sauerstolflielerer .

Da diese vorliegende Abhandlung ſür das zweite Ergänzungsheſt der Lust -

feuerwerkerei von Martin Websky bestimmt ist , so bin ich auch der im ersten

Ergänzungsbefte angenommenen Form gelolgt , und habe mich , um Wieder-
holungen möglichst zu vermeiden der steten Hinweisung auf Pagina und Zeile

jenes Werkes und des ersten Ergänzungsheftes , da wo meine Theorien durch

den praktischen Unterricht erläutert werden , bedient .

Verbrennende Stoffe , Sauerstofflieferer .

Clilorsaure Salze und salpetersaure Salze .

Die chlorsauren und die salpetersauren Salze enthalten Sauerstoff in festem

Zustande : bei ersteren ist der Sauerstoff an Chlor und ein Metalloxyd , bei

letzteren an Stickstoff und ein Metallexyd gebunden . Sie kommen sämmilich

darin überein , dass sie bei erhöhter Temperatur schmelzen und theils während

des Schmelzens , cheils bei noch über den Schmelzpunkt gesteigerter Tempe —
ratur den in ihnen enthaltenen Sauerstoll gasflörmig fahren lassen . Nur die

metallische Basis , welche gleichsam das Gefäss bildete , in welchem der Sauer -
stofl eingeschlossen war , bleibt zurück und zwar bei den chlorsauren Salzen

verbunden mit Chlor als Chlormetall ; bei den salpetersauren Salaen noch mit

einem Theil Sauerstoff verbunden als Sauerstoflmetall , Oxyd ; ähnlich wie

beim Holz nach Austreibung des Wasserstoflgases die Kohle zurückbleibt .

Da jedoch ein jedes dieser Salze einen andern Schmelz - und Zerlegungs -
punkt hat — das heisst , die Temperaturen , bei denen der Schmelz - und

Lerlegungspunkt eintritt , für ein jedes dieser Salze verschieden sind , so ent -

steht hieraus eine sehr grosse Verschiedenheit ihrer Wirkungen in den

Feuerwerkmisch ungen . Die chονsiαuν⁰ꝰ Salse schmelzen und zerlegen sichi

schon bei einer Temperatur , die nicht viel höher ist als der Siedepunkt des

Wassers und es lällt ihr Schmelzpunkt mit dem Zerlegungspunkte last in

Eins zusammen ; schon bei dem Beginnen des Schmelzens , ehe sie noch in den

llüssigen Zustand vollkommen übergegangen sind , lassen sie einen Theil ihres

Sauerstolls fahren . Dies Verhalten ist Ursache , dass diese Salze mit brenu⸗

baren Substanzen gemengt

1 ) sehr leicht ohne Beihülfe eines Dochtmittels sich zerlegen , weil nur
immer ein kleiner Theil auf einmal schmilzt , während der noch ungeschmol -
zene das Docht bildet “ ;

2 ) solche Mengungen sehr leicht entzündlich sind , weil sie nur eine goringe
Temperatarerhöhung zu ihrer Zerlegung bedürfen ;

) Siehe Satz No. 80 .
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Verbrennende Stoffe . Sauerstoffliekerer . 59

rLußl. 3) die Flamme solcher Mengungen leicht von beigemengten färbenden
ersten Stoffen gelärbt wird “ ) .
Wütet- Aehnlich den chlorsauren Salzen verhalten sich unter den salpetersauren
nt Lele Salzen nur der Baryt und Strontiansalpeter 2 den Hinusiehit , dass Schmelz -
en durch. und Zerlegungspunkt bei ihnen in Eins zusammenfallen ; sie unterscheiden

sich jedoch von den chlorsauren Salzen dadurch , dass der Zerlegungspunkt
bei den beiden genannten Salzen um vieles höher liegt als bei den chlorsauren

Salzen , ja am höchsten unter allen gebräuchlichen Sauerstofllieferern , denn

sie zerlegen sich erst bei einer Temperatur , bei welcher Eisen roth glühet .
Es kommen ihnen daher zwar dieselben Eigenschaſten zu , welchée die chlor -

sauren Salze besitzen , nur mit dem Unterschiede , dass sie , mit brennbaren

Stollen gemengt , schwer entzündlich sind und ihre Zerlegung viel langsamer
in feslen und schwerer vor sich geht . Denn da in ihnen der Sauerstoll weil fester

uc di chemisch gebunden ist , so gehet ihre Zerlegung auch nur langsam vor sich

mmlich und dies bewirkt wieder , dass die erzeugte Temperatur nicht sehr hoch steigt ,
Wübrenl wodurch wechselseilig der Verbrennungsprocess aulgehalten wird .

Temfe . Diese beiden Salze , der Baryt - und Strontiansalpeter , brennen daher mit

WII de. Schwelfel allein aus demselben Grunde wie das chlorsaure Rali , aber nur sehr

rSruel schwerlällig ; sie könnten auch als Grundmischung verschiedenartig gefärbter

n Silan Flammen dienen , wenn nicht die eigenthümliche Fürbungsfähigkeit ihrer Basis

noch ů dem Auftreten anderweiliger Fürbungen immer sehr hinderlich wäre . Nur

lleh nie die schwache Färbungsfähigkeit der Basis des salpetersauren Baryts lässt eini -

eibl germaassen andere Färbungen neben sich auftreten . So brennt eine Mischung

egungs⸗
von salpetersaurem Baryt mit Schellack und kohlensauren Strontian röthlich ;

10 upd wird der kohlensaure Strontian durch kohlensaures Natron ersetzt , so brennt

80 eil⸗ die Mischung gelb ; die schwache Färbungsfähigkeit des Barytes wird hier 1

in del durch eine audere grössere fast ganz unterdrückt .

1 fcb Am eigenthümlichsten , am meisten abweichend von den chlorsauren Salzen
ö

l 15 verhält sich der Hali - und Vulronsalpeten . Diese beiden Salze schmelzen

15 11 bei erhöhter Temperatur lange schon vor dem Eintritte ihres Zerlegungs —

ch incen Sinnen⸗ 33

o0lürs
Der Schmelzpunkt iöt uicht viel höher als

wie bei dem chlorsauren Kali,
der Zerlegungspunkt jedoch , insbesondere bei dem KRalisalpeter , um vieles

11
verschieden , jedoch noch πνe,οε der Rothglühhitze des Eisens . Und dieser

I
Umstand , dass Schmelz - und Zerlegungspunkt so weit aus einander liegen ,

0 1 bringt ganz eigenthümliche Erscheinungen hervor .

sdin 1 ) Verbrennt Schwelel allein mit Salpeter gemengt nicht ““) , was seinen

gl
Grund darinnen hat , dass die bis zum Schmelzen suerst erhitzten Salpeter -

gerüt

) Siehe pag . 25 der I. Nachträge .

) Siehe pag . 25 und 114 im Werke und pag . 10, I. Nachträge .
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partikeln die ihnen dann weiter zugeführte Hitae nicht für ihre Zerlegung
verbrauchen , sondern an benachbarte Partikeln abgeben um sie gleichfalls zu

schmelzen , — ebenso wie Schnee durch Erhitzen nicht eher zu gasförmigen
Wasser wird , bevor nicht die ganze Quantität Schnee zu flüssigem Wasser

geworden ist . — Nur durch Beifügung eines unschmelzbaren , oder minde -

stens schwerer schmelzbaren , die Wärme schlecht leitenden Zwischenmit -

tels , als Docht “) , wird es möglich , dieser erst allgemein werdenden Verflüs -

sigung vorzubeugen , nämlich die Salpeterpartikeln so abzusperren , dass die

Hitze , anstatt weiter abgegeben zu werden , in ihnen selbst sich steigert , bis
selbe den Grad erreicht , der zu ihrer Zerlegung nothwendig ist ,

2 ) der flüssige Zustand , in welchem sich immer ein grosser Theil der

Mengung bei dem Verbrennen belindet , ist Ursache , dass noch anderweitig
beigemengte Metalloxyde keine lärbende Wirkung auf die Flamme äussern

können““) .
Beides wäre anders , wenn bei dem Salpeter entweder der Zerlegungspunkt

so tiek wie der Schmelzpunkt , oder letzterer so hoch wie der erstere Wäre .
Als Beweis , dass die im ersten Ergänzungshefte bag . 25 , Zeile 22 angege -

bene Ursache , warum im Salnetersddsè nur allein die galpetensdunen Sulse
des Strontians , Baryts , Kalks etc . etc . nicht aber andere Salzverbindungen
dieser Metalle , Fürbungen der Famme hervorbringen , die wahre und richtige
sei , möge nachstehender Versuch hier bemerkt werden .

Macht man eine Mischung von gleichen Theilen Schwelel und einem koh -
lensauren Metalloxyd , ſormt daraus mittelst Wasser Kugeln , zündet sie ,
nachdem sie trocken geworden , an und taucht selbe brennend in ein Gefäss,
welches mit Sauerstollgas gefüllt ist , so wird man , war das Metalloxyd Hali
eine weisse “ ! ) , war es Natron eine gelbe , war es Strontian eine rothe , war
es Banyl eine grüne Fürbung der Flamme schen , ganz in der Art , wie die
gefärbten Flammen in der Feuerwerkerei . Aus diesem Versuche gehet un -
widerlegbar hervor , dass zur Entstehung einer farbigen Flamme nichts weiten
nothwendig ist , als dass ein brennbarer Stoff mit einem färbenden Metalloxyde
gemengt der Wirkung des Sauerstoffs unmittelbar ausgesetzt werde und dass
jedesmal eine gefärbte Flamme entstehen müsse , d
vorhanden sind .

Wenn man daher in einem Satze aus Salpeter , Schwefel und kohlensadren
Strontian bestehend , den Salpeter so isoliren könnte , dass derselbe keine
andere Wirkung leistete , als den Sauerstoff herzugeben ; wenn man z . B
jedes Partikelchen Salpeter in eine winzig kleine Retorte einschliessen könnte ,
in welcher es zur Zerlegung gebracht würde ohne mit den andern Bestand -

a wo diese Bedingungen

) Siche pag . 10, I. Nachträge .
) Siche pag . 25 , I. Nachträge .

* ) Siehe pag . 114 .
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theilen des Satzes zusammenschmelzen 2u können , so ist es vollkommen ge -wiss , dass ein solcher Satz roth brennen würde , so gut wie ein ähnlicher
Chlorkalisatz .

Da aber in einem farbigen Satze , Salpeter keine andere chemische Wir -kung leistet , als den Sauerstoff zu liefern , so muss die Hinderungs-Ursacheder Farbenerscheinung bei dergleichen Sätzen mit Recht nur in der pikba -liochen Einwirkung des Salpeters gesucht werden .
Im Allgemeinen stehen demnach die Sauerstoffliefernden Salze rücksichtlich

ihres loseren oder festeren chemischen Zusammenhanges und der zu ihrer
Zerlegung nöthigen Temperaturen in nachstehender Ordnung —

chlorsaure Salze — am losesten ,
Salpetersaures Natron ,
salpetersaures Kali ,
salpetersaurer Baryi ,
salpetersaurer Strontian — am ſestesten .

Da die Diſferenzen zwischen Hali - Salpeter und Natronsalpeter einerseits —
und die zwischen Baryt und Strontiansalpeter andererseits nur gering sind
und daher ihre Wirkungsverschiedenheit zwischen je zwei von diesen Salzen
nicht bemerkbar ist , so haben wir eigentlich nur drei von einander wesent -
lich verschiedene Gatlungen von sauerstoflliefernden Salzen zu betrachten .
Ausser den hier angegebenen Salzen werden gegenwärlig noch keine andern
chlorsauren oder Salpetersauren Salze als Sauerstoſflięſenen in der Feuer -
werkerei benutzt . Die chlorsauren Salze sind in dem weitern Verlauf dieser
Abhandlung durch das ch ‘ s ααο οꝗ Alein , repräsentirt , da das einzige
ausser demselben noch in Anwendung kommende chlorsaure Barytsalz in
seinem Verhalten mit dem Kalisalze gauz übereinstimmt . Nur für einen
einzigen Fall wird ausser den oben genannten salpetersauren Salzen noch das
sdlnetensaune Blei benutat , da aber das Salpetersaure Blei sich fast ganz
gleich dem Kalisalpeter verhält , obschon es sich etwas leichter und trockener
zerlegt , und in dem Falle seiner Auwendung mehr als färbender Stoff als
Sauerstofflieferer auſtriti , so ist es überllüssig , selbes mit in obiger Reihe
aufzuführeu . Wir haben nun das wechselseilige Verhalten dieser drei Gat -
tungen sauerstoflliefernder Salze zu beträchten in solchen Combinalionen ,
Wo zwei oder sämmtliche drei dieser Cattungen zugleich auftreten . Es ver -
steht sich von selbst , dass die Art der Verbrennung einer solchen , 8o wie
jeder andern dieserarligen Mengung abhängig ist von der Quantität der
brennbaren Substanz und von ihrer Qualität . Da aber ein Satz ohne brenn -
Dare Substanz nicht gedacht werden Kann und die Abhandlung über die brenn -
baren Substanzen erst weiterhin ihren Platz finden konnte , so muss vorläufig
hier , wenn von Chlorkalisatz oder Salpetersata die Rede ist , die brenn -
bare Substanz ohne Rücksicht auf ihre Lualität immer als gerade ge -
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nügend an Ouantität angenommen werden . Demnach sind hier drei Fälle

möglich :

1 ) Eine Mengung von chlorsaurem Kalisatz mit Strontian oder Baryt -

Salpetersatz .
2) Eine Mengung von chlorsaurem Ralisatz mit Kali - oder Natron -

Ssalpetersatz.
3) Eine Mengung von Kali oder Natronsalpetersata mit Baryt oder

Strontiansalpetersatz .
Ad 1) Diese Art Mengung kommt am häufigsten vor ; man setzt entweder

Chlorkalisata den schwer zerleglichen Salpetersätzen au , um ihre Zerlegung

zu beschleunigen “) , oder man setat auch Sätzen , welche den Chlorkalisatz

zur Grundmischung haben , schwer zerlegliche Salpetersätze zu , um sie zu

verlangsamen “ ) . Dass Baryt und Strontiansalpetersatz so schwer und lang -
sam brennen , liegt darin , dass sie einerseits eine hohe Temperatur zur Zer -

legung n Enderseim bei ihrer deshalb langsamen Zerlegung keine

hohe Temperatur entwickeln . Kommt chlorsaures Rali hinzu , so behebt dies

sogleich das letztere Hinderniss , weil es durch das frocſten sich zerlegende

Salpetersalz an seiner eigenen leichten Zerleglichkeit keinen Eiutrag erleidet ,
und indem es seinen Sauerstoff Schneller an den brennbaren Rörper abgiebt ;
als das Salpetersalz , so erhöhet sich die Temperatur der Verbrennung , Wo -

durch zugleich das Salpetersalz gezwungen wird , seinen Sauerstoff ebenfalls

schneller zu entbinden . Solche Mengungen brennen daher viel rascher , als

der Salpetersatz allein , doch nie so rasch als der Chlorkalisatz allein .

Ist das salpetersaure Salz überwiegend in der Mengung vorhanden , 80 dass

es mehr als die Hällte der ganzen Mischungsquantität beträgt , so muss der

Satz jedenfalls etwas Kohle oder der Kohle ühnlichwirkende Stoffe enthalten ,
sonst würde der Satz nicht brennen “ ) . Ist dagegen das chlorsaure Salz im

Lebermaasse vorhanden , so bedarſes eines Dochtmittels gar nicht , der Satz

brennt dann auch ohne dieses rasch genugY ) weil die Partikeln des chlor -

sauren Salzes , wenn sie häulig vorhanden sind , sich neben und zwischen dem

salpetersauren Salze unmittelbar berühren und von dem Salpetersatze unab -

hängig , die Entzündung mittheilen ; das salpetersaure Salz bleibt jedoch in

diesem Falle grösstentheils unzerlegt , weil hier eigentlich der Chlorkalisatz

für sich verbrennt und die Zerlegung des eingemengten salpetersauren Salzes

mit der raschen Fortpflanzung der Verbrennung des Chlorkalisatzes nicht

gleichen Schritt halten kann .

) Siche die Sätze No. 29 , 30 , 37 , 42 , 34 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 81 , 92 , 93 , 94 , 97 ,
98 , 100 , 101 , 105 .

) Siehe Satz No. 28 , 68 , 69 .
“) Siche die Sätze No. 30 , 37 , 74 , 75 , 92 , 93 .

1) Siche Satz No. 28 , 103 .
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ti Fälle Ad 2) Diese Mengung liefert wenige Vortheile ; man pflegt nur in man -
ecben Fällen dem Chlorkalisatze etwas Salpeter beizumengen , um ilin zu ver -

e herſt langsamen , da wo ein ande res salpetersaures Salz mit der Färbungsart seiner
Basis nachtheilig wirken würde “ ) oder man setzt etwas Salpeter zu , um den

Niti . Satz im Brennen flüssiger und dadurch die Rückstände besser abtropfen zu
machen “ “ ) , oder man beabsichtigt durch einen Zusatz von chlorsaurem Kali

auſt oaer den Salpetersatz leichter entzündlich , brennbarer zu erhalten “ ) .
So würde der blaue Lichtersatz :

eutweler Chlorsaurer Kali 8 Theile .

Jeregumg Milchzucker . . . 4

ralistte Blauer Vitriol . . 3

Sie un Salpeter 8 2

ud lf - sich gar nicht putzen , und ganz unbrauchbar sein , ohne Salpeter . — Eine

zur Ler- Mengung von gleichen Theilen Chlonſtaliscν⁴⁵el und SaQ] hetensohubeſel brennt

g keüt schlecht und beinahe gar nicht ; noch weniger verbrennlich ist diese Mengung ,
j0bl lies wenn mehr Salpeterschwefel als Chlorkalischwelel genommen wird , weil der

legende Salpeterschwelel aus demselben Grunde , aus welchem er selbst seine Zerle -

ecleibet, gung nicht fortzupflanzen vermag , nämlich wegen seiner Verflüssigung , auch

ußtl die
Lerlegung des Chlorkalischwefels hindert . 1

19 w⸗ Der Cblorkalischwefel , dessen Temperatur den Salpeterschweſel ohne

chellll Dochtmitlel nicht zu zerlegen vermag , sondern ihn nur schmilzt , würde für
7

der, d sich verbrennen und den Salpeter unzersetzt bei Seite lassen , wenn er nicht 841
eben durch den dazwischen liegenden Salpeter , der sich hier ganz chemisch

90 l8 unthätig verhält , zu weit auseinander gehalten wäre . Auch der Salpeter -
5 ler schwelel würde für sich verbrennen und den Chlorkalischwefel dabei mit

loelen, zerlegen , Wenn es ersterem nicht an dem zu seiner Zerlegung unentbehrli - ö

dlk in chen Dochtmittel fehlte .

1 dö Ist der Cblorkalischwefel in der Mengung im Uebermaasse enthalten , 80
brennt er auch für sich , lässt aber den Salpeter neben sich unzerlegt abtropfen ,

en jedenfalls wird der Chlorkalischwefel durch den Salpeter verlangsamt .
Aae Ein anderes Verhalten findet statt , wenn der Schwefel durch Kohle oder

50 einen andern kohlebildenden , kohlenwasserstoffhaltigen Stoff substituirt wird ,
oder wenn Rohle oder ähnlich wirkende Stoffe in genügender Quantität dem

15 Salpeterschwefel zugesetat werden . Solche Mengungen von Salpeterschwefel
1 und Chlorkalischwefel mit Zusatzen von Kohle oder ähnlich wirkenden Stolfen
1

brennen in allen Verhältnissen der Grundmischung ) und es werden , ist der

Salpeter vorherrschend , beide Salze vollständig zerlegt , im entgegengesetzten

0 0
) Satz No. 73 .

9 ) Satz No. 53 . 102 . 105 . 106 .
500) Satz No. 39. 72 .

1) Satz No. 39 . 73.
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Falle , wenn der Chlorkalischwefel vorherrscht , wird der Salpeter nur zum

Theil zerlegt und tropft cheilweise unzerlegt ab ; die Ursache hiervon ist ent -

weder die zu rasche Verbrennung des Chlorkalischwefels , welcher die Zerle -

gung des Salpeterschwefels nicht mit gleichem Schritte folgen kann und die

ihm die nöthige Kohle raubt , welche er zu seiner Zerlegung bedarf , oder die

zu niedere Temperatur , welche die Zerlegung des Chlorkalischwefels beglei -
tet , und für die vollständige Zerlegung des Salpeterschwefels nicht genügt .

Man hat viel darüber gestritten , ohne bisher einig zu werden , welche von

beiden Mischungen , wenn man Salpeter oder chlorsaures Rali mit brennbaren

Stoffen mengt , eine heissere Flamme gäbe und man hat in dieser angenomme -

nen Temperaturverschiedenheit die Grund - Ursache aller Verschiedenheit in

den Wirkungen beider Salze , welche sie in den Sätzen äussern , gesucht .
Mit völliger Bestimmtheit ist diese Frage immer noch nicht gelöst ; wahr —

scheinlich aber hängt die Höhe der erzeugten Temperatur bei dem einen oder

dem andern Salze am meisten von der Raschheit und diese wieder von der

mindern oder grössern Entzündlichkeit des Satzes ab , auch dürſte im allgemei -
nen bei beiden Sätzen die Verschiedenheit der erzeugten Temperaturen nicht

80 gross sein , dass die jedenfalls grosse Wirkungsverschiedenheit davon

allein herrühren könnte . Gewiss ist es , dass der Chlorkalisatz , weil er an

und für sich eine geringere Temperatur zur Zerlegung braucht , entzündlicher

ist als der Salpetersatz , daher auch weniger Hülismittel zu seiner Zerlegung
bedarf , und ebenso richtig ist es wohl , dass die Temperatur , welche den Sal -

petersatz hervorbringt , mindestens s0 hoch sein muss als die , welche er zu

seiner Zerlegung hrauelit , sonst würde er nicht — einmal angezündet — die

Entzündung selbst unterhalten und in sich selbst fortpflanzen können .

Die durch einen Satz erzeugte Temperatur ist übrigens gewiss insbesondere

abhängig von der Quantität und Qualität des brennbaren Stoffes , welchen der

Satz enthält , denn Kohle erzeugt mehr Hitze bei der Verbrennung in Sauer -

stofl als Schwefel , und Wasserstoffgas wieder mehr als Kohle .

Ad 3) Die Mengungen von Kalisalpetersatz mit den schwerer zerleglichen
Baryt - und Strontiansalpetersätzen sind nur von geringem praktischenNutzenꝰ ) .
Solche Mengungen müssen jedenfalls Kohle oder deren Stelle vertretende

Beimengungen enthalten , sie brennen dann in allen Verhältnissen . Jedoch

erzielt man bei gleichen Mengen nicht diejenige Entzündlichkeit und Rasch -

heit , die man mittelst des Baryt - und Strontiausalpetersatzes durch Mengungen
mit chlorsaurem Kalisata erreichen , noch weniger diejenige , die man dem

Kalisalpetersatz für sich allein geben kann . Die Ursache hievon beruhet

darauf , dass sich der Kalisalpeter schwerer und langsamer zerlegt als das

chlorsaure Kali und durch die Eigenschaft des Salpeters vor seiner Zerlegung

) Satz No. 99.
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15 flüssig zu werden, aumTheil wieder verdirbt Was er für die Entzündlichkeit
„

des Baryt - und Strontiansatzes fördert, indem er
Selbst, gegen letztere Salze

gehalten , zerleglicher ist , das heisst , durch seine Verllüssigung vor der Zer -ul
de legung die Zerlegung des Strontian oder Baryitsalpeters , die ohne Kalisalpeterolerle trockener vor sich gehen würde , erschwert .

bezle⸗ Enthält eine solche Mengung viel Salpeter , 80 beeinträchtiget derselbe diefuügt. Färbung der Flamme aus schon bekannten Gründen “ ) .lche von

n

I ) Schwefel .onne⸗

uleil i Der Schwefel eignet sich ganz besonders azu Feuerwerkmischungen als
gesucll Flamme gebender Körper ; er verllüchtiget sich Ieicht zu Gas , ist ohne DochtWIN . entzündlich , brennt ohne Rauch , mit blau gefärbter äusserst lichtschwacher
jen oder Flamme , welche fast alle anderweitigen Färbungen leiclit annimmt , nur nicht
yon der die grüne des Rupfers “ ) . In reinem Sauerstoflgase verbrennt er mit einer
lgenei- hellen , bläulich weisskchen , schwach leuchtenden Flamme .

nicht Eine Mengung von Schwefel und Salpeter brennt , auf der Oberfläche ange -Uon zündet , nicht weiter fort , wenn nicht ein die Verbrennung belebendes Mittel ,
il eran welches den Dienst eines Dochtes leistet , der Mengung beigegeben oder das
llete ganze Gemisch von aussen jäh erhitzt wird 2. B. auk eine glühende Metall -
frlguu platte gestreuet . Die Verbrennung des Schwefels mit Salpeter allein , geht
dendl. selbst bei allgemeiner Erhitzung langsam vor sich und mit starker Lichtent -

er L wickelung , aber viel geringerer Wärmeerzeugung als die der Kohle ( das
—lie Verhällniss des Schwefels Zur Kohle wird in dieser Beziehung wie 1 : 5 an -

genommen ) . Das beste Verbältniss des Salpeterschweſelsatzes ist wie
oudere Wenn letzterer gar keine anderweilige Beimischung enthält , verbrennt der -
hon der selbe dann mit ganz weissem schr stark leuchtenden Lichte . Mit Natronsal -
Srwel peter giebt der Schwefel unter diesen Umständen eine gelbe , mit Strontiansal -

peter eine rothe , mit Barytsalpeter jedoch keine grüne , sondern nur eine
eeltcen gelbliche Flamme . Ist mehr Schwefel vorhanden als mit dem Sauerstoff des
0 ) Falpetersalzes verbrennen kann , 80 verbrennt der überschüssige Schwefel

feleule mittelst der atmosphärischen Luſt mit sehr geringer Licht - und Wärmeent⸗

ſeloc wickelung und verzögert dadurch die Verbrennung auch des Schwelels , der
fsch⸗ mit dem aus dem Salpeter entwickelten Sauerstollgase sich verbindet , und —

gugn
schwächt auch dessen Lichtentwickelung.In

den Damit der Salpeterschwefel seine Verbrennung selbst fortpflanzt , ist es10 genug , wWenn er nur 2 Prozent Kohle enthält . Der Salpeterschwefel brennt
15 jedoch jedenfalls immer langsam , selbst bei dem grösstmöglichsten Kohlenzu -

Hebul
) Siche pag . 25 , I . Nachträge .

˙ ) Siehe I. Nachträge pag . 29 .
Websky ' s Handb, d. Lustfeuerwerkerei , II . Nachtrag . 5
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*

salze , nie so geschwind als die Salpeterkohle , Antimon braucht den Salpeter -
schwefelsatz , um zu brénnen , 20 Prozent , von kohlensauren Erden schon 25

Prozent .
f

5

Jeder noch so - geringe Zusatz von Kohle oder Kkohlenwasserstoffhaltigen

Rörpern zu der Mengung von Salpeter und Schwefel macht übrigens das

Licht derselben vthlich ; dasselbe ihun auch Beimengungen von kohlensauren
Erden und kohlensaurem Kali , Grosse Beimengungen von Kohle machen das

Licht gelb . —

Nebst dem , dass der Schwelel als Flamme liefernder Körper ( Brennstoll ,

dient , wirkt er auch zugleich chemischsals Zerlegungsmittel auf den Salpeter ,
indem sich nämlich ein Theil des Schwelels mit dem Kali des Salpeters zu

schwefelsaurem Kaliumoxyd zu verbinden strebt . Ist genugsam Kohle nebst

dem Schwefel zugegen , so lässt diese wegen ihrer grösseren Verwandtschalt

zum Sauerstoff die Bildung von Schwefelsäure nicht zu ; es bildet sich Schwe⸗

felkalium , indem der an das Halium gebundene Sauerstoff gleichfalls sich ent -

bindet und so wird hierdurch , theils mittelst des chemischen Bestrebens von

Schwefelkaliumbildung und mittelst vermehrter Sauerstollentwickelung auf

zweifache Weise der Verbrennungsprocess beschleunigt .
Mit chlorsaurem Kali gemengt giebt der Schweſel in den Verhältnissen wie

Schwelel 1 zu 2 chlorsaurem Kali ,
ö

oder 17 83

— *

eine bläulich weisse Flamme , welche aber etwas mehr blau , nicht 8o grell
weiss und auch nicht so leuchtend ist als die Faamme , welche Salpeterschwe⸗
ſel erzeugt . Die Mengung des Schwelels mit chlorsaurem Kali brennt für

sich allein ohne alle fremde Beihülfe oder Dochtmittel , weil das chlorsaure

Kali nicht wie der Salpeter nach dem Flüssigwerden , sondern schon in Pul -
verform sich zerlegt , daher gewissermaassen selbst das Docht zur Verbren -

nung des Schwelels abgiebt . Mit beigemengten Metalloxyden brennt der
Chlorkalischwefel aber viel leichter und rascher als ohne dieselben “) . Mit

leichit schmelsbanen unbnennburen Stollen 2. B. Boraxsäure gemengt , brennt
Chlorkalischwefel viel ' schwerer .

Eine noch so geringe Beimengung von Kohle , Papier , Holz und dergleichen
macht die Flamme des Chlorkalischwelels in grösserm Maasse röthlich , als

wie dies bei dem Salpeterschwefel der Fall ist ; eigentlich verschwindet in

diesem Falle das frühere blau weisse Licht der Faamme gänzlich .
Eben so wie bei , dem Salpeter virkt auch bei dem chlorsauren Kali der

Schwelel als lammegebender Körper und als Zerlegungsmittel zugleich ; nur
wit dem Unterschiede , dass hier durch die Verbindung des Schweſels mit dem

g

) Siche I. Nachträge , pag . 10.
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Kohle . 8 67

Fuheter⸗ Kalium des chlorsauren Kali kein Sauerstoff sondern Chlor frei und auf diese
chon 26 Weise gleichfalls die wirkende Gasmenge vermehrt wird , während bei ander -

weitiger Zerlegung des chlorsauren Kali , bei Abwesenheit von Schwelel , das
Malägen Chlor an das Kalium gehunden als Chlorkalium zurück behalten wird und ganz
igebs ls unwirksam bleiht .

lensauren In diesem Falle wird jedoch dafür auch der Sauerstofl , welcher an das Ra⸗
Acbendus liumoxyd gebunden war , krei und wirksam . Im ersteren Falle verhält sich

das frei werdende Chlorgas zu dem ſrei Werdenden Sauerstoflgase seinem
deldslol) Gewichte nach wie 29 : 324 . —

diheler, Im zweiten Falle beträgt die gesammte Sauersloſlmenge um 5 mehr als im

ſolen ersten Falle . 8

0lle netst

idil 2) Kohle .

Sdne . Die Kohle , namentlich die Holzkohle ist derjenige brennbare Stolf , welcher
fich enl. mit Salpeter oder chlorsaurem Rali gemengt die allenschnellotè Verbrennung

ens ſun hervorbringt . Dieses beruht darauf , dass die Kohle immer ganz Docht und

ung el Brenner augleich ist “). Solche Mengungen sind lür sich allein hinlänglich
brennbar , ohne dass sie eines weitern Zusatzes bedürlen . Auch mit allen an -

1551 fö dern salpetersauren Salzen giebt Kohle brennbare Mengungen . Die Rohle
giebt , im reinen Zustunde , ſast keine Flamme , weil der Kohlenstoff nicht
flüchtig ist , daher auch nicht in gasſörmigen , sondern in festem Zustande ,*
glallend , verbrennt . Sie setat daher auch keinen Verdunstungs - oder Zer -

30 l setzungs - Widerstand beim Verbrennen entgegen , wie andere brennbare

erschne⸗ Stoffe . Da aber die Rohle gewöhnlich immer noch etwas Wasserstoff eint -

funt fi . hält und enthalten muss , wenn sie entzündlich sein soll , und da ein Theil der

lotszure Kohle immer nur unvollständig mit Sauerstoff , zu Kohlenoxydgas , verbrennt ,

50 Pul welches letztere wieder brennbar ist , so entstehet immer auch mehr oder

Fehten weniger eine Flammo.
unl Er Hat die Kohle eine braune Farbe , so enthält sie viel Wasserstofl , Wodurch

0 M sie zur Flammenbildung geeigneter ist . Ob die Farbe der Kolle braun oder

„pen schwarz ist , hängt von dem Grade und der Dauer der zur Verkohlung des8
Holzes angewendeten Hitze bei ihrer Erzeugung ab . Bei der - Verkohlung des

10160 Holzes wird nämlich der grösste Theil der in dem Holze befindlichen wasser -
e stollhaltigen Bestandtheile und ein Theil des Kohlenstofles selbst , als Kohlen -

Wasserstoll aus ihrer vorherigen chemischen Verbindung gelöst und gasförmigi
ausgeschieden . Je lünger und anhaltender die dazu angewendelte Hitze dauert ,
desto wasserstolfäürmer bleibt die Rokle zurück , Diese beinahe vollkommen
von Wasserstoff entleerte Rohle ist dann als das Skelett des Holzes zu be -

165 trachten , dessen Zwischenräume in unzersetztem Zustande mit dem nun ver -

) Siche I. Nachtragsheft , pag . 11.

5 *



68 Rienruss .

flüchtigten Wasserstoff in ſester , chemisch an den Kohlenstoff gebundener
Form , ausgefüllt waren .

Einen gewissen geringen Wasserstoffgehalt braucht die Kohle jedoch un -

umgänglich , um hinreichend entzündlich au sein ; eine ganz Wasserstoffleere
Rohle ( reiner Kohlenstoff ) lässt sich auch bei WröösBeistal auf das Holz wir⸗

kender Iitze nicht erzeugen und würde auch gar nicht entzündlich sein ; eine

zu geringe Verkohlung ist jedoch auch der Entzündlichkeit nicht Fünstig
Das beste Maass für die mindere oder grössere Verkohlung ist , wenn die

Kohle dunkelbraun aussiehet .

Die Entzündlichkeit der Kohle hängt ferner auch von ihrer Struktur ab .

Solche organische Stolle , die ohne azu schmelzen sich verkohlen lassen , geben
eine entzündlichere Kohle als die schmelzbaren Stoffle , weit bei ersterer die

Kohle ganz die fassrige Struktur und aus einander gehaltene Zertheilung bei -

behält , die ihr die Natur bei Hervorbringung des organischen Stolles , aus dem

sie gebildet wird , gegeben hat , sie behält daher auch immer noch die Form

des ursprünglichen Rörpers und zerfällt bei dem Zerkleinern in ſassrige , spiz -
zige und eckige Stückchen , die leicht Feuer fangen , während die schmelz -

baren Stolle in der Ilitze erst aulkochen und eine schwammige oder harte

Kohle hinterlassen , deren kleinste Theilchen eine kugeliche Gestalt und eine

glatte Oberfläche babenz die dem Angriff des Feuers Hnger widerstehet .

Die KRohle verbrennt , mit Salrete 008 chlorsaurem Kal gemengt , fast in

allen Mengungsverhältnissen ; am besten in den Verhältnissen wie 6 bis 4 :

1 . ) mit einer violetten Flamme und selben Funken , kommt jedoch Schwefel

hinzu , so ist die Flamme nur gelb . “
Da die Salpeterkohle, wie gezeigt , die rascheste Verhrenndint unter den

einſachen Sätzen gibt , so ist sie auch die Grundlage aller treibenden d. i - me -
chanische Kraft äussernder Sätze . Eine noch grössere Raschheit wird jedoch
erreicht , wenn man der Salpeterkohle etwas Schwelel zusetzt , die Mengung
heisst m wenn sie auf das innigste gemischt und gekörnt ist : Scſliess -

Bulber . Da das Schiesspulver so nach seiner Wesenheit nach ein Salpeter -
kohlensatz ist , so sollte es eigentlich an dieser Stelle abgehandelt werden , da

dies aber Vier zu weitläulig sein würde , so folgt über das Schiesspulver eine

besondere Abhandlung am Schlusse dieser —

3) Kienruss .

Der Kienruss ist nichts anderes als eine sehr ſein zertheilte Kohle mit etwas

Brandharz gemengt , in dem Mischungsverhältniss wie 11 : 1.

Sein Verhalten ist gleich dem der Kohle ; er giebt jedoch mehr Flamme

und weniger Funken , bringt daher auch in gefärbten Flammen nicht den gelb -

) Siche weiter unten .

) Siehe Satz , Nro . 19.
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Kohlenwasserstoffhaltige Stoffe . 69

lichen Stich hervor , den ein Zusalz von fein gepulverter Kohle durch das theil -
weise Auflliegen derselben immer verursacht . Der Rienruss verhαt Sich in

0
dieser Beziehung mehr wie die Rohle , welche bei der Verbrennung gewisser

J
Sätze erst gebildet wird “ ) . Die feine Zertheilung des 0 und sein

ſin Wil⸗
Gehalt an Brandharz , der schmelzend die blenpklixen bindet , scheinen die
Ursachen dieses von der gewöhnlichen Holzkohle abweichenden Verhaltens
zu sein .

guuslg)

Veun de 4) Kohlenwasserstoffhaltige Stofle , vegetabilischen oder

8 thierischen Ursprungs .
J . Verbialten derselben bei Erhitsumg und Verbnennung15

in atmosphünischen Lulſll .

10 hei Wie bekannt , bestehen alle diese Stollo, derenes eben 80 unzähligeArten
1 len gibt , als endlos die Reihe der organischen Stolle überhaupt ist , im Wesentli -

Jje Tom chen aus Rohlenstoll und Wasserstofl ; mehrere enthalten noch Sauerstoll ,
i2 , Si

und einige auch Stickstoff . Das quantitative Verhältniss dieser Bestandtheile

il ist bei jedem dieser durch vegetabilischen oder thierischen Organismus hervor -
85

IUW gebrachten Stoffe verschieden und zuweilen sehr von einander abweichendz
45 10

für die Feuerwerkerei können jedoch von allen diesen Stoflen nur die Jeieht

brennbaren benutzt werden , welche sich auch bei der Verbrennung im Wesent -
95

1
lichen ganz gleich verhalten , nur brennt einer oder der andere bald rascher

bald träger , je nach dem Verhältniss seiner mindern oder grössern Zerleglich-
4 keit , bald mit reinerer oder unreinerer Flamme , je nach der, Art des bei der
Schen

Verbrennung sich bildenden Gasgemenges .
Es kommen nämlich alle diese Stofle darin überein , dass sie sich in der

ler len Hitze zersetzen ; der darin chemisch gebundene Wasserstofl und Sauerstoff
1. 1

wird aus seiner bisherigen festen Verbindung losgerissen ; beide treten mit
flinbl einem Theil des Kohlenstofls zusammen und verflüchtigen sich als Kohlenwas -

Lehun serstoll - und Rohlenoxydgas , beides flammenbildende brennbare Gase .
Swlte

Bei den meisten dieser elinbn bleibt der in ULeberschuss vorhandene

W0 Kohlenstofl nach Austreibung der Gase als feste Kohle zurück und verbrennt ,
1irn ,

“
bei dem Zutritt der Luft oder von Säuerstofl unter Glühen . Bei einigen die -

het en
ser Stolle bleibt keine Kohle zurück , sondern es geht die sämmtliche Kohle

mit dem Wasserstoll gasſörmig verbunden in die Flamme auf und es wird die

überschüssig in dem Wasserstofle aulgelöste Kohle erst bei der Verbrennung
des Gases an der Oberfläche der Flamme in höchst fein zertheiltem Zustande

it ethes
als Russ ausgeschiedeg, diese dann in der Flamme schwebenden glühenden
Rohlentheilchen machen die Flamme leuchtend und gelb .

flune Es gibt zwei Arten von gaslärmigen Kohlenwasserstollyerbindungen, die
E5l. -

6) Siehe pag . 11. , I. Nachträge .
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eine enthält nur wenig Kohle , leuchtet bei der Verbrennung fast gar nicht ,
und setzt keinen Russ ab, die andere enthält Kohle im Veberschuss verbunden
und scheidet dieselbe bei dem Verbrennen , mit gelben Lichte leuchtend , als

Russ aus ; letztere Rohlenwasserstoflverbindung onlstehet 2. B. bei der Zer -

legung von Steinöl , Terpentinöl , Rampfer etc . ete . Bis jetut kennt man noch
keinen organischen Stofl , welcher in der Hitze blos reines Wasserstoflgas
ausscheidet .

Je rascher und je höher die bei der Zersetzung organischer Stofle ange -
wendete Temperatur ist , desto weniger Kohle enthält das ausgetriebene Was—
serstoflgas . Es ist dann grösstentheils entweder ganz rein , oder enthält einen
mindern Kohlengehalt aufgelöst . In beiden diesen Zuständen nimmt das Was -

serstoflgas leicht alle Fürbungen an . Geschieht die Zerlegung des organischen
Stolles , welcher selbst Kohle im Ueberschuss enthält bei niederer Tempera -
tur , so bildet sich Leuchtgas ( Sogenanntes ölbildendes Gas ) welches gelb
und leuchtend brennt . Bei der Zerlegung des Weingeistes entstehet dagegen
auch bei niederer Temperatur nur immer das nicht leuchtende Kohlenwasser -
stollgass Welches Kohle im Minimum enthält , weil im Weingeist , iin Gegen -
salz séines Koblenstoffgehaltes , der Wasserstoll vorherrscht . Wird dagegen
dem Weingeist concentrirte Schwetelsäure Zzugesetzt , so entstehet bei der
Erhitzung ebenfalls Wasserstoll im Maximum mit Kohlenstoff verbunden
( Lenchtegas ) indem die Schwefelsäure dem Weingeist Wasserstoffl und
Sauerstoll , als Wasser , entziehet .

Die Zerlegung solcher organischen Stoffe erfordert eine messbare Zeit , weil
der chemische Zuüsammenhang , der gelöst werden muss , einen Widerstand
leistet ; dieser Widerstand ist um s0 grösser , je geringer die Verdunstung —
fähigkeit des Stolles ist ; am geringsten bei denjenigen Siollen , welche , ohne
eine Zersetzung au erleiden , sich verflüchtigen lassen . Die Zeit , welche die
Zerlegung erfordert , lässt sich weder durch erhöhete Temperatur noch durch
Zutriii von reinem Sauerstollgase statt almosphärischer Luſt noch durch feine
Zertheilung so beschleunigen , dass sie momentan würde .

Die ſür die Feuerwerkerei tauglichsten Flamme gebenden organische Stoffe
sind nachstehende fünkf :

Zucker ,
Holz ,

Schellack ,

Licopodium ,
Stearin .

Sie besitzen jedoch untereinander wieder einige VXsschiedenbeiten , die sie
bald für den einen oder den andern Zweck am geeignetsten machen , es hängtdaher von der Auswahl derselben die Raschheit des Satzes , das Ausschen ,
die Form , Reinheit und die Grösse der Flamme gar sehr ab .

I .
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I . Verhallen denselben bei den Verbrennung im Sauuenstoſfguse
und in den Sdtsen .

Die Kohlenwasserstoffgassflamme der organischen brennbaren Stolfke wWird

bei der Verbrennung im Sauerstoflgase wenig verändert , die höhere , Tempe⸗
ratur einer solchen Verbrennung bewirkt nur , dass in den meisten Fällen

kein, Leuchtgas , sondern meistens blos eineb Wsverstotgas oder das Kohleu -

wasserstollgas mit niederem Rohlengehalt und Rohle gebildet wird , wWwasdann

der Flamme die Eigenschaft zur Annahme von Färbungen Fersobalt, die sie

ausserdem nicht hätte ) . Das Leuchigus nimmt keine S5dbr eitigen Färbun⸗ -

gen an , weil darinnen die Kohle vorherrscht und jede andere Fürbung mehr

oder weniger unterdrückt .

Diejenigen dieser Stofle , welche bei der Verbrennung Kohle ausscheiden ,
brennen mit Salpeter und allen andern lgeretsaurbi Ouen allein , ohne wei⸗
tere Beihülfe “ ) . Mit Kalisalpeter geben sie eine röthlich violette rauchende

und russende grosse Flamme unter geringer Lichtentwickelung — Solche

Flammen werden benutzt “ ) . Doch gibt es auch einige , die selbst mit Kali -

salpeter in keinem Verhältnisse anders als gelh hrennen , dies sind diejenigen ,
welche das ölbildende Gas in vorüglich grosser Menge und mit Leichtigkeit
lieferu , zum Beispiel Bernstein , alle Aäborischeh Oele a* Steinùl , Tenpentinöl
und andre mehr . Ilier scheint die grosse Menge ölbildendes Gas und der

Umstand , dass letzteres schon bei niederer Temperatur durch die blosse Aunl —

ſierumg der Verbrennung , nicht durch diese selbst , erzeugt wird , die Ursache

zu sein , dass das Leuchtgas grossentheils unzersetzt bleibt 5) .

Reine Harze geben reine Flammen ; sind sie mit ätherischen Oele gemischt ,

2 . B. Pech , so geben sie gelbe Flammen . Auch Colophonium ist noch nicht

ganz rein von ätherischem Oele . Bernstein verhält sich wie ein verhärtetes

ätherisches Oel selbst .

Diejenigen Stolle , welche bei der Verbrennung keinen Kohlen - Rückstand

bilden , brennen mit Salpeter allein iαν , sondern nur mittelst Beihülle von

Rohle oder die Stelle der Rohle vertreionde Körper⸗) eben 80 wenig wie

Schweſel , welcher , bei der Erhitzung als Gas sich verflüchtigend ohne festen

Rückstand zu hinterlassen , mit Salpeter allein , gleichfalls nicht verbrennt .

Die organischen Stofle entbinden aus dem Salpeter etwas weniger Sauer -

stofl als der Schwefel und zwar um so viel weniger , als der Schwelel dureh

seine Verbindung mit der metallischen Basis des Salpeters , dem Halium , aus

] Siehe pag. 13, I. Nachträge .
Siehe pag . 11, I. Nachträge .

* ) Siehe Satz No, 87. 88 . 89 .

1) Siehe Satz No. 62. —

15½) Siehe pag . 10, I. Nachträge .
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dem Raliumoxyd noch frei macht . Das Kaliumoxyd bleibt in Fällen der erstern
Art nach der Verbrennung Kaustisch zurück .

Die Verbrennung organischer Stofle mit Salpeter geht in der Regel sehr
langsam und träge vor sich ; sie lässt sich durch Beimengungen von Rohle
oder andern Trennungsmitteln wohl beschleunigen , nie aber 8o leicht wie die
des Salpeterschwefels ; verlangt man eine sehr rasche Verbrennung , 80mussder beigemengte organische Stoff nur in sehr kleinen Mengen vorhanden sein ' ) .

Doch leidet durch solche Beimengungen von Kohle und dergleichen die ur -
sprüngliche Färbung der Flaamme immer mehr oder weniger , besonders ist dies
der Fall , venn man zur Beschleunigung der Verbrennung Schwefel zuselzen
wollte , die Flamme ist mit wenigen Ausnahmen immer gelb , wenn organische
Stolle mit Schwefel gemengt durch Salpeter verbrannt werden und die orga-nische Substanz die LHälfle oder mehr Wie der Schwefel beträgt, oder ein sechstel
oder mehr als der Salpeter . Eine Ausnahme hievon macht diese Mischung:

Salpeter . . . . 6 Theile

Schwefel 1

Milchzucker 2:

welche ein röthlich weisses Licht gibt. Die Ursache dieses Verhaltens ist
noch nicht ermittelt .

Wenn man eine reine gute Famme bei einem bestimmten Grade der Rasch -
heit darstellen will , so kommt es hiebei am meisten auf die Wahl des anzuwen -
denden organischen Stoffes an . Diese Stolle verbrennen um so leichter und
rascher , jemehr sie bei der Verbrennung Kohle ausscheiden : 80 Z. B. brenntHolz und Zucker besser als Schellack und Licopodium und von beiden leisten
wieder die nicht schmelzbaren , als Holz , Leinwand „Papier etc . bessere
Dienstle als die schmelzbaren , wie 2. B. Harze N

Je mehr jedoch ein Stoff Kohle ausscheidet , desto weniger Flammengasliefert er in der Regel und darum giebt 2. B. Holz je weiter dasselbe verkohlt ,d. h. durch Verllüchtigung seiner Wasserstoffhaltigen Bestandtheile , kohlen -ähnlicher geworden ist , eige desto raschere Verbrennung aber deste wenigerFlamme . Ist das Iolz bib zum Braunwerden geröstet , so giebt es zwar nochFlamme und brennt viel rascher als ur
nur sehr Klein .

Die für die Feuerwerkerei gebräuchlichsten or
obiger Beziehung in nachstehender Ordnung:

1) Stearin — am wenigsten Kohle ausscheidend ,
2) Licopodium ,
3) Schellack ,

ganischen Stoffe stehen in

Y) Siehe Satz Nro . 20. 61 .
) Siche Kohle .

igeröstetes Holz , die Flamme ist jedoch
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Kohlenwasserstoffhaltige Stoffo . 73

Werstern 4) Holaz ,
5) Milchzucker , am meisten Kohle ausscheidend .

gel Sehr In dieser Stufenſolge liefert immer der nächst lolgende Stoff mehr Kohle ,
ſun kolle . ſfolglich grössere Raschheit bei der Verbrennung in den Sätzen , als der vor -
t yis lie hergehende , aber auch desto weniger Flammengas ; da es nun fast eins ist, ob
„ S nusz Kohle gebildet wird oder schon lertige Kohle vorbanden ist , se kann man mit⸗
nSein)), unter nebst der eigenen die Wirkung des nächstfolgenden Stoffes erreichen ,
en de u.. Wenn man etwas schon fertig gebildete Kohle oder etwas von einem noch wei⸗
15 ötlies ter untern Stoffe dieser Reihe zusetzt , ebenso wie auch zuweilen die beabsich -
Ade tigte Wirkung eines vorhergehenden Stoffes erreicht wird , wenn man dem

mgeuisclus gewählten Stoffe etwas von einem noch weiter vorhergehenden dieser Reihe
döe . · beimengt . Man sieht hieraus , dass es mitunter nothwendig wird , um den
usetheel . gehörigen Grad von Raschheit und eine gute Flammenbildung Zzu erreichen ,
lschu : mehrere der obigen Stofle zugleich anzuwenden “ ) .

Da der Kienruss aus Kohle und Brandharz besteht , so ist derselbe , obgleich
eigentlich nicht hicher gehörig doch seinem Verhalten und Sseinem Wagenstoll⸗
gehalte nach , den organischen Stoffen ähnlich und würde , ihnen beigezählt ,
nach seinem Gehalte an Kohle in der obigen Stufenfolge den ' sechsten Platzl m
einnehmen . Selbst die Holzkohle ist noch nicht ganz wasserstoflfrei und lie -

lert , wenn auch unbedeutend , doch auch noch etwas Flammengas , sie würdee leod somit in obiger Reihe den letzten siebenten Platz einnehmen müssen .
Mit chlorsaurem Kali brennen alle diese organischen Stoffe für sich allein

r u
und zwar ungemein rascher , als wie mit Salpeter , mit weniger Rauch und

. 80 violett weisslicher ziemlich leuchtender Flamme , ja sie brennen noch rascher
W

als wie Chlorkalischwefel ; selbst diejenigen dieser Sioſfe , welche keine feste
Kohle bei der Zersetzung durch Hitze ausscheiden , brennen sehr gut allein
mit chlorsaurem Kali nur mit geringer Nachhülfe eines Metalloxydes oder

vnenel des Papiers der Hülse als Dochtmittel “ ) . Dies Verhalten beruht ganz analogfumol, auf derselben Ursache der Erscheinung , dass Schweſel allein mit chlorsaurem
luller Kali verbrennt . Das Verhalten des Zuckers , mit chlorsaurem Kali rascher

veniger zu brennen als Schwelel , beruhet wieder darauf , dass der Zucker bei dem
ur ub

Verbrennen Kohle liefert , welche dann als Dochtmittel die Zerlegung des
lelrb. chlorsauren Kali befördert . Der Bernstein brennt mit chlorsaurem Kali

gelh .
lelen iũ Mastixharz und Gummi , die hie und - da als Bindungsmittel in die Sätze

gemengt werden , verhalten sich ebenso wie die hier angeführten Stofle in
den Satzmischungen ; ersteres dem Schellack , letzterer mehr dem Zucker

ähnlich ; sie geben dem Salpeterschwefel , sowie dem Chlorkalischwelel ein
röthliches Lielit .

) Siche pag . 24 . 30 . 31 . 35. der I. Nachträge .
) Siehe die Sätze No. 52 . 54. 67. 83 . 97.



74 Stibium .

Auch das Papier der Hülsen der Lichtchen wirkt als kohlenbildende und

flammengebende Substanz , in ersterer Hinsicht beschleunigend auf die Ver -

brennung , in letzterer aber oft störend auf die Färbung der Flämme ; faule

Lichtersätze brennen daher an den Stellen , welche von dem Papier der Hülse

berührt werden , schneller ab ; aus diesem Grunde muss man auch , wenn

man Sätze probiren will , selbe nicht auf Papier anzünden und abbrennen ,
sondern auk einer feuerkesten Unterlage , einer Blechtafel oder dergleichen ,
denn das Mitverbrennen des Papiers kann hier gar sehr über Raschheit und

Färbung täuschen .

5 ) Stibium .

Das Stibium ist ein sprödes Metall , welches sich leicht zu Pulver stossen

lässt , und bei hoher Temperatur als Gas sich verflüchtiget ; dieses Gas brennt

in der Flamme des Salpeterschwefels und in allen Sätzen , die nur eine Spur
von Schwefel enthalten , mit einer weissen matt leuchtenden , etwas ins Blaue

ziehenden Flamme ; mit Salpeterkohle und Kohlenwasserstoffhaltigen Rörpern ,
mit einer himmelblauen wenig leuchtenden , im Chlorgase mit gelblich weisser

Flamme .

Das Stübium wird theils seiner gefärbten Flamme wegen , theils als Docht⸗

mitiel , als Siellvertreter der Kohle zur Belebung der Verbrennung in den

Sätzen benützt “ ) .
Mit Salpeter allein gemengt brennt das Sibium in keinem Verhältnisse ,

eben so wenig mit chlorsaurem Kali , es bedarf , um unter diesen Umständen

zu verbrennen , jedenfalls eines Zusatzes von Schwefel , Kohle oder einer or -

ganischen kohlenbildenden Substanz . Gemischt mit Schwekel verhält sich

das Slibium ebenso wie das Schwelel - Stibium , das Antimon ; daher das Sti —

bium auch nur in den Sätzen , welche keinen Schwefel euthalten , eine andere

Wirkung als das Antimon hervorbringt .
So giebt 2. B. eine Mischung von

Salpeter . . . 10 Theile

Bbii

Wes e

eine blaue Flamme , weaiger blau ist :

Chlorsaures Rali . . 5

E

Milchzucker . . 1

Setzt man der erstern Mischung etwas Schwefel zu , sei es auch noch 80

wenig , so wird die Flamme weiss , ein Zusatz von Schwefel zau der zweiten

Mischung macht die Flamme gelblich , weil der Schwefel aus dem chlorsauren

) Siehe pag . 11. der I. Nachträge .
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Stibium . 73

ale Kali freies Chlor ausscheidet und das Slibium dann nicht mit dem Sauerstoffe ,
die Ver- sondern mit dem Chlor verbrennt .

Das Schwoefelslibium , Antimon , brennt zwar wit Salpeter allein in dem
Verbälinisse von 4 Theile Salpeter zu 2 bis 3 Theilen Antimen jedoch ohne

ch, wean Flamme .

heme , Im Halisalpetersalze vermehrt das Stibium das Weisse Licht durch sein

cgeitde , eigenes Leuchten , benimmt den röthlichen Stich , welchen die Salpetersätze
bel ul zuweilen haben und dient zur Belebung der Verbrennung , die Stelle der Kohle

vertretend ' ) . In Strontian - Baryt - und Natron - Salpetersätzen tritt die eigene
Färbung des Stibiums nicht merkbar hervor , dagegen wirkt sie in mit Kupter
blaugefärbten Sätzen schon schr störend . —

or Ssel Eine Mischung von chlorsaurem Kali mit Antimon brennt sehr rasch wegen
1ͤ breunt

der grossen chemischen Neigung des Sübiums zu dem Chlor der Chlorsänre ;
ene dur

dies Verhulten lüsst indess eine Sell slentxůndung Jergleichen Mischun -

iu Bue gen besorgen ; mit chlorsaurem Kali
verbrennt das

Antinron am besten
firpen, in dem Verhältnisse wie 1: 1. In dieser Mengung ist gerade so viel Stibium

in dem Schwefelmetall enthalten als das frei werdende Chlor Zzu sättigen ver -
mag , und gerade so viel Schwelel als hinreicht , das chlorsaure Kali zu zerlegen
und nebstbei den frei werdenden Sauerstoff zu verzehren . Man nennt diese

U Weissel

lls Docll.

Mengung Antimonliali .

Ist in der Mischung dagegen kein Schwefel und kein Schwelelstibium , son -

ſülltet, dern nur Stibium gegenwärtig , 8o entlällt die Gefahr einer Selbstentzündung
10 ganz , denn dann bleibt das Chlor an das Kali gebunden ; eben deshalb bringt17 aber auch das Stibium in solchen Sätzen nicht dieselbe Beschleunigung der

Wrf 6 Verbrennung hervor wie das Schwefelstibium . ‚f 8 Die Verbrennung des Stibium in Mischungen , welche Leinen Schwelel ent —

halten , ist ferner von ganz anderer Art in chemischer Beziehung , als mit Zu -miet
tritt von Schwefel , im erstern Falle ist die zurückbleibende Schlacke rein

Weiss , im zweiten Falle entsteht eine pommeranzengelbe Verbindung von
Schweſelstibium mit Stibiumoxyd , welcher als gelber Dampf erst aufsleigend ,
dann sich niederschlagend die Punkte , welche er berührt , mit dieser gelben
Schwefelstibiumverbindung überziehet .

Das Schwelelstibium , das Antimon , brennt auch ohne weitern Zusatz von
Schwelfel mit Salpeter weiss , 2. B.

Salpeter . . 6 Theile Salpeter . 24 Theile ö
Antimon . 3 oder: Antimon . . 18 f
Schellack . 1 Siesein

00h Stibium brennt mit Mehlpulver auch weiss ebenso Schwelelstibium, eben weil

Rrait. in allen diesen Mengungen Schwefel vorhanden ist , im erstern Falle ist der 5

Iinal
) Siehe Satz Nro . 23 . 26 . 34 . 41 .



76 Arsen .

hier wirkende Schwefel der in dem Antimon enthaltene , im zweiten der des

Mehlpulvers . 4
Die ältere Feuerwerkerei besass zur Hervorbringung eines blauen Lichtes

keine andern Stoffe , als das Stibium und das Antimon ,der Eflekt, der mit die -

sen beiden Körpern in dieser Hinsicht au erreichen jist , dürfie jetat wohl selten
noch eine praktische Anwendung finden , jedoch sind einige derartigen Sãtze

nicht ganz übel und mindestens für die Wissenschaft nicht uninteressant .

Eine Mischung von Salpeter . . , 8 Theile

Slbiam . „ 40

Kienruss 1

brennt als Lichtersatz recht deuilich blau gefärbt .
Für Leuchtkugeln in ähnlicher Art , giebt

Salpeter . 14 Theile

Stibiumm . 7

KRienruss . 1

ebenfalls ein deutliches blaues Feuer . — Der Rienruss muss jedoch 80 innigst
wie möglich mit dem Salpeter gemengt und zusammengerieben sein , sonst
sind diese Sätze ſunkensprühend und nur am Rande der Famme blau gefärbt .

Eine von den frühern Feuerwerkern als blau brennender Lichtersatz oſt

angewandte Mischung ist

Salpeter . . 4 Theile
4338

Anlimon . 3

Dieser Satz , obschon er für sich allein nicht mit Flamme verbrennt , giebt
doch mittelst Beihülfe des Wasserstoſfs , welcher sich aus der mitverbrennen —
den Papierhülse entwickelt , eine ziemlich gute und gefärbte Flamme , die Fär -
bung ist aber mehr grau als blau , indess gegen einen weissen Lichtersata ge -
halten , blau brennend zu nennen .

Sowohl das Stibium als auch das Schwelelstibium hat die Eigenschaft , die
Flamme der Sätze zu vergrössern und derselben eine gute runde Form 2u
geben . An und für sich ist die Flamme derselben durchaus nicht färbungsfä⸗
hig , sie ist jedoch durchsichtig und lässt die Färbung anderer beigemengter
Flammen durchleuchten . Stibium oxydirt schwer und erhält sich dieser Eigen-
schaft wegen in den Sätzen stets unverdorben , ist aus gleichem Grunde aber
auch nicht sehr leicht brennbar , besonders ohne Beimengung von Schweſel

6) Arsen .

Das Arsen ist gleichfalls wie das Stibium ein sprödes ſlüchtiges Metall ,
welches gleich dem Letztern sich mit Schwelfel leicht in verschiedenen aber
bestimmten Verhältnissen verbindet , von denen eine unter dem Namen Réal . -
gar in der Feuerwerkerei in sleicher Art wie das Anlimon als Dochtmittel

—
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Arsen . 77
al

zur Belebung und Beförderung der Verbrennung benutzt wird . Das Realgar
Klähre Siebt jedoch sowWohl mit Salpeter als mit chlorsaurem Rali an und für sich we -

Aabbe der eine leuchtende noch merklich gefärbte Flamme , es verbrennt etwas bläu -

A
lich , lichilos, ähnlich der Weingeistflamme .

0 Diese Eigenschaft macht , dass dasselbe anderweitige Färbungen in dendin
Sätzen , denen es beigemengt ist , viel weniger stört als das Antimon .

all
Mit Salpeter verbrennt Realgar in dem Verhältnisse wie 13 : 8 — mit

chlorsaurem Rali wie 3 : 2.

Nit chlorsaurem Kali verbrennt das Arsen im Realgar mit dem Chlor der

Chlorsäure , der Schwefel des Realgar verbindet sich theils mit dem Ralium
des chlorsauren KRali, theils verbrennt er mit dem frei werdenden Sauerstofl .
Die Verbrennung ist ungemein rasch und da das Arsen eine noch · grössere
chemische Allinität zu dem Chlor als das Stibium hat , so macht eine Solche

Mischung , anderweitigen Sätzen beigemengt , dieselben sehr rasch , aber auch
sehr zur Selbstentzündung geneigt .

inß Das Arsen zeigt bei der Verbrennung mit Chlor ſast dieselbe Flamme wie

in , zun
im Sauerstoflgase .

zll Die Eigenschaft des Realgar zur Belebung der Verbrennung beizutragen ,
0

ohne selbst àu leuchten , folglich ohne andere Färbungen zn beeinträchligen ,
macht diesen Körper in gewissen Fällen besonders brauchbar . So ist 2. B.

die Anwendung desselben in nachstehendem mittelst Kupfer grün gefärbten
Satze :

Salpeter . . . . 13 Theile

l, gichl 5 Grünspan . 3

vennen⸗ 0 7 Realgar3

läe Fär- Licopodium . 1

rödln ge⸗ schr zweckmässig , denn dieser Satz würde am besten sein , wenn er blos aus

Salpeter und Grünspan und einem kohlenwasserstoffllaltigen Stolle bestände ,
hl de da aber ein solches Gemiseh zu träge brennt , so muss noch irgend ein die Ver -

TonmA brennung belebendes Mittel dazu kommen ; dieses Mittel muss jedoch so be -

Pungsl⸗ schaflen sein , dass es , wenn auch kein grünes , doch ein möglichst wenig an -

meugll ders gefärbtes Licht entwickelt ; diesem Zwecke entspricht das Realgar

ILigel⸗ am besten , da es nicht leuchtet , eine heinahe unsichtbare Flamme giebt und

ade aber die Wasserstoffgasflamme nicht wie der Schwefel gelb macht .

cbweſel Das Realgar durch Antimon hier zu ersetzen geht nicht , weil letzteres

leuchtet und die Flamme färbt , ebenso wenig durch Rohle , weil die Kohle

gleichfalls die Flamme gelb und leuchtend macht und dadurch die ohnedem

Vell, schwache grüne Färbung des Kuplers für das Auge gänzlich unwahrnehmbar

werden und die hier nachtheilige Reduktion des Rupfersalzes begünstigen würde .

Realgar kann demnach auch den mittelst Rupfersalzen blau gelärbten
Sätzen beigeinengt werden , es ändert die Färbung dieser Sätze nicht bedeutend ,

1010
ll ,

A1



78 Zink .

während ein gleicher Zusatz von Antimon solchen Sätzen schon sehr nach -

theilig wird und die blaue Fürbung merklieh schwächt . Ebenso wird durch
einen Zusatz von Realgar au dem rathen Satze , aus Salpeter und Licopodium
bestehend , die sonst leicht stockende Verbrennung unterhalten , ohne die Fär -

bung der Flamme viel zu beeinträchtigen . Schwelel anstatt Realgar würde
die rothe Färbung hier gänalich vernichten und in gelb verwandeln .

In dem Satze Nro . 61 leistet Realgar auch den Dienst , zu beschleunigen
ohne selbst zu leuchlen , Schwefel kann in diesem Satze als Beschleunigungs-
mitiel nicht angewendet werden , weil derselbe ein weisses Licht entwickelt und
somit der Farbe des brennenden Zinkes , welche gesehen werden soll , schadet .

7 ) Zink .

Dies ebenfalls flüchtige Metall wird im regulinischen Zustande als flammen -
gebender Körper angewendet .

Der metallische Zink brennt im Sauerstoflgase wie in der atmosphärischen
Luft sehr leicht .

Mit Salpeter allein gemengt brennt er jedoch in keinem Verhältnisse , dage -
gen mit Salpeterschwefel , obwohl sehr stockend und stossweisse mit einer hel -
len bläulichen Flamme . Der geringste Zusatz von Rohle beschleunigt unge⸗
mein die Raschheit der Verbrennung . “

Besser brennt der Zink mit Salpeterkohle und zwar mit einer grünen stark
leuchtenden Flamme . Je nach dem Gehalt an Kohle ist die Verbrennung fau -
ler oder rascher .

Bei Anwendung der Salpeterkohle entsteht der Vortheil ) , dass das weisse
Licht , welches der Salpeterschwefel erzeugt und das die Farbe des Zinklich -
tes stören würde , vermieden ist und dass ferner der Zink in den Sätzen ,welche keinen Schwefel enthalten nicht 80 leicht sich oxydirt . Ist der EZink
nicht allau fein pulverisirt , so hält er sich in den schwelellosen Sätzen jahre -lang metallisch fast unverändert .

Ein vollkommen guler derartiger Sata , sowohl für Fontainen als Doppelsata ,als auch ſür Leuchikugeln anzuwenden ist :

Salpeter . 6 Theile

Link

Rohle . . 1

Die schwere Enutnündlichkeit der beiden Sätze No. 60 . 61 — als Teigmasse
zu Leuchtkugeln geformt beruhet darauf , dass selbe 2u wenig eines die Ver -
brennung belebenden Mittels enthalten ; vorstehender Satz ist leicht entaünd -
lich und brennt als Leuchtkugeln geformt sehr rasch , man setat für letztern
Lveek ein Prozent Gummi als Bindungsmittel zu . — Dieser Satz erhält sich

*) Satz No. 60 .
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Zinn . 79

au gewöhnlicher Luft liegend , 2 bis 3 Monate ganz unverdorben , nach längerer
Zeit oxydirt sich aber dennoch der Zink nach und nach ; der Satz stockt dann
im Brennen und raucht sehr ; dagegen findet , wenn dieser Satz an einem war -
men trocknen Ort aufbewahrt wird , auch in lingerer Zeit kein Oxydation
des Zinks statt . —

Den Zink mittelst Amalgamation mit Quecksilber au zerkleinen ,ist zwar
sehr bequem , und es giebt auch der so behandelte Zink eine sehr schäne

gleichartige Flamme , doch ist aus gleichem Grunde die Anwendung des amal -

gamirten Zinks nicht anzurathen , die Zinktheilehen sind darinnen zu fein

zertheilt , weshalb sie sich sehr schnell schon allein durch den Einfluss der

Atmosphäre oxydiren . Die Sätze , welche amalgamirten Zink enthalten , ver⸗
derben binnen wenigen Tagen , wie dies schon pag . 70 bemerkt ist . —

Der Zink wird nur wegen seiner gelärbten Flamme benutzt , die aber nicht

anderweilig färbbar ist . Die Heſligkeit , mit der Zink in gewissen Mengun⸗-
gen verbrennt , macht dergleichen Sätze zu treibenden Feuern sehr geeignet “ ) .

Euthält die Mischung viel Schwetel , so ist die Flamme an der Wurzel

gelb und nur die Spitze blau , aber recht tief gefärbt , wahrscheinlich verbrennt
dann der Schwelfel allein mit dem Sauerstoff des Salpeters und der Zink als

Zinkgas erst mittelst der umgebenden almosphärischen Luſt “ ) .
Mit Chlorkalisatz gemengt , brennt der Zink ebenfalls sehr gut unter den —

selben Erscheinungen , wie mit Salpetersatz , aber mit viel minderer Rasch -
heit . Das Chlor äussert keinen besondern Einſluss auf die Flamme des

Zinkgases .
8

Der Satz :

Chlorsaures Rali . 8 Theile
Link 14˙αι

Milehzücke : .

gleicht in seiner Wirkung ganz dem Satze No . 18 .

8) Zinn .

Das Zinn verbrennt im Sauerstofle mit blendend weisser Flamme und wird

dieser Eigenschaft wegen ferner auch als blosses Dochtmittel in der Feuer -

werkorei benutzt . Am besten wirkt es mit Salpeterschwefel . Da sich das

Zinn im regulinischen Zustande schwer zerkleinern lässt , so wendet man

zweckmässiger seine Schwefelverbindung — das Schijhgfelsiuα , an , welelies

leicht zerreibbar ist .

Das Schwefelzinn verhält sich zum Salpeterschwefelsatze ähnlich dem An —

ümon , es beschleunigt ebenso die Verbrennung und verstärkt die Leuchlkraft

) Satz No. 18.

) Satz No. 59 .



80 Zinn .

nur mit dem Unterschiede , dass die Flamme keinen bläulichen Schein hat ,
sondern rein weiss ist .

Mit Chlorkalischwefel gemengt , brennt Schwefelzinn gleichfalls weiss ,
aber langsam , es beschleunigt die Verbrennung der Chlorkalisätze nicht iu

dem Maasse , wie das Antimon ; ja es scheint sogar in derartigen Sätzen die

allzurasche Verbrennung eher zu mässigen als zu beschleunigen , verbessert

aber dabei so wie das Antimon die Flammenbildung .
In gefärbten Sätzen wird die eigene Fürbung der Schwefelzinnflamme nicht

wahrnehmbar ; das Schwefelzinn stört daher oder beeinträchtigt die Farbe

solcher Sätze durchaus nicht .
8

Da Meboſii das Linn nicht in Anwendung gezogen hat , so dürfte die spe -
ziellere Angabe einiger derartigen Sätze hier an ihrem Platze sein . “

Setzt man bei den weissen Flammenfeuersätzen “ ) anstatt dem Antimon

Schubęſfelsinn , so erhült man ein ganz reines weisses Licht , ohne den blauen

Stich , welcher diese Sätze mit Antimon begleitet und ohne die giltigen An -

timondämpfe , wegen welchen die Anwendung des weissen sogenannten ben -

galischen Feuers in geschlossenen Räumen bisher immer sehr bedenklich ge -
wesen ist .

Für weisse Leuchikugelnsist das beste Verhältniss :

n

Schweel . 1

Schwelelzinn 1

Der blau brennende Lichtersata No . 27 , wird durch einen Zusatz von
Schwefelzinn in diesem Verhältniss :

Chlorsaures Kali . 12 Theile

Rergblagn 4

Schwetel ,

Schwefelzinn . 1

merklich verbessert . Die Flamme wird grösser , weniger spitz , ruhiger und
pulzt sich besser , indem die durch das Schwefelzinn gemilderte rasche Ver -
brennung , die Verbrennung der Papierbülse mit der Verbrennung des Satzes
gleichen Schritt halten lässt . — In gleicher Art und Weise wird der rothe
Satz No . 38 durch einen Zusatz von Schwefelzinn auch für Lichichen voll⸗
kommen brauchbar in dieser Form :

No . 1. Chlorsaures Kalli . 12 Theile

Sohwefel 47

Oxalsaurer Stroniian 2

Schwefelziunn

) No. 26, pag . 95 und No. 34, pag . 102 .

Audh!
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.
Zinn. 81

81 k
Auch für Leuchtkugeln giebt dieser Satz eine bessere grössere Flamme ,

als ohne Schwefelzinn . Langsamer brennend ist :

lls Veis, No . 2 . Chlorsaures Rali . . . . 12 Theile

U Uellin
33

Silen de Oxalsaurer
ſrbehett Se

oder als das Mittel der Brennungsgeschwindigkeit:
une liclt No , 3. Chlorsaures Kali . . . . . . 12 Theile
lie Tarde Ne

0 E
ledie Sye· Oxalsaurer Strontian . 2

6. Schwefelzinunmmngn . 1
Aulinmn

Der grüne Leuchtkugelsatz :
K Chlorsaures Kali . . 8 Theile
35

Salpetersaurer Baryt 16·
flen

1
SheEefllb

nüch be

wird 2war etwas ſaul , wenn man das darin enthaltene Autimon durch Schwe -
lelziun ersetat , die Färbung ist jedoch dann etwas intensiver .

Mengungen aus salpetersaurem Baryt und chlorsaurem Baryt vertragen
weder Kohle noch Antimon noch Realgar als Dochtmittel . —

Hier taugt nur allein das Schwefelzinn zur Beschleunigung der sonst trägenats 0l
Verbrennung .

S8o giebt der Satz :

Salpetersaurer Baryt 8 Theile

Chlorsaurer Baryt . 8

„ „

Schwelelzinn 8

igel i sehr schön geſärbte Leuchtkugeln , aber nur dann , wenn man diesen Satz mit
che Vel MWMeingeist anmacht , dem man der Bindung wegen etwas Mastix zusetzen
b dius muss . Wollte man diesen Satz mit Wasser anmachen , 80 verliert er dadurch
1N vule 8 beinahe ganz seine Brennbarkeit , wenn er auch wieder ganz trocken gewor -
en l .

den ist , er glimmt dann nur ohne Flamme . Die Ursache dieser merkwürdigen
Erscheinung liegt , wie es scheint , jedoch nicht in einer vor sich gehenden
chemischen Zersetzung oder Veränderung der Bestandtheile des Satzes , auch

nicht darin , dass etwas Wasser chemisch gebunden zurückbleibt ; denn wenn

man einen solchen Satz wieder zerreibt , so brennt er wieder so gut , wie vor -

her , — sondern die Brennbarkeit scheint hier durch die zu starke durch das
Wasser bewirkte Kohäsion aufgehoben zu werden . —

Wobsky' s Handb. d. Lusiſeuerwerkerei II . Nachtrag . 6



82 Unbrennbare Stofle . Glüher .

9) Blei .

Das Blei verhält sich als brennbarer Stoff und als Dochtmittel in den Feuer -

werkssätzen ganz dem Zinn ähnlich . Am tauglichsten zur Anwendung jist

auch hier das Schwefelmetall ( Schwelelblei ) . Es giebt jedoch mit salpetersau -
ren Salzen eine etwas trägere , mit Chlorkalisatz eine etwas raschere Verbren-
nung als Schwefelzinn ; auch stört es schon einigermassen die Färbungen der

Sätze durch das enistehende Bleioxyd. Nebst den hier angeführten könnten auch

noch einige andere Schwefelmetalle als Brenner oder Dochtmittel angewendet
werden , wenn es solche Metalle sind , die nicht zu schwer und nicht zu leicht

oxydirbar sind , man erreicht damit aber nichts besonders und sie sind daher

gänzlich entbehrlich . Man lalilèe sioh das Schwelelblei mit chlorsaurem Kali

zusammenzureiben , es entzündet sich mit demselben sehr leicht auch bei einer

schwachen Reibung , gleich dem Antimon . Dasselbe gilt von dem Schweſel -

zinn und wahrscheinlich von allen Schwefelmetallen .

U

Unbrennbare Stoffe . Glüher .

Die uubrennbaren Stolle , welche die Feuerwerkerei anwendet , dienen da -

zu , um entweder dem Auge als Fünken zu erscheinen , Wenn sie bei der Ver -

brennung des Satzes glühend ausgeworken werden , oder um der Flamme eine

bestimmte Farbe zu geben , zuweilen auch nur als Dochtmitté aur Belebung
und Fortschreitung der Verbrennung , zuweilen leisten sie auch zwei oder

alle drei der angeſührten Zwecke zugleich .
Das Verhalten dieser Stofle , welche in Anwendung kommen , ist bereits von

Websky speziell beschrieben worden , es würde nur eine unnöthige Wieder -

bolung dessen sein , was dort bereits darüber gesagt ist , wenn ich hier auf

das Verhalten dieser Stofle im Einzelnen zurück kommen wollte , ich beschränke

mich daher darauf , hier nur noch einige meiner Ansichten über den wahr —

scheinlichen Grund , worauf die Eigenschalt der Glüher , eine Flamme zu

fünben , beruhet , ſolgen zu lassen , da die Wissenschaft hierüber bisher fast

gänzlich geschwiegen hat , und eine theorelische Untersuchung des Gegenstan -
des einigen Aufschluss über dies noch gänalich unerklärte Gebiet liefern

dürfle. 3
Doctor Moritz Meyer und Websky waren bisber die einzigen , welche auf

eine Uutersuchung dieses Gegenstandes sich eingelassen haben , beide nehmen

an , dass die Färbung einer Flamme mittelst eines mit derselben in Berührung
gebrachten Gluhers dadurch entstehe , dass ganz ſeine Theilchen des Glühers

sich abtrennen , in die Flammen aulsteigen , und darinnen mit einem ihnen

eigenthümlichen gefärbten Lichte erglühen . Diese Theorie , welche ich die
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